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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Kommentars sind 

zwolf Jahre verflossen, seit etwa sechs Jahren war er im Buchhandel 

nicht mehr erhaltlich. Den mir vielfach, besonders aus den Kreisen 

meiner Schiiler sowie seitens des mir befreundeten Herrn Verlegers 

geauBerten Wunsch nacb einer zweiten Auflage zu erfiillen, konnte ich 

mich lange Zeit nicht entschlieBen, da mich andere Arbeiten in An- 

spruch nahmen. Dann fiihrten mich meine Untersuchungen zu Ennius 

auf Vergil zuriick, und so ging ich daran, die zahlreichen Notizen, die 

ich mir seit dem Erscheinen der ersten Auflage aus den mir zugang- 

lich gewordenen Rezensionen sowie auf Grund eigener Lektiire gemacht 

hatte, zu verarbeiten. Die Beschaftigung mit Vergil erfreut sich ja 

seit einem Jahrzehnt groBer Beliebtheit, und mit besonderer Freude 

begriiBte ich es, daB jungere Krafte an der Arbeit waren, die Aufstel- 

lungen meines Kommentars, vor allem auch der sprachlich-metrischen 

Anhange zu berichtigen u!id zu erganzen. So kam ein umfangreiches 

Material zusammen, das mich zu den eingreifendsten Anderungen ver- 

anlaBte. Eine wichtige Kontrolle des Sprachlichen bot mir das Er¬ 

scheinen von M. N. Wetmore’s Index verborum Vergilianus (1911) so¬ 

wie das Fortschreiten des Thesaurus linguae latinae, dessen General- 

redaktor G. Dittmann und Mitarbeiter E. Fraenkel mir auch Mitteilungen 

aus den noch nicht erschienenen Artikeln zu machen nicht miide wur- 

den: auf Grund eigener Erfahrung kann ich allen, die sich mit Sprach- 

erklarung eines lateinischen Schriftstellers beschaftigen, den Rat geben, 

das unvergleichliche Material des Thesaurus nicht ungenutzt zu lassen, 

dessen Leitcr und Bcarbeiter mit selbstloser Hilfsbereitschaft, soweit 

eine Veroffentlichung noch nicht erfolgte oder Kenntnis der Voll- 

standigkeit des Sprachbestandes aus besonderen Griinden erforderlich 

ist, Einsiclitnahme in das Archiv oder Ausziige daraus gewahren. Zu 

diesen neuen Erkenntnisquellen kamen Mitteilungen mir befreundeter 

Kollegen, von denen ich hier nur H. Diels, R. Heinze, F. Jacoby, 

A. Korte, E. Samter, P. Corssen, U. v. Wilamowitz nenne: daB ich 

mit letzterem einzelne Schwierigkeiten durchsprechen konnte, ist dem 

Buche von besonderem Nutzen geworden. Wehmutig gedenke ich der 
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sehr eingehenden und gehaltvollen Mitteilungen, die mir F. Leo, dem 

die erste Auflage gewidmet war, brieflich gemacht hat; sie sind unter 

seinem Namen in den Kommentar hineingearbeitet worden. Trauernd 

muB icb hier auch meines in Polen gefallenen Freundes R. Wiinsch 

gedenken, der, wie er mir bereits fur die erste Auflage Beitrage ge- 

geben hatte, so auch die zweite durch seine tiefe Kenntnis der Reli- 

gionsgeschichte bereicherte (seine Beitrage sind mit W. signiert). 

Trotz aller Umgestaltungen und Erweiterungen, von denen keine 

Seite ganz unberiihrt blieb, ist der Umfang des Buches nicht gewachsen, 

da ich auch abgesehen von der Berichtigung tatsachlicher Irrtiimer 

vieles, was ich ais entbehrlich erkannte, gestrichen, anderes, was mir 

nebensachlich erschien, gekiirzt habe. Die Ubersetzung blieb — von 

der Glattung mehrerer Unebenheiten abgesehen — unverandert: sie 

hat wegen ihrer Polymetrie, die ich, da mir Schillers Vorbild uner- 

reichbar erschien, an die Stelle der unnachbildbaren Vielgestaltigkeit 

des vergilischen Hexameters zu setzen wagte, bei manchen Kritikern 

den von mir vorhergesehenen Widerspruch gefunden, aber auch an 

Freunden hat es ihr nicht gefehlt, und sie hat, wie ich horte, im 

Munde von Lehrern hoherer Schulen manche jungen Gemiiter diesem 

Dichter gewonnen, den ihnen auch auBerhalb des Rahmens der Iliu- 

persis nahezubringen doch immer noch der Miihe wert ist. 

Bei der Konstituierung des Textes konnte ich fur M die aus- 

gezeichnete Kollation Max Hoffmanns (Progr. Pforta 1889) benutzen, 

fur F das photographische Faksimile (Rom 1899): wie notwendig auch 

fur diese Handschrift eine Revision der Angaben 0. Ribbecks ist, zeigt 

die Tatsache, daB an einer entscheidenden Stelle (Vers 255) die von 

Ribbeck notierte Lesart durch das Faksimile widerlegt wird. Fur GPR 

standen neue Hilfsmittel nicht zur Verfiigung. Am linken Rande des 

Textes sind jedesmal diejenigen Hss. notiert, in denen die betreffenden 

Perikopen erhalten sind. In der adnotatio critica ist alles Nebensach- 

liche ausgeschlossen, insbesondere Orthographisches nur insoweit be- 

riicksichtigt worden, ais es zu besonderen Bemerkungen im Kommen¬ 

tar Veranlassung bot. 

Problematisches bleibt auch in dieser zweiten Bearbeitung des 

nur fiir rasche Leser deichten’ Dichters genug iibrig, wenngleich ich 

einzelnes — z. B. eins der bekanntesten Probleme der Vergilerklarung, 

die Episode vom "goldenen Zweig’, durch die Bemerkungen auf S. 171 ff. 

— gefordert zu haben glaube. Fiir Mit- und Nacharbeit werde ich 

auch weiterhin dankbar sein. 

Berlin-Lichterfeide, September 1915. 

E. NORDEN. 



VORWORT ZUM DRITTEN ARDRUCK 

Zwischen der ersten und zweiten Auflage dieses Kommentars lagen 

zwolf Jahre, seit dem Erscheinen der zweiten sind zehn vergangen. Die 

zweite Auflage kam einer Neubearbeitung gleich; das laBt sich von der 

dritten nicht sagen. Sie ist, ais Ganzes genommen, nur ein Neudruck 

der zweiten Auflage; aber das schlieBt nicht aus, daB auch sie im 

kleinen mancherlei Verbesserungen aufweist. Die Art der technischen 

Reproduktion ermoglichte es, eine nicht geringe Anzahl von Druck- 

fehlern und Versehen sonstiger Art stillschweigend zu beseitigen, auch 

an der Ubersetzung einiges zu feilen. Wo Art und Umfang der An- 

derungen dieses Verfahren nicht zulieBen, sind sie in der Form von 

'Nachtragen’ gegeben worden. Ich selbst habe freilich den Kommen- 

tar nicht nochmals durchgearbeitet, sondern mir nur hier und da Notizen 

gemacht. Wohl aber verdanke ich den Recensenten der zweiten Auf¬ 

lage vielfache Belehrung, keinem mehr ais R. Helm, dessen gelehrter 

und eindringender Kritik zahlreicher Stellen ich fast durchweg Berech- 

tigung zuerkennen muBte: sein Name begegnet in den Nachtragen daher 

am haufigsten. Auch aus Zuschriften habe ich allerlei gelernt und es 

verwertet. Mit nicht geringen Erwartungen nahm ich ein Buch zur 

Hand, das den Titel tragt: The sixth book of the Aeneid, with in- 

troduction and notes by H. E. Butler, Oxford 1920; denn hier, in 

einem von Yers zu Vers fortschreitenden Kommentar, hoffte ich allent- 

halben Neues zu finden, mir selbst und anderen zur Belehrung. In 

dieser Erwartung sah ich mich getauscht. Die Art der Polemik — an 

Ausdriicken wie Aidiculous’, 'nonsense’, 'radically unsound’, Tancifully’ 

ist kein Mangel — nehme ich nicht tragisch: einer Exegese, die keine 

Probleme sieht, pflegt eine andere, die mit solchen ringt, lacherlich 

und verkehrt zu erscheinen. 

„Problematisches bleibt auch in dieser zweiten Bearbeitung des nur 

fiir rasche Leser deichten’ Dichters genug iibrig“: diese Worte, mit 

denen ich das Vorwort zur zweiten Auflage schloB, bleiben nach wie 

vor giiltig. Zumal das sechste Buch der Aeneis, das durch seine Eigen- 

art schwierigste, wird immer wieder zum Suchen und Fragen anregen, 

und dann bleibt Finden und Antwort selten aus. Unerwartet groBer 

Gewinn scheint der Erklarung einer ganzen Versgruppe durch die 

kiirzlich begonnene Ausgrabung der Grotta della Sibilla zu erwachsen 

(vgl. die Nachtrage zu S. 133 f.). 

Berlin-Lichterfelde, Januar 1927. 

E. NORDEN. 
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DIE ESCHATOLOGIE DES SECHSTEN BUCHES 

UND IHRE QUELLEN 

DaB Vergil die Kcrrapacic Aiveiou vor allem in der Absicht gedichtet 
hat, ein Gegenstiick zur KCtTd(3acic 'Obuccecuc zu schaffen, bedarf keines 
Beweises. Aber die Konzeption einer Katdpacic hat, wie aus der Ankiindi- 
gung in den Georgica 3, 34ff. folgt, bereits dem ersten Entwurf eines Epos 
angehbrt, in dem Aeneas noch nicht den Mittelpunkt bildete. Es muB also 
neben dem ErjXoc 'Opripucoc noch ein anderer Faktor wirksam gewesen 
sein, der bei der Frage nacb dem Zweck dieses Buches in Rechnung zu 
ziehen ist. 

Wir miissen, um das Buch aus seiner Zeit heraus zu begreifen, uns 
vergegenwartigen, daB der Frage nach dem Schicksal der Seele damals das 
groBte Interesse entgegengebracht wurde. Die Jahre der Revolution hatten 
dem alten Problem, ob nicht wenigstens nach dem Tode ein Ausgleich 
durch die gottliche Gerechtigkeit stattfinden werde, einen neuen tatsach- 
lichen Untergrund verlieben: je mehr sich die irdiscben Begriffe des Rechts 
und der Moral verschoben (ubi fas versum atque nefas . . tam multae sce¬ 
lerum facies georg. 1, 505 f.) und je starker das Gefuhl der allgemeinen 
Yerschuldung wurde (Hor. epod. 16. carm. 3, 6), um so fester ragte der 
Fels des Erlosungsglaubens empor (spes melior moriendi Cic. leg. 2, 36). 
An die Mkrchen von der Unterwelt glaubte damals kein Gebildeter mehr 
(Cic. nat. deor. 2, 5. Tuse. 1, lOf. Hor. carm. 1, 4, 16), sondem man hielt 
sie hochstens zu Nutz und Frommen der ungebildeten Masse aufrecht.1) 
Wer aus dem Chaos aller Weltverhaltnisse nicht die Folgerung zog, daB 
Epikur mit seiner Negierung sowohl der TTpovoia ais auch der Vergeltung 
im Jenseits Recht habe, gab sich mystischen Griibeleien him Diesem Be- 
diirfnis Rechnung zu tragen, war die positivistische Religionsphilosophie 
der jiingeren, mit pythagoreischen Elementen durchsetzten Stoa durch das 
D&mmerlicht, mit dem sie die transzendenten Dinge halb verschleierte und 
halb enthiillte, mehr ais irgend ein and eres System berufen. Miichtig muB 
auch auf diesem Gebiet die Einwirkung des Poseidonios gewesen sein2); 
die lebhaft betriebene transzendente Schriftstellerei operierte mit seinen 
Argumenten, so wahrscheinlich Nigidius, sicher Varro im ersten Buch der 

1) Vgl. Diodor 1, 2 tOuv iv dfeou pueoXoyia njv uirdGeciv -ireTrXac|u4vr)v 
Ixouca TroXXa cuppdXXtTai toic dvepiimoic irphc euc^Peiav Kai b iKaiociivpv. 
Dieeer stoieche Gedanke ist etwa gleichzeitig mit der Aeneis geschrieben; dis¬ 
cite iustitiam moniti et non temnere divos l&Bt auch Vergil einen BiiBer 
im Tartarus sagen (620). 

2) Vgl. auch A. Schmekel, Philos. d. mitti. Stoa (Berlin 1892) 450f. 
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divinae, Cicero im ersten der Tusculanen; beide verfaBten auch, wie Posei- 
donios, eigene Apokalypsen, Varro in einigen Satiren (vgl. Diels, Rh. Mus. 
XXXIV 1879, 488, 1 uber die 'Endymiones’, sowie fr. 560 Biich.), Cicero 
im somnium; dieser lieB sich auch zwei transzendente Schriften des Dikai- 
archos (Kcrraflacic und Trepi ipuxnc) von Atticus schicken (Att. 13, 31, 2. 
32, 2). Aus Cicero wissen wir ferner, daB man damals in einer Art von 
spiritistischen Zirkeln Geisterbeschworung betrieb (in Vatin. 14. Tuse. 1, 37. 
div. 1, 132); selbst Varro behandelte diese Geheimwissenschaft (August. 
civ. 7, 35), Laberius verfaBte einen Mimus 'Necyomantia’, nicht lange nach- 
her Horaz seine Canidia-Gedichte. In die erregte Revolutionszeit fiel Ver- 
gils Jugend; damals glaubte er wie Tausende im Hafen der epikureischen 
Philosophie Ruhe vor den Stiirmen des Lebens zu finden (catalept. 7). Aber 
durch die augusteische Restauration schien die Festigkeit des Weltgebaudes, 
das in der Revolutionszeit aus den Fugen zu geben drohte, gesichert, der 
Welt ein cuixfip geschenkt und das von Epikur geleugnete planvolle Walten 
der Vorseliung von neuem gesichert zu sein. So machte Vergil, abermals 
mit vielen, die Schwenkung von der Negation zum Positivismus. Es drangte 
ihn, der der Philosophie Zeit seines Lebens groBes Interesse entgegen- 
brachte (Sueton-Donat, vita Verg. p. 62 Reiff.), im Rahmen seines auf ho- 
merische Nachahmung begrundeten Epos philosophisch - theologische Ge- 
danken uber das Schicksal der Seele niederzulegen, wohl in bewuBtem Ge- 
gensatz zu dem Gedicht des Lucrez (s. zu 723 ff.), jener Offenbarung fiir 
alie diejenigen, die wie Horaz auch in der neuen Weltlage an dem Glau- 
bensbekenntnis ihrer sturmbewegten Jugend festhielten. An einzelnen Stellen 
hort man die Stimmung der Revolutionszeit dumpf nachklingen: die groBe 
Siinde findet im Jenseits ihre Siihne (s. zu 273ff. 608ff.); aber Gott ffihrt 
mit weiser Vorsehung durch das Chaos des Biirgerkrieges (826ff.) zur Ord- 
nung und zum Frieden des Weltreichs (851 ff.), wie die in Augustus gip- 
felnde 'Heldenschau’ lehren soli, mit welcher der Dichter den kunstvollen 
Bau seines Werkes kront. 

Fiir die poetische Behandlung war das Thema schwierig genug. Denn 
auf der einen Seite waren die seit Homer iiblichen Ornamente dieses Stoffes 
fiir jeden Nachdichter verbindlich, aber andererseits lieBen die Gebildeten 
sich diese mkrchenhaften Dinge wohl noch in den leichtgeschiirzten eroti- 
schen Elegien (wie Tib. 1, 10, vgl. Prop. 3, 5, 39ff.) gefallen, aber von 
einem feierlichen Epos verlangte man einen hoheren Ton.1) DaB Vergil 
sich diesem Zwang unterwarf, darin liegt zugleich ein Nachteil und ein 
Vorzug dieses Buches: ein Nachteil, insofern ais, wie wir sehen werden, 
die kiinstliche Verbindung der mythologischen und philosophischen Vor- 
stellungen uber das Leben nach dem Tode die Einheitlichkeit der Kompo- 
sition vielfach gesprengt hat; ein Vorzug, insofern ais er durch die reli- 
gionsphilosophischen Elemente dem Ganzen ein erhabenes Geprage verlieh, 
das dem ernsten christlichen Dichter die Moglichkeit einer Umpragung im 
Geist und im Stil des Originals gegeben hat. Dieser Vorzug des Buches, 
dem es eine Art von weltgeschichtlicher Bedeutung verdankt, wird von 

1) Besonders charakteristisch ala die AuBerung eines ungefahren Zeit- 
genossen Vergils ist das wegwerfende Urteil, das der Verfasser des 'Aetna’ 
Vers 74 ff. uber die Unterweltsmarchen falit. 
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G. Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonins I (Paris 1874) 
295ff. in folgenden Worten treffend charakterisiert: Virgile nous fait tou- 
cher le point ou 1’esprit antique parvenu a sa maturite, eclaire par l’expe- 
rience, epure par la philosophie, plein du sentiment des instincts et des be- 
soins nouveaux de 1’humanite, donnait la main a 1’esprit moderne et con- 
duisait au Christianisme.1) 

Im folgenden sollen die Fragen nach Art und Ursprung der von Vergil 
befolgten eschatologischen Vorstellungen im Zusammenbang erortert werden. 
Einige allgemeine Bemerkungen liber die Gesichtspunkte, nach denen das 
geschehen soli, mogen vorausgeschickt werden. 

A. YORBEMERKUNGEN 
1. IJberblickt man die vergiliscbe Eschatologie in ihren wesentlichen 

Ziigen, so sondern sich deutlich zwei Bestandteile, die der Dichter teils 
selbst ineinander schob, teils aber auch in dieser Verbindung bereits vor- 
fand: eine mythologische und eine philosophische, besser theologische Escha¬ 
tologie. Die erstere wird im folgenden nur gelegentlich herangezogen wer¬ 
den; denn es empfiehlt sich, sie im Kommentar von Fall zu Fall zu behan- 
deln. Ich glaube daselbst den Nachweis erbracht zu haben, daB (auBer der 
homerischen Nekyia) noch eine KcrrocPacic des Herakles und eine des Or¬ 
pheus fur die mythologische Rahmenerzahlung benutzt worden sind, jene 
— der schon Bakchylides, Sophokles und Aristophanes einzelne Ziige ent- 
nahmen — moglicherweise nur nach einem mythograpbischen Handbuch, 
diese — die dank ihrer Verbindung von Mythologie und Tbeologie in den 
religios interessierten Kreisen bis zum Ende des Hellenismus ein fast ka- 
nonisches Ansehen besessen zu haben scheint — sicher direkt.2) Hier wer¬ 
den wir uns daher in der Hauptsacbe nur mit dem theologischen Teii der 
Eschatologie zu befassen haben. 

2. Die von Vergil unmittelbar benutzten theologischen Schriften sind 
uns teils liberhaupt nicht, teils nur in diirftigsten Fragmenten erhalten, 
denn es ist eine triigerische Illusion, wenn man Pindar, Platon, Ciceros 
somnium Scipionis ais Vergils direkte Vorlagen bezeichnen zu diirfen glaubt: 
die Abweichungen sind nach Zabl und Art starker ais die wenigen Uber- 
einstimmungen, und die meisten vergilischen Motive finden sich bei den 
genannten Autoren liberhaupt nicht. Nach dieser Lage der Dinge wird bei 
der bestimmten Benennung der benutzten Quellen die groBte Vorsicht zu 
beobachten sein; meist muB es geniigen, die allgemeine Sphare zu bezeich¬ 
nen, in der die von Vergil befolgten Ideen zu suchen sind. 

3. Um wenigstens innerhalb dieser eng gezogenen Grenzen sich mit 
Sicherheit bewegen zu konnen, mliBte man die Literaturgattung, von der 
V.s Nekyia eine Spezies ist, vollig zu beherrschen, d. h. die Geschichte der 
apokalyptischen Literatur vom VI/V. vorchristl. Jahrhundert (in welches 
die von Pindar und Platon benutzten Schriften fallen) bis Dante zu tiber- 

1) Vgl. auch H. Weil, Etudes sur 1’antiquite (Paris 1900) 87. 
2) Vgl. fur die orphische Katabasis den Kommentar zu 120. 264 ff. (?). 

384—416 (bei 2). 548—627 (bei 1. 3. 5); fur die des Herakles zu 131 f. 260. 
309—12. 384—416 (bei 4. 6). 477—93. 548—627 (bei 2?). 666—78. 
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sehen in der Lage sein. Das ist vorl&uhg noch nicht moglich, da die von 
Diels (Parmenides, Berlin 1897, 9) geforderte Geschichte der poetischen 
Vision noch nicht geschrieben ist, wenn wir sie auch, wie ich hore, erwar- 
ten diirfen: hoffentlich in nicht zu ferner Zeit.1 2) Immerhin habe ich ver- 
sucht, mich uber das Material zu orientieren. 

a) Die eschatologische Literatur des Altertums und der christlichen 
Kirche in den ersten Jahrhunderten glaube ich vollstandig zu kennen. Die 
jiidische Apokalyptik kommt fur unsern Zweck nur in den seltenen Fallen 
in Betracht, wo sie hellenisehe Motive ubernahm*): es ist charakteristisch, 
daB aus der Apokalypse des Johannes (einer nur oberflachlich christianisier- 
ten, von orientalischem Geiste getragenen Schrift3)), sowie denen des Elias4), 
Henoch5) und Baruch6) kaum ein Motiv angefuhrt werden kann (vgl. den 
Kommentar zu 666 ff.), das sich mit einem vergilischen beriihrte, im Gegen- 
satz zu den von griechischen oder lateinischen Christen verfaBten Apoka- 
lypsen, angefangen von der des Petrus bis auf die Dialoge Gregors des 
GroBen: ein deutliches Zeichen fur die Richtigkeit des von Dieterich 1. c. 
erbrachten Nachweises, daB die christlicbe Apokalyptik ein Glied der hel- 
lenischen ist und von der jddischen nur gering beeinfluBt wurde.7) 

b) tiber die Apokalyptik des lateinischen Mittelalters8) gibt es einige 
niitzliche Arbeiten, in denen freilich gerade dasjenige Moment, auf das es 
m. E. bei dieser Frage ankommt, die Geschichte der Motive9), auBer Be¬ 
tracht gelassen ist: Th. Wright, St. Patricks purgatory, London 1843; 
A. d’Ancona, I precursori di Dante, Florenz 1874; C. Fritzsche, Die latei¬ 
nischen Visionen des Ma. bis zur Mitte des XII. Jahrhunderts (Romanische 
Forsch. hrsg. von Vollmoller II 1886, 247ff. III 1887, 337 ff.). Die in 

1) Bald nachdem diese Worte in der 1. Aufi. geschrieben waren (1903), 
erschien Reitzensteins Poimandres (1904), dann kiirzlich F. Boli, Aus der Offen- 
barung Johannis (1914), die bedeutendsten Leistungen auf diesem Gebiete. Die 
Worte des Textes bezieben sich auf eine von R. Wiinsch vorbereitete Arbeit. 
Das Buch von M. Landau, Holle und Fegefeuer in Volksglaube, Dichtung und 
Kirchenlehre, Heidelb. 1909, ist ganz unwissenschaftlieh. 

2) DaB dies stattgefunden hat, ist von Dieterich, Nekyia (Leipzig 1893) 
33, 1. 214ff. bewiesen worden. 

8) Vgl. auBer Boli (Anm. 1) auch H. Gunkel, Schopfung und Chaos (Got- 
tingen 1896) 282 ff. 

4) Ed. Steindorff in: Texte u. Unters. hrsg. von Gebhardt-Harnack N. F. 
II 2 (1897); das griechische Original des koptischen Textes setzt Hamack bei 
Steindorff p. 19, l um 100 vor Chr. an. 

5) Ed. Flemming-Radermacher, Leipzig 1901; vgl. Gunkel 1. c. 286, 1. 
6) In lateinischer tlbersetzung aus dem Syrischen ed. Fritzsche in: Libri 

apocryphi V. T. Leipzig 1871, ein Stvick des griechischen Textes ed. James in: 
Texte and studies, hrsg. von Robinson V 1 (Cambridge 1897) 84 ff. t5ber orien- 
talische Elemente dieser Apokalypse vgl. jetzt auch Fr. Cumont, Textes et mo- 
numents relatifs aux mysteres de Mithra I (Brussel 1899) 44. 

7) So erklart es sich auch, daB die johanneische Apokalypse (s. Anm. 1), 
obwolil eine kanonische Schrift, in der jiingeren Apokalyptik unverha.ltnisma.Big 
wenig benutzt ist. 

8) Im griechischen Ma. scheint dieser Literaturzweig zu fehlen, wenn man 
von den spatbyzantinischen Imitationen der lukianischen Nekyomanteia absieht 
(vgl. Krumbacher, Gesch. d. byz. Lit.* p. 496). 

9) Vgl. Dieterich 1. c. 196, 1 „Vielleicht wird sich noch einmal beweisen 
lassen, daB von der Petrusapokalypse aus durch die Paulusapokalypse diese 
Dinge in die christliche Literatur des Mittelalters iiberliefert sind.“ 
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diesen Schriften erwahnten vordantischen Apokalypsen des lateinischen 
Mittelalters habe ich gelesen, eine unerfreuliche Arbeit, die aber aus folgen- 
dem Grunde nicht ganz nutzlos war. Bei der zentralen Stellung, die Vergil 
ira Ma. eiunahm, erwartete ich aucb die mittelalterliche Apokalyptik aufs 
starkste durch die vergilische Nekyia beeinfluBt zu sehen. Das ist aber 
durcbaus nicht der Fall: von zwei nebens&cblichen, rein stilistiscben Remi- 
niszenzen1) abgesehen, zeigt diese Literatur, so weit mir bekannt, keine 
direkte Beriihrung mit Vergil2), sondern ist der letzte, triibe Ausl&ufer 
jenes langen Stromes apokalyptiscber Scbriftstellerei, in dem Vergil selbst 
stebt. Die alten Motive konnten sicb mit solcber Zfihigkeit deshalb erhalten, 
weil die altgriechischen Tbeologen, in deren apokalyptiscben Schriften sie 
zuerst niedergelegt waren, sie in engem AnschluB an den Volksglauben aus 
der Tiefe des menschlichen BewuBtseins selbst geschbpft hatten: so iiber- 
dauerten sie den Sturz des Hellenismus und der Nationen des Altertums, 
wurden von den bellenisierten Christen der alten Kirche, dann von den 
christlichen Volkern des Mittelalters iibernommen und bilden zum Teii noch 
gegenwartig einen integrierenden Teii der katholischen Dogmatik. Sind 
diese Gesichtspunkte zutreffend3) — wie ich glaube und wie man sich durch 

1) Baeda schreibt in einer von ihm erzahlten Vision des J. 696 (hist. 
eccl. 6,12): cum progrederemur sola sub nocte per umbras nach Aen. 6, 268 ibant 
obscuri sola sub nocte per umbras. — Visio Tundali (vom J. 1149): ed. Albr. 
Wagner, Erlangen 1882 p. 36 quanta et qualia et quam inaudita ibi viderit tor¬ 
menta, si centum capita et in uno quoque capite centum linguas haberet, recitare 
nullo modo posset nach Aen. 6, 626 ff. non mihi si linguae centum sint oraque 
centum, | ferrea vox, omnis scelerum comprendere formas, | omnia poenarum per¬ 
currere nomina possim. 

2) Am augenschcinlichsten ist das bei der poetischen Paraphrase der 
unten (S. 9) zitierten Visio Wettini von J. 824; der Verf. dieser Paraphrase, 
Walahfridus Strabo, der seine Verse mit Vergil- (und Ovid-)reininiszenzen spickt, 
hat in seinem langen Gedicht — fast 1000 Verse — kein Zitat aus der Nekyia 
des VI. Bucbes der Aeneis. 

3) Wer auf religionsgeschichtlichem Gebiete gearbeitet hat, weiB, daB nur 
zu oft ein vermeintlich historischer Zusammenhang sich ais triigerischer 
Schein erweist und dem farblosen Begriff einer durch spontanes Entstehen zu 
erklarenden bloBen Analogie weichen muB. Je umfassendere Kenntnisse je- 
mand in der Religionsgeschichte auch von Volkern, die der antiken Kultur 
femstehen, besitzt, um so zuriickhaltender wird er mit der Behauptung einer 
historisch nachweisbaren Kontinuitat operieren. Aber diese Skepsis muB auch 
ihre Grenzen haben; dafiir zwei Beispiele, die mit den von mir zu fiihrenden 
TJntersuchungen in Zusammenhang stehen. 1. Die Lehre von der Kraft der 
Furbitte tiberlebender fiir arme Seelen Verstorbener zum Zweck ihrer ErlSsung 
von der jenseitigen Verdammnis ist nachweislich altorphisch; E. Rohde, der 
das zugibt (Psyche II2128, 5), bestreitet dennoch (auf Grund einer sehr entfemt 
verwandten Lehre im Rigveda), daB die identische Lehre der christlichen Kirche 
mit derjenigen der orphischen in historischem Zusammenhang stehe, da religiose 
VVerkheiligkeit solche Gedanken iiberall leicht hervorzurufen scheine. Nun 
aber hat G. Anrich in seinem bekannten Buche, in dem er viel niitzliches Ma- 
terial fiir Fragen dieser Art gesammelt hat (Das antike Mysterienwesen in sei¬ 
nem EinfluB auf das Christ6ntum, Gottingen 1894), S. 87, 4. 94, 4. 119, 3, be- 
merkt, daB dieselbe Lehre sich auch in einem gnostischen System findet. An- 
gesichts der Richtlinie: altgriechische theologische Lehre — Gnosis —katholi- 
sches Dogma wird niemand, der diese Verhaltnisse uberschaut, einen historischen 
Zusammenhang leugnen wollen. 2. Zwei in der okzidentalischen Apokalyptik 
erst seit den Dialogen Gregors d. Gr. begegnende Motive sind der Kampf der 
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die Lektiire der erwahnten apokalyptischen Literatur iiberzeugen kann —, 

dann gewinnen Beriihrungen zwischen Yergil und diesen spaten Apokalypsen 

fiir unsere Quellenanalvse einen objektiven Wert, insofern ais dadurch be- 

wiesen wird, da8 die betreffenden Motive Vergils nicht von ihm erfunden, 

sondern einer Uberlieferung entnommen sind, die schon zu seiner Zeit eine 

gewisse Konstanz und Verbindlichkeit gehabt zu haben scbeint. In diesem 

Sinn sollen in den folgenden Untersuchungen sowie im Kommentar selbst 

gelegentlich analoge Vorstellungen aus diesen spaten Apokalypsen zitiert 

werden. — Noch einen weiteren Gewinn fiir Yergil bat mir die Lektiire 

dieser Schriften gebracbt. Jedem Leser der vorstebenden Zeilen wird sich 

die Frage aufgedrangt baben, wie sich in den gezeichneten Rahmen Dantes 

unsterbliches Gedicht einfiige. Es wird nicht viel literarische Geniisse ge- 

ben, die an Unmittelbarkeit und Starke deinjenigen gleickkommen, den man 

empfindet, wenn man sich durch das Dunkel wiister Phantastik, die in den 

genannten Apokalypsen ihre Orgien feiert, zu Dante hindurchgerungen hat, 

der auch die Nachtseiten des Daseins mit dem Schimmer gestaltender Phan- 

tasie zu verklaren, altiiberlieferte Motive zu adeln weiB. GewiB gelingt ihm 

das vor allem kraft seines iiberragenden Genies, aber bei aller Ehrfurcht 

vor diesem darf ein wichtiges Moment nicht auBer acht gelassen werden, 

das ich sogar in den besten mir bekannten Kommentaren nicht erwahnt 

gefnnden habe: Dante ist der erste gewesen, der die ihm vorliegende und 

nachweislich von ihm stark benutzte mittelalterliche Apokalyptik mit Mo- 

tiven der vergilischen Nekyia verbunden hat, und ein gutes Teii von der 

Wirkung seines Gedichts wird dieser Verbindung verdankt, neben Einzel- 

heiten, die im Kommentar verzeichnet sind, vor allem das ernste Pathos 

und die dramatisch bewegte Darstellung. So wichtig dies Verhaltnis nun 

auch fiir die Wertung vergilischer Kunst ist, die die Probe auf ihre Starke 

dadurch abgelegt hat, daB sie einen der groBten Dichter aller Zeiten in- 

spirieren und bei einer der erhabensten Schopfungen menschlichen Geistes 

die Patenrolle spielen durfte: so vermindert sich dadurch die Bedeutung des 

dantischen Werkes fiir den speziellen Zweck der nachfolgenden Untersuchun¬ 

gen, Denn da Dante den Vergil stark benutzt hat, so darf er — im Gegen- 

satz zu der mittelalterlichen Apokalyptik — von uns nur selten und in be- 

guten und der bosen D&monen um den Besitz. der Seele (ahnlich wohl schon 
in dem kanonischen Judasbrief V. 9), sowie die Briicke, welche die Seele zur 
Priifung zu iiberschreiten hat. Beide finden Bicb in voll ausgepragter Form schon 
in der Eschatologie der Farsen, vgl. Hubschmann, Die parsische Lehre vom 
Jenseits im Jahrb. f. prot. Theol. V 1879, 216fF., Brandt, Das Schicksal der 
Seele nach mandaischen und parsischen Vorstellungen ibid. XVIII 1899, 422 ff. 
Obwohl sich nun das Motiv einer Briicke ais tjbergang in das Jenseits auch 
bei Vblkern getrennter Kulturkreise findet (vgl. J. Zemmrich in seiner ausge- 
zeichneten Schrift 'Toteninseln’, Leiden 1891, 20), so wiirde doch die Annahme 
eines spontanen Aultretens dieser Vorstellung, noch dazu verquickt mit dem 
besonderen Motiv vom Kampf der bosen und guten Geister, in der spiitchrist- 
lichen lateinisclien Apokalyptik hochst unwahrscheinlich sein. Wenn wir viel- 
mehr bedenken, daB die Mithrasreligion lange Zeit mit dem Christentum riva- 
lisierte und noch im Y. Jahrhundert gerade unter den Gebildeten Roms An- 
hanger fand, so werden wir uns berechtigt halten diirfen zu der Annahme, daB 
jene beiden Motive auf erkennbar historischem Wege in die lateinische christ- 
liche Apokalyptik des ausgehenden Altertums gelangt sind, von wo sie die des 
Mittelalters iibemahm. 
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sonderen Fallen fiir die Analyse der Quellen Vergils benutzt werden (ygl. 
unten bei D II, 1 c, d; D H, 3; D II, 8). 

c) Zur Bequemlichkeit des Zitierens gebe ich ein Verzeicbnis der mir 
bekannten cbristlichen Apokalypsen, aber nur insoweit aus ihnen in den 
folgenden Untersuchungen sowie im Kommentar Stellen angefiihrt sind, 
mit ihren Publikationsorten. Die Ordnung ist eine nach Moglichkeit chro- 
nologiscke. 

Pastor des Hermas saec. II ed. Harnack, Leipzig 1877. 
Apokalypse des Petrus saec. II (Bruchstticke des Evang. und der Apok. 

des Petrus ed. Harnack2 Leipzig 1893). 
Pistis Sophia saec. II/III athiopisch mit lateinischer Ubersetzung ed. 

Petermann, Berlin 1851. 
Zweites Buch Jeu saec. II/III athiopisch mit deutscher Ubersetzung ed. 

C. Schmidt in: Texte u. Unters. III 1892. 
Ascensio Jesajae saec. II/III athiopisch mit lateinischer tJbersetzung 

ed. Dillmann, Leipzig 1877.1) 
AiaQpKq 5A(3pad|i saec. H/III? ed. James in: Texts and studies II 

Cambridge 1892. 
Acta S. Perpetuae vom J. 202/3 ed. 0. v. Gehhardt in: Ausgewkhlte 

Martyrerakten, Berlin 1902. 
Historia Josephi fabri lignarii saec. III/IV? arabisch mit lateinischer 

Ubersetzung hrsg. von Thilo im Codex apocryphus N. T. I Leipzig 1832 
Apokalypsen des Esra und Paulus saec. IV/Y in: Apocalypses apo¬ 

cryphae ed. Tischendorf, Leipzig 1866. 
Vision des h. Antonius saec. IV in der Historia Lausiaca bei Migne, 

patrol. scr. gr. vol. 34. 
Vision des Karpos saec. VI bei Ps.-Dionysios Areopagita ep. 8, 6 

(Migne vol. 3). 
Vision des Iren Furseus saec. VII in: Acta sanctorum Hiberniae ed. 

Smedt-Backer, Edinburg 1888. 
Vision des Drihtbelm von Northumberland vom J. 696 bei Baeda hist. 

eccl. 5, 12. 
Visionen in Briefen des Bonifatius saec. VIII ed. Giles, vol. I London 

1844. 
Vision des h. Barontus saec. VIII in: Acta sanctorum Boli. Mart. HI 

570ff. 
Visio Wettini vom J. 824 in Poetae lat. aevi Carolini ed. Diimmler II 

Berlin 1884. 
Visio Tundali vom J. 1149 ed. Albr. Wagner, Erlangen 1882. 
Henricus Salteriensis de purgatorio S. Patricii vom J. 1153 bei Migne, 

scr. lat. vol. 180. 
Vision des Albericus, Monchs von Monte Cassino, geb. 1101 in: Dante- 

Ausgabe Padua 1822 vol. V. 
Vision eines Monchs von Evesham vom J. 1196 in: Roger de Wen- 

dower, Flores Historiarum ed. Hewlett, London 1886 vol. I. 

1) Das kiirzlich in Agypten gefundene Stiick des griecbischen Originale 
(Amherst-Papyri ed. Grenfell-Hunt I London 1900) umfaBt nur einen Teii des 
der eigentlichen ascensio vorangestellten judischen Schriftwerks 
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Vision des Thurcill votn J. 1206 ib. vol. II London 1887. 

Gervasius von Tilbury, Otia imperialia, verfaBt 1211—14 in: Scrip¬ 

tores rerum Brunsvicensium cura Leibnitii. Hannover 1707 

Dante ed. Scartazzini Leipzig 1874. 1875. 

B. DIE KOMPOSITION 
Die Frage, ob die Darstellung Yergils vom Schicksal der Seelen von 

einem einbeitlichen Grundgedanken getragen oder ob vielmehr verschiedene 
Ideen zu einem nicbt widerspruchslosen Ganzec vereinigt worden seien, ist 
viel bebandelt worden. Von den Vertretern der letzteren Ansicbt (Coning- 
ton in seiner Ausgabe vol. II4, London 1884, 423ff. 480; G. Boissier, La 
religion romaine d’Auguste aux Antonins I, Paris 1874, 263ff.; R. Sabba- 
dini, Studi critici sulla Eneide, Lonigo 1889, 79ff.; H. Weil, Etudes sur 
l’antiquite grecque, Paris 1900, 86 ff.) wird mit Ubereinstimmung in den 
Hauptpunkten behauptet, Vergil habe die popularen Vorstellungen von 
einer Unterwelt, in der den Unbeerdigten (315—36), den Sauglingen, Hin- 
gericbteten, Selbstmordern und den im Rriege Gefallenen (426—547) ge- 
sonderte Platze angewiesen seien und in der die Frevler im Tartarus be- 
straft (548—627), die Guten im Elysium belobnt wiirden (637—702), mit 
einer philosophischen Lebre verbunden, nacb der alie Seelen einer Laute- 
rung unterzogen wiirden (702—892), also von einem besonderen Schicksal 
gewisser, der allgemeinen Lftuterung nicbt unterworfener Seelenklassen (Un- 
beerdigte, Sauglinge usw.), sowie von einer Bestrafung der Bosen (im Tar¬ 
tarus) und einer Belohnung der Guten (im Elysium) nicbt die Rede sein 
konne. Auch A. Dieterich, Nekyia (Leipzig 1893) 150ff. kommt auf Grund 
seiner Analyse zu einem verwandten Resultat, nur rechnet er (der Wahr- 
heit, wie sich zeigen wird, n&her kommend) die Schilderung des Tartarus 
und des Elysiums vielmehr zur zweiten (philosophischen) Unterwelt, setzt 
also die Grenze der beiden von Vergil befolgten Darstellungen bei 547 
(statt bei 702) an. Die Tatsacbe eines Mangels strenger Geschlossenlieit ist 
nun ohne Bedenken zuzugeben, aber es l&Bt sicb zeigen, daB diese Vereini- 
gung verschiedenartiger Elemente in der Hauptsacbe nicbt erst von Vergil 
vollzogen wurde, sondern auf viel friihere Zeit zuriickzufiihren ist, da sie 
bereits von (Pindar und) Platon in ihren eschatologiscben Mythen ais ge- 
geben iibernommen wurde. 

1. 329 heiBt es, daB die Unbeerdigten 100 Jahre umherschweifen 
miissen, bevor sie von Charon iibergesetzt werden (centum errant annos 
volitantque haec litora circum). 'Nescio an de suo posuerit Virgilius’ Heyne; 
'it is not known wbetber this specification of 100 years is due to any ear- 
lier authority or to V.’s invention’ Conington. Nun aber bemerkt Servius 
zu der Stelle: centum annos ideo dicit, quia hi sunt legitimi vitae hu¬ 
manae, quibus completis potest anima transire ripas, id est ad locum pur¬ 
gationis venire, ut redeat rursus in corpora. Das sieht nacb mehr 
aus ais einer bloBen Scholiastenweisheit, und wirklicb lesen wir bei Platon 
Rep. 10, 615 AB: das Verweilen der Seelen unter der Erde vor ihrem Ein- 
gang in einen neuen Leib dauert 1000 Jahre, denn ais hauptsachliche 
Bestimmung gelte, daB zebnfache BuBe getan und das menschliche Leben 
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ais hundertjahrig angesetzt werde. *) Auf diese platonische Stelle hat be- 
reits Cerda in seiner Ausgabe Vergils (l608f.) hingewiesen, ohne Beriick- 
sichtigwng zu finden. Nun aber miissen auch nacb Yergil (748) die Seelen, 
bevor sie in neue Korper eingehen, 1000 Jahre im Jenseits gel&utert wer- 
den. So ergibt sicb auf Grund der platonischen Stelle eine Verbindung 
zwisehen Anfang und SchluB der vergilischen Escliatologie, w&hrend nach 
der Ansicht der genannten Gelebrten jener der 'poetischen’, dieser der 'philo- 
sophischen’ Unterwelt angehoren soli. 

2. Die zweite von Vergil genaDnte Seelenklasse ist die der vorzeitig 
gestorbenen Kinder (426—29). Sie schlieBt sich sachlich an die Klasse 
der dxaqpoi (315—83) unmittelbar an, denn die dazwischen stehenden 
Verse (384—425) fiihren nur die auBere Handlung weiter (Aeneas’ Be- 
gegnung mit Charon und dem Cerberus). Auch bei Platon heiBt es in Fort- 
setzung der zitierten Stelle 615C: „hinsichtlich derjenigen, die nach der 
Geburt nur eine kleine Zeit lebten und dann starben, berichtete er anderes, 
das keine Erwahnung verdient.“ Welcher Art diese Lehre war, die Platon 
in seiner Quelle fand, ohne sie wiederzugeben, wissen wir nicht; aber aus 
dem Zusammenhang, in dem er diese Notiz bringt, wird man es wenigstens 
ais denkbar bezeichnen diirfen, daB es eine Vorstellung war analog der¬ 
jenigen, die Tertullian de anima 56f. (ebenfalls von Cerda angefiihrt) aus 
alter Tradition1 2) referiert: „sie sagen, daB die vorzeitig Gestorbenen um- 
herschweifen miissen, bis diejerige Altersgrenze erreicht sei, zu der sie ge- 
langt sein wiirden, wenn sie nicht vorzeitig gestorben waren.“ Wie dem 
aber sei: die Erwahnung der awpoi in Platons 'theologischer’ Eschatologie 
beweist, daB wir nicht berechtigt sind, sie von dem 'theologischen’ Teii 
der vergilischen Eschatologie zu trennen, zuma! sie, wie wir sehen werden, 
sich auch in einer plutarchischen fast mit denselben Ausdriicken wie bei 
Vergil wiederfindet. 

3. Weiterhin zahlt Vergil (430—547) mehrere Seelenklassen auf, die 
er mit den ctuipoi und unter sich selbst ortlich in Verbindung setzt (430 
hos iuxta, 434 proxima loca, 440 nec procul hinc). Es sind lauter ffiaio- 
Gavcrroi, nSmlich: a) die unschuldig Hingerichteten (430—33), b) die 
Selbstmorder, die, um der Armut und Not zu entgehen, ihrem Leben ein Ende 
machten (434—39), c) die Opfer des Ipuuc, die teils durch eigene Hand, 
teils durch die Rache anderer fielen (440—76), d) die im Kriege Gefallenen 
(477—547). Diese Klassifizierung ubernahm Vergil ais eine gegebene. 

1) 'Dieser Maximalansatz, den Platon bereits ais gegeben ubernimmt (un- 
richtig halt ihn P. Natorp, Hermes XXXV 1900, 435 fiir eine Erfindung Pla¬ 
tons, es ist eine echt pythagoreische Zahlenbestimmung'), blieb auch spater iib- 
lich, vgl. Varro 1. 1. 6, 11 saeculum spatium annorum C vocarunt, dictum a 
sene, quod longissimum spatium senescendorum hominum id putarunt und mehr 
bei Salmasius, Plinianae exercitationes 787 f. W. Schulze, Sitzungsber. d. Berl. 
Ak. 1912, 703. 

2) Er sagt nur, die Magie sei auctrix harum opinionum gewesen (was uns 
fiir die fiujpoi und (JiaioOdvaroi ja durch die Zauberpapyri und Devotionen be- 
statigt wird); wegen des gerade auch bei christlichen Autoren typischen Neben- 
einanders Pythagoreus et magus darf man vermuten, daB die pythagoreische 
Philosophie die inventrix war, zumal Platon in seinen Eschatologien sicher von 
ihr abhangt; Genaueres dariiber unter D II, 7. — Vgl. uber die Stelle auch 
C. Dilthey, Rh. Mus. XXVII 1872, 386f., Rohde, Psyche II* 411. 
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Denn Tertullian 1. c. fahrt, nachdem er die Sonderstellung der auupoi wider- 
legt hat, so fort1): „ebensowenig werden wir glauben, daB von der Unter- 
welt ausgeschlossen werden die Seelen der {3iaio0avaxoi, d. h. hauptsach- 
lich die der Hingerichteten, mogen sie unschuldig sein oder schuldig“, also 
die von Vergil unter a) Genannten. Wenn Tertullian diese Klasse ais die 
„hauptsaehliche“ der fhaioGdvaxoi bezeichnet, so deutet er damit an, daB 
seine Quelle unter dieser Rubrik auch andere Klassen befaBte, und zwar 
wahrscheinlich, wie schon Salmasius 1. c. (11, l) vermutete, vor allem die 
Selbstmorder, also Vergils Klasse b sowie einen Teii der Klasse c. Die Vor- 
stellung wird auBer durch Macrobius (somn. 1, 13, 10 sic [durch Selbst- 
mord] extortae animae diu circa corpus eiusve sepulturam vel locum in quo 
inieda manus est pervagantur) durch Vergil selbst bezeugt: von Dido, die 
er hier unter c) eigens nennt (450ff.), erzahlt er 4, 693ff., daB sie, weil 
sie nicht fato peribat, sed misera ante diem, nicht sterben kann und erst 
durch eine besondere Gnade der Juno dem Hades geweiht wird. Weiter 
nennt Lukian (catapl. 5f.) unter den von Hermes hinabgefuhrten Seelen 
nebeneinander die auipoi und die fhaioGavaxoi, und zwar unter den letz- 
teren u. a. folgende Spezies: xouc ex biKacrxppiwv, xouc bi’ epwxa aixo- 
ccpaHavxac eauxouc, xouc TroXepoOvxac, also die von Vergil unter a, c, d 
genannten Klassen, und Olympiodor (zu Piat. Phaid. p. 207 ed. Finckh) 

bezeichnet im Gegensatz zu den eipappevoi xpoTroi Gavaxou ais gewalt- 
same die durch Richterspruch, Krieg und Selbstmord in Ubereinstimmung 
mit Vergils Klassen a, b, d. Am auffalligsten ist bei dieser abstrusen Lelire, 
daB man durch den Zwang des Systems veranlaBt wurde, auch den Tod 
im Kriege dem dpappevoc Gavaxoc entgegenzusetzen. Diese Vorstellung 
ist Homer noch unbekannt. So spricht Hektor, bevor er in die Schlacht 
geht, die Worte (Z 487f.) ou yap xic p’ unep alcrav avpp vAibi Trpoia- 
ipei, poipav b3 ou xiva cprjjui uecpuYpevov eppevai avbpuuv, und iiber- 
haupt sind ihm Ausdrucke wie 'die poipa ergriff, fesselte, verhiillte ihn’ 
ganz geliLufig vom Tode des Kriegers, und Vergil selbst folgt ihm 10, 471 f. 
etiam sua Turnum | fata vocant metasque dati pervenit ad aevi. Aber daB 
die entgegengesetzte Anschauung wenigstens relativ ait ist, zeigt Demo¬ 
sthenes de cor. 205: 6 pev xoTc Yoveuci vopiZtuv povov YeYevrjcrGai, tov 
xpc dpappevric xai xov auxopaxov Gctvaxov ueptpevei. 6 be kcu xrj txa- 
xpibi, unep xou pr) xauxriv embeiv bouXeuoucrav dnroGvricrKeiv pouXexai. 
Diese Stelle wird von Gellius 13, 1 ausfiihrlich behandelt; er findet darin 
richtig die Anschauung von dem Gegensatz eines Gavaxoc naturalis et fa¬ 
talis und eines extrinsecus vi coactus, und fiihrt zur Erlauterung die oben 
zitierte Stelle der Dido-Episode Vergils an: Vergilius quoque id ipsum . . . 
de fato opinatus est, cum hoc in quarto libro dixit de Elissa, quae mortem 
per vim potita est 'nam quia nec fato, merita nec morte peribat’, tamquam 
vn faciendo fine vitae quae violenta sunt non videantur e fato venire. Fiir 
dieselbe Vorstellung kann ich aus alterer Zeit nur noch Ps.-Lysias, Epi- 
taph. 79 anfiihren: man miisse die Gefallenen gliicklich preisen, die nicht 
auf den natiirlichen Tod gewartet, sondern den schonsten sich erwahlt 
hatten. Vergil selbst nennt den Tod im Kriege eine immatura mors 11, 
166f., und wenn er in unserm Buch 481 die im Kriege Gefallenen bello 

1) Die Stelle wird richtig behandelt von H. Weil 1. c. (o. S. 5, 1) 88, 1. 
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caducos nennt, so liegt auch darin, wie irn Kommentar zu der Stelle ge- 
zeigt werden wird, der Begriff des Vorzeitigen; Prop. 3, 5, 18 optima mors, 
Parcae quae venit acta die im Gegensatz zum Tod in der Schlacht (ib. 12), 
Ovid trist. 1, 2, 53 fatove suo ferrove cadentem genau wie Trogus-Justin 
9, 8, 3 qui partim fato partim ferro periere.1) — Das gemeinsame Band, 
das alie Klassen der PiaioGdvaroi verkniipft, ist die Yorstellung, daB sie 
wegen ihres vorzeitigen Todes so lange von der Grabesruhe ausgescblossen 
bleiben, bis sie dem Leben den schuldigen Rest an Jahren abgezahlt haben, 
oder, um es mit den Worten des Macrobius (1. c. ll) zu sagen: constat 
numerorum ceiiam constitutamque rationem animas sociare corporibus, hi 
numeri dum supersunt, perseverat corpus animari: cum vero deficiunt, mox 
arcana illa vis solvitur, qua societas ipsa constabat, et hoc est quod fatum 
et fatalia vitae tempora vocamus. — Da also diese Gruppe sachlich und 
formell mit den awpoi eng verkniipft ist, so kat auch von ihr zu gelten, 
daB sie von dem theologischen Teii der Eschatologie nicht getrennt wer¬ 
den darf. 

4. Ais weitere Gruppe folgt bei Vergil die der BiiBer im Tartarus 
(548—627). Diese Gruppe haben die meisten Yertreter der Ansicht einer 
mangelnden Einheit (auBer Dieterich) besonders fur sich verwertet. Denn 
die Ewigkeit der Strafen im Tartarus (vgl. 617 aeternum) schien ihnen zu 
dem letzten Teii der Darstellung (724 ff.), wonach alie, durch das Eingehen 
in die Korperwelt mit Schuld behafteten Seelen eine Wanderung in neue 
Leiber antreten miissen, unvereinbar und ein besonders deutlicher Beweis 
dafiir zu sein, daB Vergil eine 'poetische’ Eschatologie mit einer 'philoso- 
phischen’ roh kontaminiert habe. Nun aber bilden auch nach Platon (bzw. 
seiner Quelle) die Seelen der groBten Frevler innerhalb der allgemeinen 
menschlichen Siindhaftigkeit eine besondere Gruppe, die von der Wande¬ 
rung und Erlosungsfahigkeit der iibrigen Seelen ausgeschlossen ist und 
ewig im Tartarus biiBen muB (Rep. 615 E oik oiopevouc pbr| dvapfjCTecreai 
ouk 4bexeto to cfTopiov, a\\‘ ^puxerto, OTtore tic tujv outuuc aviaTinc 
dxdvrujv ... emxeipoi avievai. Phaid. 113E o‘i b’ av boEincrtv avia- 
tujc exeiv bia Ta pexeGri tujv apap-nnudTwv ... p npocrfiKoucra polpa 
pnrrei eic xov TapTapov, oGev ouTtore eK(Jaivouaiv. Gorg. 525C). 

5. Nach einer kurzen Fortfiihrung der Handlung (628—36: Aeneas 
heftet den goldenen Zweig auf die Schwelle des unterirdischen Palastes) 
folgt ais weitere Gruppe die der Seligen des Elysiums (637—702). Gegen 
sie wurde das gleiche Bedenken erhoben wie gegen die vorige Gruppe: die 
Befreiung von der Seelenwanderung schien unmoglich. Allein Platon (Rep. 
614C—615A) bestatigt diese BefreiuDg, wie fur die ganz Bosen im Tar¬ 
tarus, so fur die besonders Guten an einem Ort der Freude. — 

Wenn wir mithin die Darstellung Vergils von den Schicksalen der 
Seelen iiberblicken, so unterscheiden wir nach seinen eigenen Angaben fol- 
gende Gruppen (ich setze gleich die griechischen Termini ein): 

I. Diesseits des Acheron: die dxaqioi, die hier 100 Jahre umherschweifen 

miissen. 

I) Ygl. jetzt vor allem .auch die reiche Sammlung, Sichtung und Beurtei- 
lung des Materials bei W. Schulze, Der Tod des Kambyses, in den Sitzungs- 
ber. d. Berl. Ak. 1902, 691 ff. 
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II. Jenseits des Acheron: 

A. Im Zwischenraum zwischen Acheron und Hadesinnerem: 

1. Die $uipoi f die hier warten miissen, his die ihnen vom 
2. Die piaioG&varoi \ Schicksal bestimmte Lebenszeit erfullt ist.1 2) 

a) ot bia Kpicriv xeGvriKOTec, 
b) ol auxoxetpec, 
c) o\ utt’ ^paiTOC TeGvrjKOiec, 
d) oi TtoXepoOvTec. 

B. Im Hadesinnern: 

1. Im Tartarus: ol dcraei aviatuic exovrec, 
2. Im Elysium: oi dffael paicapiO’., 
3. Im Lethehain: oi ina iraXiYTevecriac avapiuja6(uevoi. 

DaB diesem System3) keine einheitliche Yorstellung, sondern ein zwi¬ 
schen volkstiimlichem Glauben und theologischer Lehre geschlossenes Kom- 
promiB zugrunde liegt, gebe ich jetzt zu (im Gegensatz zu meiner fruher 
im Hermes XXVIH 1893, 372ff. XXIX 1894, 3l3ff. aufgestellten Be- 
hauptung), glaube aber durch obiges bewiesen zu haben, daB diese Ver- 
bindung verschiedenartiger Motive nicht erst von Yergil vollzogen, sondern 
schon von Platon ais gegeben ubernommen worden ist. — 

Durften wir also bei der Analyse im groBen den gegen Vergil erho- 
benen Vorwurf einer widerspruchsvollen Komposition vielmehr auf die von 
ihm benutzte Quelle schieben, so miissen wir allerdings zugeben, daB er 
in Einzelheiten die Widersprtiche noch gesteigert hat. Es bedurfte einer 
bedeutenden Gestaltungskraft, wie wir sie an Platon bewundern, um die 
Fugen der Komposition durch die Kunst der Darstellung zu verkleiden: 
gelang selbst ihm das nicht vbllig, wie viel weniger diirfen wir es von 
Vergil erwarten. Gegen die obige Analyse, soweit sie von mir bereits im 
Hermes 1. c. gegeben war, haben n&mlich Dieterich, 1. c. 151, 2 und P. Deu- 
ticke (Jahresb. d. philol. Vereins XXI 1895, 258) zwei beachtenswerte Ein- 
wande erhoben. 

1. Innerhalb der Gruppe der piaioGavatoi laBt Vergil bei den Klassen 
c und d den Aeneas Heroinen und Heroen einer weit zuriickliegenden 
Epoche treffen, die, wenn sie nur auf die Erfullung ihrer ihnen vom Schick- 

1) S. Reinach, 'Auupoi BiaioOdva-roi, Arch. f. Religionswiss. IX (1906) 312 ff. 
hat dem hier in der 1. Aufl. Gesagten nichts von Belang hinzugefugt. 

2) Einzelne Motive dieses Systems sind von der christlichen Eschatologie 
ubernommen worden. Die antiken drnpoi sind meist umgeprUgt zu deu unge- 
tauft gestorbenen Kindem (vgl. dariiber auch C. Dilthey, Rhein. Mus. XXV 334), 
so in der von Bonifatius 1. c. (o. S. 9) p. 269 berichteten Vision: infantium 
numerosam multitudinem ... sine baptismo morientium tristem et maerentem 
aspexit formulam; etwas anders in der Vision des Albericus saec. XII, 1. c. 
p. 294: primum itaque locum quendam igneis prunis ... aestuantem vidi, in quo 
parvulorum unius anni animae purgabantur; wobl erst scholastischer Theologie 
gehort die Bezeichnung limbus infantium an. Bemerkenswert ist, daB Dante 
eine Anzahl von Seelen in ein Vorpurgatorium versetzt, da sie zur Aufnahme 
in das eigentliche Purgatorium noch nicht reif seien, namlich: 1. die im 
Kirchenbann Gestorbenen Purg. III 136ff.; 2. diejenigen, die aus Nachlassig- 
keit die BuBe versaumt haben ib. IV 130ff.; 3. die gewaltsam GetSteten ib. V 
52ff.; dazu 4. in der VorhSlle der limbus infantium und der limbus patrum 
ib. VII 28 ff. 
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sal bestimmten Lebenszeit warteten, damals lilngst in das Innere des Hades 
hatten zugelassen sein miissen, z. B. Pasiphae (447) und die Helden der 
thebanischen Sage (479f.). Dieser handgreifliche Widerspruch erkl&rt sich, 
um es kurz zu formulieren, daraus, daB Vergil die theologische Eschato- 
logie mit einer mythologischen Katabasis verbunden hat1): jene bebandelte, 
wie wir das noch an den platonischen und plutarchischen Eschatologien 
erkennen, die einzelnen Seelenklassen, ohne Figuren der Sage einzufiihren. 
Aber das geniigte Vergil nicht, da er nicht philosophisch Trepl tujv 4v dbou 
zu handeln, sondern eine Nekvia bomerischen Stils zu dicbten hatte, zu 
der er Heroen und Heroinen brauchte. So verfuhr er folgendermaBen. Die 
theologische Quelle gab ihrn ais eine Klasse von {IiaioGdvaTOt die im Kriege 
Gefallenen; um sie zu fiillen, zog er eine mythologiscbe Quelle heran (und 
zwar, wie wir im Kommentar sehen werden, wahrscheinlich die KCnrdjlcKJlc 

‘HpaKXeouc), aus der er die Helden der thebanischen Sage (479f.) ent- 
nahm. Ferner: ais eine andere Klasse von ptatoGdvaTOi iiberlieferte ihm 
die theologische Quelle die Selbstmorder, und zwar wohl schon mit den 
Spezies der Selbstmorder teils bia Tteviav (436f. quam vellent aethere in 
alto | nunc et pauperiem et duros perferre labores) teils derjenigen bi’ £puura 
(442 quos durus amor crudeli tabe peredit), da Lukian 1. c. touc bi’epu)Ta 
ctTTOCTqpdEavTac 4auTOuc auadrucklich nennt. Diese zweite Spezies der Selbst- 
mbrderklasse gab ihm nun Gelegenheit, den fur eine Nekyia homerischen 
Stils typischen KaTdXoyoc ripunvwv zu bringen; das mythologische Mate- 
rial ubernahm er teils aus Homer selbst, teils aus alexandrinischen Dich- 
tern und ftigte seinerseits Dido hinzu (vgl. den Kommentar). Diese Konta- 
mination hatte nicht bloB den erwShnten prinzipiellen Fehler zur Folge, 
daB Aeneas in dieser Region mit (liaioGdvaxoi zusammentrifft, die nach 
dem Sinn der theologischen Quelle aufler Dido siimtlich bereits aus ihrer 
Sonderstellung hatten erlost sein miissen, sondern noch eine weitere kleine 
Unstimmigkeit. Die mythologischen Quellen kannten nicht bloB solche 
Heroinen, die sich aus Liebesgram selbst den Tod gegeben hatten, sondern 
neben diesen auch solche, die von anderen aus Eifersucnt oder Rache ge- 
totet worden waren; so nennt denn auch Vergil beide Gattungen und muB 
daher, um den Widerspruch zu verdecken, statt einer speziellen tlberschrift 
wie 'qui se ob amorem interfecerunt’ (Lukians oi bi’ epuura dTto(Tq)dEavTec 
dauiouc) die allgemein gehaltene 'quos durus amor crudeli tabe peredit’’ 

wahlen.2) 

2. Auf Grund der Tatsache, daB Vergil eine theologische Darstellung 
mit einer mythologischen kontaminiert hat, laBt sich auch der zweite von 
den genannten Forschern erhobene Einwand beseitigen. Wfthrend Vergil 
namlich von den atacpoi sagt, daB sie nach einer gewissen Zeit aus ihrer 

1) Treffend wird dieser Dualismus von Macrobius (nach einem auch sonst 
von ihm benutzten Spezialkommentar zum VI. Buch) bezeichnet somn. 1, 9, 8 
Vergilius ... licet argumento suo serviens heroas in infeios relegaverit (637ff), 
non tamen eos abducit a caelo sed aethera his deputat largiorem (640). et nosse 
eos solem suum ac sua sidera profitetur (641), ut geminae doctrinae observationes 
praestiterit, et poeticae figmentum et philosophiae veritatem. 

2) In der Beurteilung und zum Teii auch in der Erklarung des Wider- 
spruchs bin ich mit Kroll, Jahrb. f. Phil. Suppi. XXVII (1900) 143, 2 zusammen- 
getroffen. 
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Sonderstellung erlost werden (329 f.), findet sich bei den unter sich, wie 
bemerkt, eng verbundenen ainpoi und (RaioGavaxoi keine derartige Be- 
stimmung. Das erklart sich nun leicht: mit einer solcben hatte der ge- 
samte mythologiscbe Apparat fallen miissen, weil der Widersprucb, daB 
Aeneas in dieser Region mythischen {RaioGavaxoi langst vergangener 
Mythenepocben begegnete, sonst zu handgreiflich gewesen ware. So bat 
also Yergil die Vereinigung verscbiedenartiger Vorstellungen dadurch zu 
verbergen gesucht, daB er das Motiv der einen (tbeologiscben) Quelle fallen 
lieB, um ein fur seinen Zweck wesentlicheres Motiv der zweiten (mytholo- 
gischen) Quelle beibehalten zu konnen: ein Verfahren, das sehr charakte- 
ristiscb ist fiir die Art seiner Quellenbenutzung und seiner mehr auf poe- 
tische Dlusion ais logische Geschlossenheit bedachten Kompositionsweise.1) 

C. DIE LEHRE VON DER SEELENWANDERUNG (724-51). 
Die "Verse lassen sicb leichter griechisch ais deutsch paraphrasieren; 

in der folgenden Paraphrase sind die den mythischen Ausdriicken, wie wir 
sehen werden, zugrunde liegenden kosmischen Vorstellungen gleich in Klam- 
mern beigefugt worden. 

Ta p£v xecrcrapa crxoixeia, TtOp ubinp app yp, ZinoTTOieixai Kai xpe- 
tpexai -rrveupaTi, 6 bia xou navxoc birjKov Kai oXov bi’ oXou pepiypevov2) 
Kivei pev xov Kocrpov ibcrrrepei criupa epipuxov, aTioyevva b£ Kai xa 
£wa xa xe dv yp Kai aepi Kai rrovxuj. xa be crTTeppaxa nupwbp cpucrei 
unapxovxa Kai cruvxova Kai xw Gew cruyyevp, cruupacri cpucrei qpGap- 
xoTc Kai vinGpoic oucnv ujcrirep eipKxaic xicri crKOxeivaic cruyKXeicrGevxa 
aTrapfSXuvexai Kai ano xpc irpoc xauxa crupiraGeiac eXKet a bp naGp 
KaXoupev cpoflov eTnGupiav Xunpv pbovpv. Ou ppv oub’ dneibav ai ipu- 
Xai xinv Kaxa aapKa3) becrpwv aveGwcn, xwv ye piacrpaxinv otTraXXaxxov- 
xai xinv 4k ttoXXoO XP°V0U npocjTTecpuKOxinv Kai evecKipaipeviuv auxaic. 
’Avxi be xauxpc xpc KaKoxpxoc ixpwxov pev beivai auxac avapevoucn 
noivai (4v xiu TruKvoxaxuj aepi xiu uixep ppuiv), Kai p pev nupi p be 
ubaxi p be avepoic KoXalopevp biKpv bibinai xthv naXauuv ppvipa- 
xinv, Kaxa xov baipova xov ^Kacrxpv eiXpxoxa. "Gnerra nepauuGeicrai eic 
xa ‘HXucria Xeyopeva nebia (iva be cpucriKwc Xeywpev, eic xpv creXpvpv, 
peGopiov oucrav xou koG’ ppac naGpxoO Kai xou Kax’ aiGepa acpGapxou 
xottou), oXiyai pev xivec, ai' ye bp eTneiKe'crxepov bipyayov, pevoucriv au- 
xoGi, £inc av xou peyaXou pupiinv eviauxwv aTioxeXecrGevxoc kukXou airo- 
KXucrGrj pev 6 ttoXuc crupcpuopevoc punoc, 4yKaxaXeiqp6p be xo xe nveupa 
Xenxoxaxov ov Kai xo xrOp eiXiKpivec (xouxo be XafloOcrai nepaixepuj xcu- 
pouaiveic xov aiGepa, oGev pXGov)- xac be ttoXXcic4) KaGaipecrGai xpewv 

1) Einen Versuch, den Widerspruch zu losen, macht R. S. Conway, The 
stineture of Aeneid VI in: Essays and studies presented to W. Ridgeway (Cam- 
bridge 1913) 19 ff. Aus dieser schonen, mit warmer Empfindung fiir den Dichter 
geschriebenen Abhandlung habe ich mancherlei zugelernt; aber gerade dieser 
Versuch eines Ausgleichs erscheint mir zu kiinstlich. 

2) So statt K€Kpap^vov der 1. Aufl.: vgl. Stob. ecl. I 164, 19 W. 
3) bigae iu diesem Zusammenhang Ammonios beiLyd. de mens. p. 176,16 W. 
4) DaB und warum ich so has omnes V. 748 wiedergab, dariiber s. unten 

Naheres. 
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ev 'HXuaiou puxw tivi (aiviTTOiue0a be tov utto aeXrivnv ovxa depa 
pavoTaTov), evGev tou xiXieToOc TtepiaxGevTOc kukXou dc aXXa TtaXiv- 
bpopoGcti dwpaxa, apvripovouaai bta to Af|0r|c KaXoupevov ubwp, o ev 
dbou biayouaai emov. 

Mit dieser Paraphrase verbinden wir gleich diejenige der bekannten 
Stelle der Georgica (4, 219ff.): toutoic toic cTripeioic Texpaipopevoi emov 
tivec tcuc peXiaaaic 0eiou te pexeivai Xoyou Kai avaTrvorjc aiOepiou.1) 
Aia2 3) pev -fap bia tou oXou bipxeiv, rnc xe Kai ttovtou Kai ai0epoc‘ 
toO b’ aiGepoc aTrocmdapaTa ovxa TravTa ZiporroieTaBai, xouc t’ av- 
0puiTrouc xai Ta 0ppia, Kai dc toutov bGevirep Kai rjKev ttcivto xa £uia 
biaXuGevxa enaveXOeTv, (aexapXriGevxac b’eic acTepac eubaipoviac tuyx®- 
veiv aiwviou. 

DaB diese Paraphrasen uns in die Sphare der durch Pythagoreismus 
und Platonismus beeinfluBten Stoa fiihren, ist ohne weiteres klar (Belege 
im Hermes 1. c. 395ff., fur einige Ausdriicke im Kommentar erganzt). Es 
handelt sich ftir uns aber noch nicht um die Quellenfrage, sondem zunkchst 
nur um die Interpretation der Verse 740—51, die zu den umstrittensten 
der Aeneis gehoren und von mir jetzt richtiger behandelt werden konnen 
ais friiher 1. c. 399 ff.s) 

Nachdem ausgefiihrt ist, daB jede Seele nach dem Tode BuBe zu zah- 
len hat fiir die Siinden des Lebens im Korper, wird so fortgefahren: 

aliae panduntur inanes 740 
suspensae ad ventos, aliis sub gurgite vasto 
infectum eluitur scelus aut exuritur igni: 
quisque suos patimur manis, exinde per amplum 
mittimur Elysium et pauci laeta arva tenemus, 
donec longa dies, perfecto temporis orbe, 746 
concretam exemit labem purumque relinquit 
aetherium sensum atque aurai simplicis ignem: 
has omnis, ubi mille rotam volvere per annos, 
Lethaeum ad fluvium deus evocat agmine magno, 
scilicet immemores supera ut convexa revisant 750 
rursus et incipiant in corpora velle reverti. 

Die Fortsetzung einer Lkuterung im Elysium, die bei der iiberlieferten 
Reihenfolge der Verse 744 ff. angenommen werden muB, erschien so uner- 

1) Fiir die Sache wird von Cerda angefiihrt Aristoteles de gen. anim. III10. 
761a5 ou fdp £x°u0tv (naml. die Wespen und Drohnen) obbkv Geiov, tliOfrep 
to yevoc xuiv peXixxujv. Wichtig ist noch, weil die Biene dort in Verbindung 
mit der Seelenwanderung gebracht wird, Plotinos enn. III 4 p. 284 6 xf|v -rro- 
Xitiki)v dpeTqv xqpricrac, dvGpumoc (sc. yi-fvexai). 6 bk i)ttov dpexqc TroXtxiKr)c 
pexexcuv, ttoXitikov Zwov, p^Xixxa f| xa ToiaOxa. Vgl. auch den Kommentar 
zu 707 ff. 

2) Erst bei der Riickiibersetzung des deam namque ire per omnia kommt 
das beriihmte zugrundeliegende Wortspiel (Aia — btd: vgl. Agnostos Theos 22. 
164, 4) keraus. 

3) Wie ich sehe, waren schon G. Niemeyer, De locis quibusdam Aeneidis 
(Leipzig 1872) 26 ff. und J. Le Grom, De VI Aeneidis libri natura et fontibus, 
Zwolle 1898 auf dem richtigen Weg; doch fehlte ihnen das Material, ihre Auf- 
fassung zu beweisen. Auch E. Maah, Orpheus (Miinchen 1895) 230f. und R. Helm, 
Berl. phil. Wochenschr. 1901, 331 haben den wahren Sachverhalt kurz bezeich- 
net, wiihrend E. Rohde, Psyche Ils 165, 2 mit den anderen irrt. 
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hort, daB bereits seit der Humanistenzeit Umstellungen vorgenommen wur- 
den (zuerst in der editio Parmensis vom J. 1475, die auch 8, 654 falsch 
umgestellt hat), denen in der Neuzeit Annahme von Dittograpbien oder 
Interpolationen, Text- und Interpunktionsanderungen hinzugefugt worden 
sind, Mittel, die teils zu gewaltsam sind, teils zu Sprachwidrigkeiten fiihren. 
Eine genauere Betracbtung einzelner Satze aus der Lehre von der Seelen- 
wanderung wird den Beweis erbringen, daB jede Korrektur der Uberlieferung 
eine Verscblechterung ist. 

Das Eingeben der Seele in einen Leib ist nacb der bei Empedokles, 
Pindar und Platon (d. h. also den Orphikern und Pythagoreern) vorliegen- 
den Lehre ein Siindenfall, der freilich durch den bitteren Spruch der Not- 
wendigkeit erfolgt. Nach der Trennung vom Leibe muB die Seele dafiir 
biiBen. Eine irepioboc von 1000 Jahren (abziiglick des Verweilens im Kor- 
per) wird sie im Hades gel&utert, dann wird sie gezwungen, noch neunmal 
in andere Leiber einzugehen und nach jedem leiblichen Tod wiederum 
1000 Jabre sich der Liiuterung zu unterziehen. Bei dem Eingang in die 
Leiber hat sie freie Wabl: wahlt sie schlecht, so kann sie eine Tier- oder 
Pflanzenseele werden. Erst wenn sie den groBen kukXoc von 10000 Jahren 
gebiiBt hat, ist sie frei und kehrt in ibren Ursprung, d. h. den Ather, zu 
den Gottern zuriick, erst dann ist der PapuTtevOric kukXoc feveffeujc beendet. 

Diese theologische Lehre ist, wie es scheint, von Anfang an (Rohde, 
Psyche II2 165, 2) mit einem ethischen Element verbunden worden. Inner- 
halb der durch das Eingehen in die Korperwelt erfolgten allgemeinen Ver- 
scbuldung aller Seelen solite namlich die Schuld einzelner Seelen eine gro- 
Bere oder geringere sein konnen, und demgemiiB sollten diejenigen Seelen, 
die sich von der Befleckung durch die Korperwelt mehr ais andere frei ge- 
balten hatten, indem sie gegen die Affekte ankampften, durch Yerkurzung 
der Lhuterungszeit eines besseren Loses teilhaftig werden konnen. Diese 
ethische Wendung der Lehre finden wir schon bei Pindar und Platon bzw. 
deren Quellen. In Einzelheiten weichen sie voneinander ab, teils weil sie 
nicht dieselben Quellen (theologische Gedichte) benutzen, teils weil sie selbst 
mit dem, phantastischer Ausdichtung iiberaus fahigen Stoffe frei schalten, 
teils endlich weil der eine diese, der andere jene fur ihn nebensachliche 
Momente auslhBt. Die fur uns in Betracht kommenden Ziige sind die fol- 
genden.1) 

Durch das Hinabsinken zur Korperwelt verfallen. die reinen, gottlichen 
Seelen der Siinde; aber der Grad der Ansteckung durch die Korper ist ver- 
scliieden. Es gibt (nach Platon) vier Kategorien: die (relativ) Besten, die 
(relativ) Guten, die MittelmaBigen, die Schlechtesten. Nach dem Grad ihrer 
Schuld ist ihr Los nach dem korperlichen Tode verschieden.2) Die Besten 

1) Die verschiedenen Meinungen der Platoniker und Pythagoreer uber 
diese Fragen finden sich auch bei Iamblichos tt. vauxnc Stob. ecl. 1, 456, 12 ff. 
W. verzeichnet. 

2) Der alteste Zeuge fur diese Relativitat des StrafmaBes ist Heraklit, 
dessen Psychologie, wie Diels in den Anmerkungen seines 'Herakleitos von 
Ephesos’ (Berlin 1901) gelehrt hat, aufs starkste von derjenigen der Orphiker 
beeirifiuBt ist. Ygl. besonders fr. 26 (Diels) pdpot yap pe^ovec p47ovac poipac 
Xayxdvouci (dies Fragment hat E. Rohde 1. c. 160, 2 bei seiner Darstellung der 
Eschatologie Heraklits nicht beriicksichtigt und sie daher falsch beurteilt) und 
die Anm. zu fr. 63. 
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sind nach der einen Fassung yon jeder Wanderung befreit und kehren nach 
dem Tode gleich zu den Sternen zuruck (Piat. Tim. 42 B), nach der anderen 
brauchen sie doch nur einen Kreislauf von dreimal 1000 Jabren durchzu- 
machen, um dann zu ihrem reinen himmlischen Ursprung (Piat. Phaidr. 
298 E. Phaid. 114 C) oder, wie es mit Hinubernahme einer volkstiimlichen 
Terminologie beiBt, zu der Insel (bzw. den Inseln) der Seligen (Pind. 
0. 2, 75ff. Piat. Gorg. 523 B 524 A) zurtickzukehren. Die Schlechtesten 
sind unheilbar, sie werden im Tartarus ewig bestraft (Piat. Gorg. 525 C. 
Phaid. 113 E. Rep. 10, 615 DE; vgl. Pindar 1. c. 74). Die Guten und die 
MittelmhBigen kaben das Gemeinsame, daB ihnen die Riickkehr an den Ort 
ihres Ursprungs erst nach einem Kreislauf1 2) von zehnmal 1000 Jahren zu- 
teil wird, unterscheiden sich aber durch den Ort, an dem sie nach ihrem 
jedesmaligen korperlichen Tode bis zum Wiedereintritt in neue Korper ver- 
weilen: die MittelmilBigen kommen jedesmal an den Ort der unterirdischen 
Strafen, die Guten nach Platon an einen bestimmten Ort des Himmels, wo 
sie in seliger Ruhe verweilen (Phaidr. 249 A. Rep. 614 C—615 A), nach 
Pindar an einen nicht naher bezeichneten Ort 'bei Hades und Persephone’ 
(1. c. 67—74).J) Vor der jedesmaligen Riickkehr in einen neuen Leib trinkt 
die Seele den Trunk der Vergessenheit (Piat. Rep. 621 Aj. 

Zu diesen Darstellungen Pindars und Platons kommt ais dritte, mit 
Abweichungen in Einzelheiten, aber durchaus auf gleicher Grundlage, die- 
jenige Vergils bzw. seiner Quelle. Nach seiner Darstellung wird 1. an den 
irdischen Seelen nach ihrem Austritt aus dem Korper eine L&uterung durch 
eins der Elemente Wind, Wasser oder Feuer, je nach dem Grad ihrer Schuld, 
vollzogen (740—43). Dieser LiiuterungsprozeB wird von Pindar und Platon 
nicht erwkhnt, aber er paBt in das System und ist, wie wir nachher sehen 
werden, in anderen Quellen nachweisbar. 2. Nach dieser Lauterung durch 
eins der Elemente werden die Seelen durch das Elysium gesandt (743f. 
exinde per amplum mittimur Elysium), wo eine Sonderung stattfindet. a) We- 
nige (die Besten) bleiben dauernd im Elysium und erlangen hier im Kreis¬ 
lauf des groBen Weltjahrs (= 10000 Erdenjahre) die urspriingliche volle 
Reinheit wieder (744—47). b) Die meisten Seelen3) bleiben in einem an 
das Elysium angrenzenden Talkessel (vgl. 679), wo sie in der am Elysium 
vorbeiflieBenden Lethe (705) Vergessenheit trinken, um dann nach 1000 

1) Vgl. 748 ubi mille rotam volvere per annos. Das ist der orphisch- 
pythagoreische rpoxhc (kukAoc) Trjc yevdcewc, fur den es geniigt, auf Lobeck, 
Aglaophamus 798 ff. zu verweisen. 

2) 'In das Elysium’ sagte ich ungenau in der 1. Aufl.; das hat L. Malten 
in seiner ausgezeichneten Untersuchung 'Elysium und Rhadamanthys’ Arch. 
Jabrb. XXVIII (1913) 48, 1 mit Recht getadelt. 

3) An diesen Ausdruck knvipfte die Kritik R. Helms, B. ph. W. 1904, 
394f. an: das has omnes des Dichters fiihre auf eine andere Auffassung. Ich 
kann dem nicht beistimmen: pauci 744 und has omnes 748 sind die deutlich 
markierten Gegensatze, letzterer Ausdruck wurde gewahlt der Situation zuliebe: 
Anchises stellt sich und wenige andere in Gegensatz zu der Masse 'dieser aller’, 
die er dem Aeneas zeigt. Da es mir auf die Lehre ais solche ankam, muBte 
ich hier und oben S. 16 in der griechischen Paraphrase den Ausdruck aus der 
Situation losen. In der Obersetzung durfte ich das freilich nicht tun und habe 
mich daher in ihr jetzt genauer an das Original angeschlossen. Die Lehre 
selbst wird weiter unten genauer besprochen werden. 
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Tahren in einen neuen Leib ais Wohnung zuruckzukehren (748—50, vgl. 

713—15).1) 
Jetzt wissen wir, daB das Bedenken, das die meisten Interpreten (und 

friiher mich selbst) an der Richtigkeit der uberlieferten Reihenfolge der 
Verse zweifeln lieB, unbegriindet ist: der Aufentbalt von Seelen im Ely¬ 
sium zum Zweck ihrer L&uterung ist nichts Ungehoriges, sondern, wie wir 
sahen, lafit auch Pindar Seelen zu dem gleicben Zweck im Elysium, Pla¬ 
ton in einem entsprecbenden Teii des Himmels verweilen. Ein weiterer Be- 
leg fur diese Vorstellung wird spater hinzugefiigt werden. 

D. DIE QUELLENFRAGrE 
Da wir die unmittelbar von Vergil benutzte tkeologische Literatur gar 

nicht oder nur ganz fragmentarisch besitzen und mithin im wesentlichen 
auf ihre mebr oder weniger deutlichen Reflexe bei spateren Autoren ange- 
wiesen sind, so ist die Wahrscheinlichkeit, hier zu sicheren Resultaten zu 
gelangen, von vornherein geriDg. Ich stelle daher die folgende Untersucbung 
weniger in der Absicht an, die Quellenfrage zu beantworten, ais in der 
Hoffnung, eine Anzahl dunkler Stellen des VI. Buches erklaren und dadurch 
wenigstens die Sphare zeigen zu konnen, innerhalb derer die Vorlagen Ver- 
gih zu suchen sind. 

I. PROSAISCHE ODER POETISCHE QUELLE? 

Es fragt sich zunachst: war es eine prosaische oder poetische Escha- 
tologie, die Vergil benutzte? Beide Ansicbten haben ihre Vertreter gefun- 
den. An Poseidonios dachte zuerst A. Schmekel (Philos. d. mitti. Stoa, Berlin 
1892, 451), ihm folgend R. Agahd (Varronis antiqu. rer. div., Leipzig 1898, 
lll). Sie argumentieren dabei etwa so. Zu 703, dem Verse, mit welchem 
der Abschnitt uber die Seelenwanderung beginnt, bemerkt Servius: hirmos 
est hoc loco, id est imus sensus protentus per multos versus (namlich bis 751), 
in quo tractat de Platonis dogmate, quod in Phaedone positum est uepl ipu- 
Xflc, de quo in georgicis (4, 219—27) strictim, hic latius loquitur, de qua 
re etiam Varro in primo divinarum plenissime tractavit. Der Name 
Varros erscbeint im Kommentar dieser Partie bei Servius noch zu 733 (hinc 
metuunt cupiuntque, dolent gaudentque): Varro et omnes philosophi dicunt 
quattuor esse passiones. Besonders auf Grund des ersten dieser beiden Zi- 
tate hat Schmekel 1. c. 104 ff. und schon in seiner Diss. de Ovidiana Py¬ 
thagoreae doctrinae adumbratione (Greifswald 1885) 26ff. bewiesen, daB 
Varro im ersten Buch seiner divinae ausfiihrlich uber das Wesen der Seele 

1) Wir werden weiter unten (D II, 1) sehen, daB diesen phantastischen 
Vorstellungen ein ganz bestimmter Glaube zugrunde liegt: die erste Station 
der Seelen nach ihrem Austritt aus dem Korper ist die sublunare Atmosphare, 
in der die Elemente regieren; sind die Seelen durch einea dieser fur die be- 
gangenen Siinden gestraft, so steigen sie zur zweiten Station empor, der Mqnd- 
region, und zwar kommen die besten auf den Mond selbst (= Elysium), von 
wo sie nach 10 000 Jahren in den Ather, ihre Heimat, zuriickkehren, wahrend 
die anderen in der feinsten atmospharischen Luft unter dem Monde (= Tal- 
kessel am Elysium) 1000 Jahre verweilen, um dann in neue Korper zuriickzu- 
kehren. 
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und ihre Schicksale nach der Trennung vom Korper gehandelt hat und daB 
er darin dem Poseidonios gefolgt ist. An Schmekel hat sich, mit Berichti- 
gungen im einzelnen, Agahd 1. c. lOGff. angeschlossen. Es darf danach ais 
sicher gelten, daB die von Yergil 724—51 vorgetragene Lehre von der 
Seelenvvanderung auf derselben Argumentation beruht, deren sich auch Varro 
bedient hat: die reine Seele, ein Teii des die Welt durchdringeDden feurigen 
Hauchs, wird dureh die Beriibrung mit der Korperwelt von deren Alfekten 
befieckt und muB auf ihrer Wanderung L&uterungsprozesse durchmachen, 
bis sie endlich ais reines Atherwesen wieder zu ibrem Ursprung zuriick- 
kehrt. Hieraus schlossen Schmekel und Agahd, daB Poseidonios wie Varros 
so auch Vergils Gew&hrsmann gewesen sei; ihnen stimmte bei E. Badstiibner, 
Beitr. zur Erkl. u. Krit. d. philos. Schriften Senecas (Progr. des Johanneums, 
Hamburg 1901) 4; auch P. Deuticke 1. c. (o. S. 14) 256 vermutete „Benut- 
zung eines jiingeren Pbilosophen“. 

Dieser Argumentation seblieBe icb mich an, aber mit einer gewissen 
ModifikatioD. Tatsache ist namlich, daB die Lelire von der Seelenwande- 
rung ein beliebter Stoff auch der Poesie war. Es hat ein altes orphisch- 
pytbagoreiscbes Gedicbt (saec. VI) gegeben, in dem die Escbatologie mit 
EinschluB der Seelenwanderungslehre behandelt war; wir kennen es aus der 
Benutzung des Pindar (01. 2 und den Fragmenten des Threnos) und Em- 
pedokles (115 Diels), sowie aus den platonischen Mythen.1) Bruchstiicke 
eines stofflieh nahverwandten Gedicbts sind auf den drei Goldtafelchen von 
Thurii und Petelia (saec. IV/III) zum Vorschein gekommen. Die orphische 
K(rrdf3acic, die von Vergil, wie ich im Kommentar (s. o. S. 5, 2) glaube be- 
wdesen zu haben, benutzt worden ist, bandelte, wie die Fragmente lehren, 
eingebend von diesen Dingen, ebenso andere, wahrscheinlich jungere or¬ 
phische Gedichte (fr. 222ff. Abel, und Kroll, Rh. Mus. LII 1897, 340).2 3 4 * *) 
Von lateinischen Dichtem wurde der Stoff friih iibernommen, scbon von 
Ennius im Eingang der Annalen8); Lucrez bekampft die Lehre, Ovid ver- 
tritt sie, und Vergil selbst hat schon in den Georgica ihre Hauptpunkte 
kurz zusammengefaBt (4, 2l9ff.). Auf Grund dieser Tatsachen haben Die- 
terich (Nekyia 158) und gleichzeitig ich selbst (Hermes XXVIII 405) fur 
Vergil eine poetische Vorlage annehmen zu miissen geglaubt.*) In dieser 
Annahme wurde ich bestarkt, ais ich auf griechische Verse christlicher Zeit 
aufmerksam wurde, die sachlich mit Vergil sich auffallig beruhren. Aeneas 

1) Ob in dem alten, auf Epicharms Namen gesetzten Lehrgedicht (Cornicor, 
graec. fragm. ed. Kaibel p. 134ff.) gerade auch die Wanderung der Seeleu ge- 
lehrt wurde, steht nicht fest; jedenfalls wurde das Schicksal der Seelen aus- 
fuhrlich dargelegt. 

2) Die hypotbetische Kardpacic unter Pythagoras’ Namen (Rohde, Rh. Mus. 
XXVI 557,1 = Kl. Schr. II 106, 1) ist nach Diels’ Ausfuhrungen Arch. f. Gesch. 
d. Philos. III 469 fernzuhalten. 

3) Das enniaDische Prooemium, d. h. das, was wir liber dessen ungefhhren 
Inhalt wissen, hat Vahlen praef. p. XXIf. (1. AufL, nicht in 2 ) mit dem vergi- 
lischeu Xoyoc irepi ipuxpc verglicben; eine Abhangigkeit Vergils von Ennius, 
die C. Pascal, Commentationes Virgilianae, Mailand 1900, behauptet, ist uner- 
weislich: es ist vielmehr das gleiche griechische ydvoc, dem beide iolgten. Vgl. 
auch R. Helm, 1. c. (o. S. 17, 3) 330. 

4) Wenn ich dort ais Argument fur eine poetische Quelle den alexandri- 
nischen Katalog der buc^puuTec (440 ff.) verwertete, so nehme ich das jetzt auf 
Grund der obigen Ausfuhrungen (S. 14 f.) zuriick. 
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fragt seinen Vater nach dem Schicksal der Seelen (719ff.), worauf An¬ 
chises ihm antwortet (724—51). Damit vergleiche man im Orakel des 
didymaeischen Apollon, das Lactantius inst. 7, 13 und der Verfasser dei 
yon Buresch (Klaros 106) edierten Theosophie wahrseheinlich aus Porphy- 
rios1 2 *) flberliefert haben: Sxt TruGopevou xivoc xov 'ATroXXujva, Tioxepov 
pevei p vpuxn pexa Gavaxov t) biaXuexai, airexpiGri ouxujc, worauf sechs 
Hexameter folgen, die sich in dem allgemeinen Gedanken (Leiden der Seelen 
im Korper und endliche Rtickkekr in den Ather) wie in einzelnen Ausdrucken 

mit den Yersen Vergils beriihren (vgl. v. 1 f. q/ux>1, pexpi (i€V ou becpolc 
TTpoc cwpct Kpaxeixai, cpGapxov 4oGc’ arraGric, xaic xoub’ aXfriboav eucei 
mit 730 ff.).8) Audi der Gedanke, mit dem Yergil seine Darstellung der 
Metempsychose eroffnet, von dem die ganze Welt, Sonne, Mond und Erde 
schaffenden und beseelenden Feuergeist hat seine Analogie in einem (chri- 
stianisierten) Orakel der genannten Theosophie (S. 98 u. 101), das beginnt 
mit dem ewigen lebenschaffenden Feuer, das alles wachsen lafit und Sterne, 
Mond und Sonne erleuchtet, ganz wie Vergil 724tf. Fragmente der soge- 
nannten chaldaischen Orakel, deren Zeit Kroll (Breslauer philologische Ab- 
handlungen VH 1894, 71) in den Anfang des III. Jahrhunderts p. Chr. 
setzt, beriihren sich ebenfalls mit Vergil (Feuergeist, Befleckung der Seele, 
Belohnung oder Strafe im Jenseits, Seelenwanderung); Kroll selbst (1. c. 
67, 2) hat sie m. E. treffend mit unsern Vergilversen vergliehen. Diese 
und ahr.liche8) pythagoreisch-orphische Offenbarungspoesie4 * * *) spater Zeit ist 
ein letztes Glied einer langen Kette, in die wir Vergils Verse einzugliedern 
haben. 

Aus Vorstehendem ergibt sich, daB fur den xottoc Trepi ipuxrjc keines 
der beiden yevri, Poesie und Prosa, ausschlieBlich gultig war, sondem daB 
durch Platons Autoritat neben die altere poetische Behandlung dieses Stoffes 

1) Vgl. G. Wolff, Porphyrii de philos. ex oraculis haurienda librorum re¬ 
liquiae (Berlin 1866) 177 f. 

2) Vgl. hiermit auch den Anfang von Ciceros Urania, den er selbst div. 
1, 17 mitteilt. 

8) Bei Philostratos vit. Apoll. 8, 31 erscheint der tote Apollonios und balt 
einen Xdyoc Ttepl ipux»)c in Versen, wie bei Vergil Anchises.—Lukian, Alex. 25 
Ipop^vou xivbc xl uparxei ijtbou 6 'EiriKoupoc, fqpq ktX. (folgt ein dim. iamb. 
acat. -)- catal.). — Auf die Ubereinstimmung eines Ausdrucks in der uber die 
SchickBale der Seele philosophieronden griechischen Grabschrift 694 (nach Kaibel 
kaum alter ais s. IV p. Chr.) mit Vergil macht Rohde, Psyche II1 386, 3 auf- 
merksam. — Porphyrios vit. Plotini 22 uberliefert ein Orakel uber das Schick- 
sal der Seele Plotins, wiederum mit bemerkenswerten Anklangen an Vergil (vgl. 
besonders den Gedanken des Orakels: fPlotins Seele, obwohl begraben im oqpa 
des Korpers, sah durch die Umhullung hindurch’ mit den Worten Vergils 733 f. 
neque auras \ dispiciunt (sc. animae) clausae tenebris et carcere caeco). — Pseu- 
dopythagoreisches irepl vpuxr)c in Versen wird bei Diog. L. 8, 7 erwahnt, und 
eine dunkle Kunde solcher Poesie drang zu dem spiiten Vevfasser der sog. 
Xpuod v. 70f. (ed. Nauck hinter Limblich. de vit. Pyth. p. 207). — Stobaeua 
ecl. 1, 49, 46 uberliefert ein Orakel von sechs Hexametern xrepi xrjc ru»v qjuxmv 
hiayujYr)c pera xi)v duo xoO odipaToc Kohov. 

4) Ais solche bezeichnen Vergil und Ovid die ihrige: V. 723 ordine sin¬ 
gula pandit (pandere typisch fur das spatere revelare, vgl. in unserem Buch 267 
pandere res alta terra et caligine mersas, ferner 3,179. 252. 479), Ovid 15, 145 
augustae reserabo oracula mentis. Auch eins der unteritalischen Goldblattchen 
kleidet eine eschatologische Weisheit in Orakelform (IGSi 642, vgl. den Anfancr 
dXX’ 6tt6tciv). 
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die prosaische trat, freilich eine Prosa von der erhabenen Art, wie sie die 
der transzendentalen platonischen Mythen war, die ibren Zusammenhang 
mit der Poesie auch bei den Nachahmern nie verleugnet hat. Hiernach ist 
die Quellenfrage vermutlich etwa so zu beantworten: Yergil hat eine apo- 
kalyptiscbe Schrift des Poseidonios1) zugrunde gelegt und sie in dem kon- 
ventionellen Stil der ihm bekannten (wahrscheinlich auch von Poseidonios 
selbst benutzten) transzendenten Offenbarungspoesie bearbeitet. Diese An- 
nahme findet eine Best&tigung in der gewhhnlich von ihm befolgten Praxis. 
In den Bucolica hat er, wie ich gelegentlich nachzuweisen gedenke, Sagen- 
stoffe, die er in dem Theokritkommentar des Theon fand, poetisch umstili- 
siert. Den Stoff der technischen Partien der Georgica nahm er aus prosai- 
schen Fachschriftstellern, fur die poetische Formgebung waren Nikanders 
Georgica undLucrez niaBgebend. Viele Griindungslegenden der Aeneis stam- 
men dem Material nach aus Prosaikern (Varro u. a.), lehnen sich in der 
Form an die poetische Kxicfeic-Literatur hellenistischer Zeit an. Die 'IXiou 
TTepdtc entnahm er stofflich einem ausfiihrlichen mythographischen Hand- 
buch, das seinerseits Zitate aus den alten, Vergil schon unzug&nglichen 
kyklischen Epen enthielt: dies Material hat er im II. Buche der Aeneis dich- 
terisch gestaltet. Analog denke ich mir also den Hergang auch im vorlie- 
genden Fall. Eine Vereinigung samtlicher literarischer und inschriftlicher 
Reste der theologischen Poesie des Altertums (von der platonischen Zeit an, 
da fiir die vorsokratische Diels alles erledigt hat), auf die ich auch in mei- 
nem 'Agnostos Theos’ wiederholt hingewiesen habe, dachte ich mir ais eine 
lohnende Aufgabe, zuraal Abels Sammlung der 'Orphica’ ohnehin einer Re- 

vision dringeud bedarf. 

II. INTERPRETATION EINZELNER STELLEN AUF GRUND ESCHA- 

TOLOGISCHER VORSTELLUNGEN BESONDERS DES POSEIDONIOS 

1. 

Der Aufenthaltsort der zur Riickkehr in die Korperwelt sich vorberei- 
tenden Seelen wird 887 aeris campi genannt. Kein neuerer Interpret hat 
den Ausdruck gedeutet, aber die alten waren auf dem rechten Wege. Ser¬ 
vius: locutus est secundum eos qui putant Elysium lunarem esse circulum 
(Shnlich derselbe schon zu 5, 735), Ps. Probus p. 333f. Hagen: quibusdam 
ridetur, aera qui et summa montium et ima terrarum saepius lateat, reliquo 
qui desuper incubat esse obtusiorem atque ita vicem infernorum obtinere, 
hoc adnotasse Vergilium aiunt in VI Iota passim regione vagantur aeris in 
campis atque omnia lustrantut post mortem soluto corpore . . . animae ul¬ 
timo aeri ut puriori transmittantur. Die Vorstellung vom Mond ais dem 
Aufenthaltsort der Seelen nach dem Tode gehdrt zu den Volkergedauken , 
die in den verschiedensten Kulturkreisen durch spontane Entstehung nach- 
gewiesen sind. In griechischem Glauben ist er so ait wie die Identifikation 
der Mondgottin Hekate mit Hekate ais Konigin der Geister und des Hades, 

1; Moglicherweise seiuen X6foc irpoTptTmKoc, der mit einer Apokalypse 

sehloB: s. dariiber weiter unten. 
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die schon im Demeterhymnus vollzogen ist.1) Aus dem Volksglauben tiber- 
nahm die Vorstellung wie so vieles die orphisch-pythagoreische Theologie, 
aus der sie iiber Platons Schule und die pythagoreisierende Stoa zu den 
Neuplatonikern kam; so erklkrt es sich, daB, wie so oft, die meisten SuBe- 
ren Zeugnisse fiir einen hockaltertumlicken Glauben uns erst verhkltnis- 
maBig spAt, auf der Peripherie der griechischen Philosophie, begegnen.2) 
Ein Hauptvermittler zwischen jenen alten BeoXoyoi (bis einscklieBlick Pla¬ 
ton und Xenokrates) und denen des spSten Altertums ist Poseidonios ge- 
wesen, dessen Bedeutung auch ais Religionsphilosophen man nicht hoch ge- 
nug wird schatzen konnen; denn obgleich er auf diesem Gebiet kein eigent- 
lich selbst&ndiger Forseher war, so machte ihn doch gerade seine eklekti- 
sche Richtung, die aus pythagoreischen, platonischen und stoischen Ele- 
menten ein neues Ganzes sckuf, fiir eine Vermittlerrolle besonders geeignet.3) 
So laBt sich auch hier aus ihm die Scholiastenerklarung von Vergils aeris 

campi rechtfertigen. 
Plutarch fiihrt in einem seiner eschatologischen Mythen folgendes 

aus (de facie in orbe lunae 28, 943 0—945 D).4) Jede Seele, die unver- 
niinftige wie die verntinftige, muB nach dem Tode des Korpers langere oder 
ktirzere Zeit im Hades, d. h. der Sphare zwischen Erde und Mond, umher- 
irren. Die ungerechten und ausschweifenden Seelen biiBen dort fiir ihre 
Freveltaten, aber auch die „guten miissen, um die ihnen vom Korper wie 
einer schlechten Dunsthiille anhaftenden Miasmen durch Reinigung zu ent- 
fernen, im mildesten Teii der Luft, die man Hadeswiesen nennt (jo TTpao- 
TCtxov toO aepoc 6v Xeipuivac fibou KCtXoOm)5), eine bestimmte Zeit 
verweilen“, urn dann in das Elysium, d. h. den Mond, zu gelangen. Von 
hier zieht es einige wieder in neue Geburten herab, andere steigen von hier 
zur Sonne empor. Diese Eschatologie ist fiir uns in zweifacher Hinsicht 
wichtig. Zun&chst rechtfertigt sie die antike Erklarung der aeris campi: es 
ist, mythologisch gesprochen, ein im Hintergrund des Elysiums befindlicher 
Hain (vgl. 679 penitus convalle6 * * * *) virenti inclusas animas, 703f. in valle 
reducta seclusum nemus), kosmisch gesprochen die oberste Grenze der at- 

1) Unrichtig also Rohde, Psyche IF 12‘2, 2 „Die Emporbebung des Seelen- 
reiches in das Luftmeer ist unter Griechen iiberall Ergebnis verhaltnismaBig 
spater, sehr nachtraglich erst angestellter Spekulation11. Richtiger Dieterich 
1. c. 24, 1. 

2) Das meiste Material bei Roscher, Selene (Leipzig 1890) 90 f. 122, sowie 
in den Nachtr&gen dazu, Progr. Wurzen 1895; auch Fr. Cumont 1. c. (o. S. 6, 5). 
Vgl. schon Wyttenbach in den adnot. zu Boissonades Eunapios (Amsterdam 
1822) p. 117. Eine Hauptstelle ist noch: Hermes trismeg. bei Stob. ecl. 1,41, 68. 

3) Dem Poseidonios ist erst jetzt durch W. Jaeger (Nemesios von Emesa, 
Berlin 1914) eine zentrale Stelle in der Geschichte der griechischen Philosophie 
angewiesen worden. 

4) Ich exzerpiere nur das fiir den vorliegenden Zweck Notige, lasse vor 
allem das von Plutarch hinzugefiigte spezifisch Neuplatonische fort. Eine ge- 
naue Analyse gibt R. Heinze, Xenokrates (Leipzig 1892) 123 ff. 

6) Dies im Gegensatz zu der dicken Luft der irdischen Atmosphare: Cor¬ 
nutus de nat. deor. 5 (p. 4 Lang) 6 £ctIv 6 Traxupep^oxaToc xal 
npoayeidTaroc dpp ~ Cicero-Poseidonios an der gleich anzufiihrenden Stelle; 
crassus hic et concretus aer qui est terrae proximus. 

6) Vgl, die KoiXdjpaxa aeXpvric, deren groBtes ‘Exarnc pux^c hieB, bei Plu¬ 
tarch 944 C, sowie die puxol xal (369poi xai fivrpa des Pherekydes von Syros bei 
Porphyr. de antr. Nymph. 31 (vgl. 29). 
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mospbarischen Luftschicht unter dem Monde1) oder, um es mit den Worten 
des Poseidonios (bei Sext. Emp. 9, 71f.) auszudriicken: a\ ipuxal irupib- 
beic ouaai . .. xbv utto creXpvriv oikoOcti tottov 4v0abe xe bia xpv 
dXtKpiveiav xoO a^poc ixXeiova Trpoc biapovriv Xappdvouffi XP0V0V- 
Zweitens haben wir in dieser Escbatologie die Vorstellung, die wir oben 
(S. 19) in Pindars und Platons Escbatologien nicht ausgesproehen fanden, 
aber fiir das System postulieren rnuBten, daB nacb dem Austritt aus dem 
Korper zunachst alie Seelen, ob gut oder scblecht, einer L&uterung von den 
Schlacken unterzogen werden, die ibnen allen durch das Zusammenwobnen 
mit dem Korper anhaften (739 f. ergo exercentur poenis veterumque malo¬ 
rum | supplicia expendunt ~ Plut. 943 C TTCtcrav ipuxnv, dvouv xe Kai (Tuv 
vu), auupaxoc eioreaoOcrav eipapiuevov eaxiv dv xu/ pexaEu ypc kcu creXrj- 
vpc xuipup nXavriOflvai). 

Nun stebt fest, daB Plutarcb die Grundvorstellung dieser Eschatologie 
aus Poseidonios hat2 3), der sicb seinerseits in Einzelbeiten an Xenokrates 
angeschlossen zu haben sebeint (vgl. Heinze 1. c. 123ff. mit meiner Be- 
merkung im Hermes XXVIII 1893, 398, 1). Dieselbe Lehre hat aus Posei¬ 
donios Cicero ubernommen (vgl. P. Corssen, De Posidonio etc. 45T.) Tuse. 
1, 42f. necesse est ferantur ad caelum (sc. animae) et ab iis perrumpatur et 
dividatur crassus hic et concretus aer qui est terrae proximus in quo nu¬ 
bes, imbres ventique coguntur . . quam regionem cum superavit animus na¬ 
turamque sui similem contigit et adgnovit, iunctis ex anima tenui et ex ardore 
solis temperato ignibus insistit; mit letzteren Worten wird meteorologisch 
genau das confinium zwiscben irdischer Atmosphare und bimmlischem Atber, 
d. h. die Mondregion, bezeicbnet (Diels, Rhein. Mus. XXXIV 1879, 488f.).s) 
Ferner Seneca (vgl. Heinze 1. c. 127) cons. ad Mare. 25, integer ille (sc. 

1) Wohl mit gelehrter Anspielung sagt Silius 13, 567 (in der Nachbildung 
der vergilischen Nekyia) von der Pforte des Elysiums: admoto splendet ceu 
sidere lunae. Vgl. fiir die Vorstellung aus sp&terer Zeit etwa noch Porphyrios 
bei Stob. ecl. 1, 14, 61 alvixTdpevoc (namlich Homer) <m rate xwv ebotfiwc {3e- 
0iujx6tijjv ipuxcuc peXa xfiv TeXeuriiv oixeibc karx xdiroc 6 rrepl xt)v aeXpvriv, 
birebpXtuoev elmuv “dXXd o' Ic 'HXuaiov rrebiov . .. dOdvaToi ir^pvpoucri*1 (t> 563f.), 
'HXuoiov p£v irebiov elxdxeuc irpoaeiiub v xf)v xf)c aeXpvric 4irupd- 
veiav ktX. 

2) Dies mit Robde 1. c. 324, 1 zu bezweifeln, sebe icb keinen Grund; ein 
bestimmtes Argument fiir seine Skepsis bat Rohde selbst nicht anzufuhren ver- 
mocht. Jetzt hat K. Praechter, Hierokles der Stoiker (Leipzig 1901) 109if. die 
Benutzung des Poseidonios aucb fiir andere Teile der plutarchiscben Schrift 
erwiesen. 

3) Cicero fsihrt gleich darauf (45) so fort: praecipue vero fruentur ea (der 
Erkenntnis des tlbersinnlichen nacb dem Tode), qui tum etiam cum has terras 
incolentes circumfusi erant caligine, tamen acie mentis dispicere cupiebant, ein 
Gedanke, der, wie das Vorhorgehende, ebenfalls aus Poseidonios stammt 
(Schmekel 1. c. [o. S. 20] 132 tf.). Vergil sagt von den Seelen im allgemeinen 
733f. neque auras dispiciunt clausae tenebris (falscb alie alten Hs. despiciunt, 
Serv. respiciunt: s. den Kommentar). Beide iibersetzen tmbeiv. Denselben Ge- 
danken driickt Cicero im somn. 29, ebenfalls nach Poseidonios, so aus: 
animus velocius in hanc sedem pervolabit . . si iam tum cum erit inclusus in 
corpore, eminebit foras: hier iibersetzt er fEuu irpoxuuTeiv, vgl. OirepxvmTeiv bei 
Philon de op. mundi 69 ff. (p. 16 M) in einer ganz von poseidonischem Geiste 
getragenen schonen Ausfiihrung. Gerade liber ihre Unfdhigkeit, 'sehen’ zu 
kbnnen, beklagen sich die in die Kbrperwelt eingeschlossenen Seelen Herm. 
Trismeg. Stob. ecl. 1, 396; das stammt letztlich aus derselben Quellenregion. 
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animus) nihilquc in terris relinquens fugit et totus excessit paulumque supra 
nos commoratus cluni expurgatur et inhaerentia vitia situmque omnem mor¬ 
talis aevi excutit, deinde ad excelsa sublatus inter felices currit animas. 

Dieselbe Vorstellung findet sich in einem orphischen Gedicht, das 
wahrscheinlich von Poseidonios benutzt wurde, vielleicht der KaTdpacric, 

zitiert von Proklos zu Piat. rep. vol. II 340 Kroll (= fr. 154 Abel): 

di pev k’ eucrfewcnv mr’ au^dc peXioio, 
came aTrocp0i|uevoi paXcnauTepov oitov exoucnv 
ev KaXaj Xeipwvi {laGuppov apep’ 'Axepovta. 

Da nun in diesem Gedicht der Acheron af|p, der Acherusische See eine 

Xipvp depia genannt war (fr. 155f.), so haben wir hier eine genaue Ent- 

sprechung zu Vergils aeris campi ais Aufenthaltsort der Seelen.1) 

2. 
Yon der Styx beifit es, nacb einer sonst nicht iiberlieferten Vorstel¬ 

lung, Vers 439 
noviens Styx interfusa. 

Servius (zu 127. 439) erklart die neun Windungen ais die neun Spharen, 
welche den Hades, d. h. die irdische Atmosphare, umgeben, und beruft sich 
dafiir auf diejenigen, qui aliius de mundi ratione quaesiverunt. Genauer wer- 
den diese Philosophen bezeicbnet von Favonius Eulogius (dem Sehiiler des 
Augustinus) in seinem Kommentar zu Ciceros somnium Scipionis p. 13f. 
Holder: ex quo mihi videtur Maro . . . dixisse illud 'novies Styx interfusa 
coercet’, terra enim nona est, ad quam Styx illa protenditur: mystice ac Pla¬ 
tonica dictum esse sapientia non ignores. Also stammt diese Auslegung aus 
jenen neuplatoniscben quaestiones, die jemand, wie deutliche Spuren bei 
Servius, Macrobius und Augustinus zeigen, zu diesem Buch verfaBt hat.2) 

1) Formell besonders ahnlich noch Plutarch, Amatorius '20, 766 B die 
Xeiptbvec CeXqvqc, auf denen die Seelen bis zu ihrer Wiedergeburt schlafen. 

‘2) Es ware erwunscht, diese quaestiones, soweit es die Zitate ermoglichen, 
rekonstruiert zu sehen. Zu den zahlreicben Anfiihrungen bei Servius, den Com¬ 
menta Bernensia zu Lucanus, Macrobius (somn.), Favonius und Augustinus (civ.) 
kommt bei letzterem hinzu eine wichtige Stelle der Schrift de consensu evan- 
gelistarum 1, 22, 31. Ais Verfasser mochte man an Marius Victorinus denken, 
den von Augustinus (conf. 8, 2 f.) hochgeriihmten Neuplatoniker und spateren 
Christen. Diese Vermutung liegt um so nilher, ais in dem Kommentar des Vic¬ 
torinus zu dem Brief an die Epbesier eine Erklarung von Verg. Aen. 1. 58 f. 
gegeben wird (Migne ser. lat. vol. VIII p. 1254), die freilich, weil die Verse 
keine Veranlassung dazu boten, nichts spezifisch Neuplatonisches entha.lt. Ich 
denke mir diese quaestiones des Neuplatonikers nach der Art der ZqTrpaaTa 
'OpqpiKd des Porphyrios, aus denen Servius zu 5, 735 eine Notiz bringt (vgl. 
iiber dies Zitat: Porphyr. quaest. Hom. ad II. pert. ed. Schrader p. 352 ff.). Eine 
nacb diesen Gesichtspunkten versucbte Rekonstruktion wurde mithin ein wich- 
tiger Beitrag nicht bloB zu der Gescbicbte der Vergilexegese, sondern aucb zu 
der Gescbicbte des Neuplatonismus im Occident sein, die wir nocb nicht be- 
sitzeD, so wicbtjg sie auch iiir die Erkenntnis der religiosen Stromungen jener 
Zeit ist (Plotini schola Jiomae floruit habuitque condiscipulos multos, acutissimos 
et sollertissimos viros sebreibt Augustinus epist. 118). — Soweit die 1. Aufl. 
Seitdem hat Fr. Bitscb, De Platonicorum quaestionibus Vergilianis, Diss. Berl. 
1911 die Rekonstruktion des Kommentars versuebt, auch Beitriige zur Gescbicbte 
des Platonismus der westlieben Reiclisbalfte gegeben. Plotin wird von Servius 
zu 9,182 zitiert. 
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Das wird jeden zuniichst argwbhnisch gegen die Erklarung machen. Aber 
sie ist dennoch richtig. Cicero laBt den Scipio im Traum (17) die novem 
orbes sehen, aus denen sicb das Weltgebhude zusammensetzt; die iiuBerste 
Sphare ist die des hbchsten Himmels, wo Gott und die Seligen wohnen, 
dann kommen die Sphiiren des Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, 
Mond, unterhalb des letzteren beginnt die Sphare des Todes, die bis zur 
untersten Sphare, der Erde, reicht. Hier ist die Vorstellung, daB die Unter- 
welt in der irdischen Atmosphare sei, deutlich ausgesprochen, vgl. auch 14 
ii vivunt qui e corporum vinculis tamquam c carcerc evolaverunt, vestra vero 
quae dicitur vita mors est. Diese Vorstellung ist bekanntlich sehr ait, schon 
Empedokles bezeugt sie, Platon benutzt sie an mehreren Stellen, und sie 
wurde dann von den versebiedensten Philosophenschulen iibernommen; ge- 
nauere Nachweise dafiir habe ich in den Jahrbuchern f Phil. Suppi. XVHI 
(1892) 330ff. gegeben, die von Heinze 1. c. 136 vermehrt sind. DaB Cicero 
diese Lehre aus Poseidonios vortragt, wiirde bei der bekannten Ab- 
hangigkeit seines 'Traums’ von diesem schon an sich wahrscheinlich sein; 
nun begegnet sie wieder in einer der ebenfalls von Poseidonios beeinfluBten 
plutarchischen Visionen: de genio Socr. 22, 591 AC wird namlich gleieh- 
falls die Styx erw&hnt und in Anlehnung an alte pythagoreisch-orphische 
Terminologie1) ais der 'Weg zura Hades’ erklart, da sie die Seelen aus 
hoheren Spbkren in neue irdische Geburten hineinziehe. — Auch hier sehen 
wir Poseidonios, den vermutlichen Gewhhrsmann des Cicero und Plutarch, 
sich wieder (wie oben S. 26) an eine ais orphisch bezeugte Vorstellung 
anlehnen; denn in einem orphischen Gedicht, wahrscheinlich wieder der 
KaT&flacric, waren die Unterweltsstrome kosmisch gedeutet, und zwar ent- 
sprach die Styx der Erde (fr. 156 Abel). 

Aus diesen Grunden halte ich die kosmische Bedeutung der Vergilstelle 
mit den antiken Exegeten fur sicher, ihre Zurlickfuhrung auf Poseidonios 
aus folgendem Grunde fur um so wahrscheinlicher. Vergil erwahnt die neun- 
fachen Windungen der Styx bei den Selbstmordern, die durch sie gebunden 
werden. Auch Cicero kniipft die Lehre von den neun Spbaren an dasselbe 
Motiv an. Ais nSmlich Scipio die Absicht ausgesprochen hat, von diesem 
Leben, vvenn es der Tod sei, so bald wie moglich sich zu befreien, wird 
ihm geantwortet (15): nisi deus ... te corporis custodiis liberaverit, huc tibi 
aditus patere non potest; homines enim sunt liac lege generati, qui tuerentur 
illum globum . . ., quae terra dicitur iisque animus datus est ex illis sempi¬ 
ternis ignibus quae sidera et stellas vocatis, quae . . . circulos suos orbisque 
conficiunt celeritate mirabili, worauf die erwiihnte genauere Darlegung der 
neun WeltsphSren folgt. Poseidonios wird also, wie oft in analogen Fallen, 
die altstoische Lehre, die den Selbstmord erlaubte, durch die orphisch- 
pythagoreisch-platonische, die ihn verbot (Orph. fr. 221 Abel, Pliilolaos 
bei Piat. Phaid. 62 B, Athenaeus 4, 157 C), ersetzt haben. 

Wenn diese Interpretation richtig ist, so gewinnen wir dadurch ein 
neues Argument fur die relative Einheitlichkeit der verg. Eschatologie (s. o. 

1) Vgl. die Aioc 666c Pindare 01. 2, 70 (77) mit den Bemerkungen Rohdee, 
Psyche1 505,1 und Usener, Gotternamen 208; Varros drei Wege zum Himmel 
sat. fr. 560 Biich. (aus Ilerakleides-Pont.); die via in caelum und den Innes ad 
caeli aditum bei Cicero somn. 16,26 (nach Poseidonios); die caeli porta in dem 
Epigramm des Ennius bei Cic. Tuse. 5,49; ferner den Kommentar unten zu 540 ff. 
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S. 10 ff.). Denn die kosmische Bedeutung der Styx in ikrem ersten Teii 
(der Zwischenregion) hangt rait der kosmischen Bedeutung der aeris campi 

in ihrem letzten (dem Raum beim Elysium) zusammen. 

3. 

Die Strafen, die die irdischen Seelen, je nach dem Grad ihrer Schuld, 
fur die alte Erbsiinde zu leiden baben, werden 740—42 so beschrieben: 

aliae panduntur inanes 

suspensae ad ventos, aliis sub gurgite vasto 
infectum eluitur scelus aut exuritur igni. 

Die qualvolle Lauterung der Seelen von der irdischen Kontagion wird also 
vollzogen in einem der drei Elemente der iiberirdischen Sphare, Luft, W as¬ 
ser oder Feuer. So wird der Sinn richtig gedeutet von dem Exegeten, den 
Augustinus civ. 21,13 benutzt hat: qui hoc opinantur (namlich was Vergil 
736—42 ausfuhrt), nullas poenas nisi purgatorias vohmt esse post mortem, 
ut, quoniam terris superiora sunt elementa aqua aer ignis, ex ali¬ 
quo istorum mundetur per expiatorias poenas quod terrena con¬ 
tagione contractum est.1) Eben diese Lauterung in der Atmosphare 
meint Cicero, wenn er an der oben (S. 25) angefuhrten Stelle der Tus- 
culanen nach Poseidonios die Seelen nach ihrem korperlichen Tode sich 
eme Zeit lang aufhalten iafit an dem Orte, wo nubes imbres ventique co¬ 
guntur; denn hier sind die neben Wasser und Luft genannten Wolken ais 
Trkger der feurigen Erscheinungen der Atmosphare gedaeht nach der ge- 
laufigen Vorstellung (Diels, Doxogr. 367ff.), der sich auch Poseidonios an- 
schloB (Ps. Aristot. tt. kocT|uou 2 = Apul. de mundo 3, vgl. E. Martini, 
Quaestiones Posidonianae in: Leipz. Stud. XVII 1896, 355). Auch diese 
thcologische Lkuterungslehre2) ist sehr ait: wir konnen sie vom V. Jahrhundert 
v. Chr. (Empedokles fr. 115 Diels) bis in die Zeit der Gnosis und des Neu- 
platonismus hinab verfolgen. Aus der Fiille dieses spaten Materials seien 
hier nur zwei Belege angefuhrt. Apuleius sagt von seiner Einweihung in 
die Isismysterien met. 11, 23 accessi confinium mortis et calcato Proserpinae 
limine per omnia vectus elementa remeavi, und der unter Apuleius’ Namen 
schreibende Verf. des Asclepius c. 28: wenn der Damon sieht, daB sich die 
Seele im irdischen Leben befleckt hat, dann: desuper ad ima deturbans pro¬ 
cellis turbinibusque aeris, ignis et aquae saepe discordantibus tradit, ut 
inter caelum et terram mundanis fluctibus in diversa semper aeternis poenis 
agitata rapiatur. 

Sehr bemerkenswert ist, daB dieser Vorstellungskomplex bildlichen 
Ausdruck gefunden hat auf einem Grabcippus aus der Zeit des Augustus. 
Fr. Cumont hat die Darstellung gedeutet mit Bezugnahme auf die hier in 
der 1. Aufl. gegebene Erklarung der vergilischen Verse (Jahresh. Arch. Inst. 
Wien XII 1909 Beiblatt S. 213 ff.). 

1) Ahnlich (aus derselben Quelle) die Commenta Bernensia zu Lucan p. 291 
Usener: aliae ventis, aliae igni, aliae aqua purgantur, hoc est: aliae ventis per 
aerem traducuntur, ut purgatae aeris tractu in naturam suam reverti possint. 

2) Sie knvipft an volkstiimlichen Glauben an, vgl. Rohde, Psyche1 29,4. 
393,1. Kroll, Bresl. phil. Abh. VII 53, 2. Brieflich wurde ich darauf hingewiesen, 
daB das Fortleben der Seelen in Wassern und Winden ein verbreiteter germa- 
nischer Glaube sei. 
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Exkurs iiber das christliohe Purgatorium. 

Es ist von Interesse, das Portleben dieser Vorstellungen im Christen- 
tum zu verfolgen. 

a) Zunkchst darf ais feststehend betrachtet werden die Tatsache, da8 
der Begriff einer Lauterung der Seelen nach dem Tode vor ihrer Riickkehr 
zu Gott, kurz gesagt der Begriff des Purgatoriums, der cbristlichen Lehre 
urspriinglich durchaus gefeblt bat: die Schriften des Neuen Testaments 
wissen nichts davou, ebensowenig die des Alten.1) Die ersten, die den Be¬ 
griff haben, sind Origenes (wir werden die Zeugnisse aus ihm gleicb kennen 
lernen) uud der Yerfasser der griechischen Pistis Sophia.2) Diese Namen 
sagen genug: der in den Kreisen platonisierender Hellenen gelaufige Begriff 
ist von der platonisierenden christlichen Theologie iibernommen worden. 
Dann3) kennt ihn Augustinus civ. 21,13; bezeichnend ist, daB er ihn dort 
im AnschluB an unsere Vergilverse (6, 733—742) erortert, die er ais 'pla- 
tonisch’ bezeichnet. 

b) Wir haben soeben festgestellt, daB nach der konsequenten Lehre 
griechischer Theologen, der Vergil folgte, jede Seele, ob gut oder schlecht, 
nach dem Tode des Korpers einen LauterungsprozeB durchzumachen hat, 
mittels dessen ihr die durch den Kontakt mit dem Korper inharmrenden 
Flecken entfernt werden, und daB nur der Grad der Lauterung je nach dem 
Grade der Befleckung ein verschiedener ist. Diese Lehre finden wir dann 
wieder in dem gnostisclien System, das der Verfasser des zweiten Buches 
Jeu darlegt (1. c. [S. 9] 403 ff.): die Siindhaftigkeit aller Menschen bedingt 
eine Bestrafung aller Seelen nach dem Tode. Dieses gnostische System kennt 
auch die Seelenwanderung und den Lethestrom: ein direkter Zusammen- 
hang mit hellenischer Eschatologie ist also unabweisbar. Daher ist auch 
nicht zu verwundern, daB Origenes dieselbe Lehre vertritt4 *), hom. in Nu- 

1) Diese Tatsache wird nicht bloB von der protestantischen Kirche aner- 
kannt, sondern auch von der griechisch-katholischen: oubepia ypaqpfi biaXappavei 
irepi auxoO (sc. tou -mjpdc xou xaGapxtxou), va ebpicxexai briXabb xdv pia irpocxai- 
poc xoXaffic xaGapxixf) xwv ipuxuiv bax^pa duo xov Gavaxov heiBt es in der Haupt- 
schrift dieser Kirche, der Confessio orthodoxa (verf. s. XVII), I 46 (das Zitat nach 
W. Gass, Symbolik der griechischen Kirche, Berlin 1872, 340). — Vgl. auch 
Anrich 1. c. (o. S. 7, 3) 94,4. 188 f.; Dieterich 1. c. 186. 201 (wo unsere Verse 
richtig beurteilt werden); MaaB, Orpheus (Miinchen 1895) 231 f. Der Einwand 
Rohdes, Kl. Schriften II 308 f., MaaB habe die Vorstellung eines Fegefeuers 
nicht ais 'orphisch’ erwiesen, kann hochstens die Bezeichnung ais solche treffen: 
alttheologische griechische Lehre ist es sicher. 

2) Pag. 380 ff. Bevor die Seele ins Pleroma eintritt oder ins Leben zuriick- 
kehrt, wird sie gefiihrt ad aquam quae est infra OfpaTpav, ut fumus (bez. ignis) 
ebulliens comedat intus in eam, usque dum xaGapiaq eam valde (Zitat bei 
Anrich 1. c.). 

3) Ein paar Belege aus griechischen Vatern vom IV. Jahrhundert an bei 
V. Loch, Das Dogma der griech. Kirche vom Purgatorium (Regensburg 1842) 8ff.; 
doch sind die wenigsten beweiskriiftig: der Verfasser bemiiht sich vergeblich, 
das Purgatorium auch fur die griechisch-katholische Kirche zu erweisen, der es 
vielmehr schon in alter Zeit gerade durch seine Aufnabme in die origenistische 
Haresie verdachtig geworden war, um dann spater, wie bemerkt, ganz auf- 
gegeben zu werden. 

4) Die folgenden zwei Origeneszitate fand ich bei R. Hofmann in seinem 
Artikel 'Fegefeuer’ (Realencycl. f. prot. Theol. V8 Leipzig 1898). Beide nur in 
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meros 25 (vol. II p. 369 Delarue): ecropai pev paKapioc bia to KaTaTraTfj- 
aai tov KctKOV baipova' otKaGapToc b1 Ouv Kai pepiadpevoc, bia to pia- 
cpa to aud toO aKa0apTOu KaGapcreujc beopai. kai bia touto koi p YPacpn 

riic Yap, cpncri, KaGapoc £cfTai ano punou (Hiob 14,4)’; navTec apa xa0- 
dpaeuuc beopeGa, paXXov be KaGapaewv noXXai y<*P HPac pevouffi Kai 
biaqpopoi KaGapoeic. dXXa toi pucrma toOto y’ e^fi Kai anoppr|Ta. tic 

■fdp av pplv anotpaivoi, 6noiai KaGapcreic eicfiv aic KaGaipovTai TTaO- 
Xoc ri TTeTpoc f| aXXoi toioutoi, oi' Tivec nap5 5Xov tov piov aGXriaav- 
tec TOffaCrra pev e0vr| pap{lapiKa KaTeTroXepncrav, toctoutouc b’ avTi- 
naXouc KaTendXaiUav; ktX. Derselbe hom. 3 in psalm. 36 (ibid. p. 663): 

navTajc rjpac pevei to nOp to toic apapTuiXofc KaTeffKeuacrpevov Kai 
pEopev dc to nup 6 '^kohYtou to epYov 6noTov ecm boKipacrei (Paul. ad. 
Cor. 1,3,13)’. Kai ujc dfaipai navTac eic to nOp t^kciv bei. Kainep ydp 
uj v tic ujc TTauXoc f) TTeTpoc, opuuc eic to nOp n H e i. aXX’ outoi 

pev toioOtoi Tivec pcrav Te Kai wvopaEovTO, nepi div p Tpaqpri 'Kai dav, 
(ppcri, bieXGqc bia nupoc, ou pf) KaTaKauGfjC (Jesaias 43, 2)’. eav be tic 

apapTwXoc wv Tuxq, ouo\oc cyui, fi^ei pev Kai outoc eic to nup ujc TTe¬ 
Tpoc Kai TTaOXoc, aXX’ ou birjEei ujc TTeTpoc Kai TTauXoc. Diese Vorstel- 
lung blieb da.nn die ubliche. In der Eschatologie des zweiten Sibyllinen- 
buchs (252f.) heiBt es: Kai totc br) navTec bia baiopevou noTapoio 
Kai qpXoYoc acrpecrrou bieXeucrovG’- oi Te bkaioi | navTec tfujGricTovT’, dae- 
peTc b’ dni TOiCiv oXouvTai, und naclidem die Klassen der Verdammten 
aufgezahlt sind, wird von den Guten gesagt: touc b’ aXXouc, onocroic T6 
biKr] KaXa t’ epfa peppXe, | aYY^Xoi aipopevoi bia baiopevou ttoto- 

poio | ec cpaoc aEouffiv Kai dc Eutnv apepipvov. Lactantius inst. 7, 21, 4 

sed et iustos cum indicaverit, etiam igni eos examinabit. *) 

c) Auoh die alte Vorstellung, daB die Lage des Purgatoriums in der 

Atmosphare zu suche" sei (o. S. 23f.), ist vom Christentum iibernommen 

worden und bis tief ins Mittelalter hinein gelhufig geblieben. In einer 

der lateiniBchen tlbersetzung erhaltene Stellen habe ich ins Griechische zuriick- 
iibersetzt. 

1) Spater wurde diese extreme Formulierung gemaBigt: vgl. Henricus Sal- 
teriensis in seiner im Jahre 1153 verfaBten escbatologischen Schrift 1. c. (o. S. 9) 
p 997 interrogatus respondit, quod omnes animae salvandae intrant purgatorium 
praeter animas sanctorum, qui statim coelum suum intrant, quia in hoc 
corpore mortali suum egerunt purgatorium (die letztere Formulierung ganz analog 
im spateren Neuplatonismus: MaaB 1. c. 231,44). Beide Ansichten iibernahm 
aus der christlichen Tkeologie die jiidische des Mittelalters, vgl. Joh. Eisen- 
menger, Entdecktes Judentum II (Konigsberg 1711) 337 f. [Zitat nacb R. Hof- 
mann 1. c.]; eine der von ihm dafur zitierten Stellen des Talmud lautet in 
seiner tjbersetzung so: „die Seele wird wegen lhrer Missetat beflecket und ihre 
Siinden machen ein Zeichen an ihr und kan sie von der Unsauberkeit anderster 
nicht ais in der Holle gereinigt werden. Es ist aber diese Straife nicht allen 
Menschen gleich, denn es ist gibt Gerechte, welche auch ein oder zwey mahl 
nach den Wercken der Gottlosen thun, denn es ist kein Gerechter autf Erden, 
der gutes thue und nicht siindige: und diese baben nur vonnothen, daB sie im 
Wasser abgewaschen werden, und halten sich nicht lange in der Holle autf, 
sondern gehen nur geschwiDd dadurch. Es seynd auch unsere Cabbalisten der 
Meinung, daB schier alie Heiligen, die autf der Erde seynd, solche Stratfe 
ausstehen miisseo, autf daB die Seele von ihren Fleckeu in der Holle gereiniget 
werde.“ Ib. p. 346 aus einem andern Traktat: „Alle Gerechte, welche ster- 
ben, mtissen in dem FluB des Feuers gesaubert werden." 
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gnostisch gefkrbten griechischen Schrift etwa des II./III. Jahrhunderts n. Chr., 

die uns athiopisch erhalten ist, der sogenannten Ascensio Jesaiae 1. c. (o. S. 9), 

c. 7 p. 29 schwebt Jesajas mit dem ihn fiihrenden Engel zum Firmament, 

an dessen Grenze die Holle liegt — die dort weilenden Damonen werden 

angeli acris genanDt (c. 10 p. 53) —, und erst ais sie iiber das Firmament 

emporschweben, gelangen sie in den Himmel. In der Vision des Iren Furseus 

saec. VII 1. c. (o. S. 9) p. 81 ff. 95 f. liegt die Holle in der Region zwischen 

Erde und Himmel; der Visionar muB sie zweimal passieren, beim Aufstieg 

zum Himmel und beim Abstieg zur Erde. Das Purgatorium finden wir in 

die Region der feurigen Luft verlegt in der soeben (S. 30, l) erwahnten, 

i. J. 1153 verfaBten Schrift des Henricus Salteriensis p. 995 dum unde 
veniat , . . inquiritur, respondit se in aere mansionem inter spiritus habere et 
poenas ignis purgatorii sustinere (vgl. ib. 997 damnandi non intrant purga¬ 
torium nec inferum inferiorem usque ad diem iudicii, sed in aere poenas susti¬ 
nent infernales). Noch Dante ist von diesem Glauben beherrscht. Er laBt 

das Purgatorium beginnen in dem Feuerkreise zwischen der Erdenhemi- 

sphare und dem Monde (Purg. IX 30 mit den Kommentaren); oberhalb des 

Purgatoriums liegt das 'irdische Paradies’, welches nach der Lebre des 

Thomas von Aquino, dem Dante folgt, pertingit usque ad limarem circulum 
(vgl. Scartazzini zu Purg. XXVIII 1 ff.). 

d) Wir haben gesehen (S. 18 f.), daB Pindar und Platon einen doppelten 

Aufenthalt der Seligen kennen, den einen, an dem sie nur vorlaufig weilen, 

den anderen ais endliches Ziel, und daB auch Vergil das Elysium nur ais 

Zwischenstation auf dem Wege derSeele zum Himmel, ihrem Ausgangsort, 

nennt. Wenn MaaB 1. c. 276 vermutet, diese „Verdoppelung des Elysiums“ 

sei Pindars eigenes Werk, so erweist sich das ais unrichtig schon durch 

die wesentliche Gleichheit des Motivs bei Platon und Vergil. Es kommt 

hinzu, daB auch diese Vorstellung von der christlichen Apokalyptik beibe- 

halten worden ist. Was bei Pindar Elysium und Insel der Seligen, bei Pla¬ 

ton ein Vorraum des Himmels und der hochste Himmel selbst, bei Vergil 

Elysium und Ather ist, dem entsprecben bei den Christen zwei Regionen, 

die in den Quellen verschieden bezeichnet werden, am bekanntesten aber 

unter den von Dante iibernommenen Namen des irdischen und des himm- 

lischen Paradieses sind. Wir finden diese Doppelung schon in der Paulus- 

Apokalypse (saec. IV/V) 1. c. (o. S. 9) p. 49—56. 64—69, und auch hier 

hat, wie MaaB bei Pindar, ein moderner Beurteiler (Fritzsche 1. c. [o. S. 6] 

II 261) AnstoB genommen: „Merkwiirdigerweise wird dann noch das Pa¬ 

radies erw&hnt, in welches zum Teii dieselben Personen versetzt werden 

wie in die Umgebung der Stadt Gottes . . . Man konnte daher vermuten, 

daB der das Paradies beschreibende Abschnitt ein fremder Zusatz sei.“ Diese 

Vermutung widerlegt sich durch das, was der Verfasser selbst an einer sp&- 

teren Stelle (p. 276) iiber eine von Bonifatius berichtete Vision schreibt: 

„So erhalt Bonifatius zwei Statten der Seligen, erstens die liebliche Gegend 

(amoenitatis locus) und zweitens das himmlische Jerusalem.“ Es lassen sich 

noch folgende Zeugnisse f(ir diesen Glauben hinzufiigeu. In einer von Baeda 

hist. eccl. 5, 12 erzahlten Vision des Jabres 696 kommt der Visionar mit 

dem ihn geleitenden Engel an einen Ort, der deutlich ais Elysium (Vor- 

himmel) beschrieben wird (campus laetissimus tantaque fragrantia vernan¬ 
tium flosculorum plenus, ut omnem mox faetorem tenebrosae fornacis effugaret 
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admirandi huius suavitas odoris, tanta autem lux cuncta ea loca perfuderat, 
ut omni splendore diei . . . videretur esse praeclarior, erantque in hoc campo 
innumera hominum allatorum conventicula sedesque plurimae agminum lae¬ 
tantium). Der Visionar glaubt, das sei der Hiramel (cumque inter choros 
felicium incolarum medios me duceret, cogitare coepi quod hoc fortasse esset 
regnum caelorum), wird aber yon dem Engel eines Besseren belebrt: respon¬ 
dit ille cogitatui meo 'non, inquiens, non hoc est regnum caelorum quod au¬ 
tumas.’ Darauf zeigt er ihm aus der Ferne den Himmel selbst, der mit den- 

selben Farben wie jener Vorhimmel gesebildert wird, nur mit dem Unter- 

sebied, daB die Blumen schoner duften und das Licht beller ist. Der Engel 

deutet ibm die beiden Orte: der Vorbimmel sei bestimmt fur die Guten, die 

aber docb non sunt tantae perfectionis, ut in regnum caelorum staiim merean¬ 
tur introduci, der Himmel selbst fur die absolut Guten zum sofortigen Ein- 

tritt. Dieselbe Vorstellung findet sicb in der vorbin (S. 30, l) zitierten apo- 

kalyptiscben Scbrift des Jabres 1153 (p. 998f.). Ein Bewohner des 'para¬ 
disus terrestris’ gibt dem Visionar folgende Aufklarung: ecce a poenis liberi 
sumus'et magna quiete perfruimur, nondum tamen ad supernam sanctorum 
laetitiam ascendere digni sumus, diemque et terminum nostrae promotionis in 
melius nemo nostrum novit, sed post terminum singulis constitutum in maio¬ 
rem requiem transibimus, quotidie societas nostra quodammodo crescit et de¬ 
crescit, dum singulis diebus et ad nos a poenis et a nobis in caelestem para¬ 
disum quidam ascendunt. Die scbolastiscbe Tbeologie ubernabm diesen 

Glauben, und ibr ist Dante gefolgt. *) 

e) Die cbristliche Tbeologie bat die drei Strafarten Wasser, Luft, 

Feuer, die wir in den Versen 740—42 nebeneinander aufgezablt fanden 

(S. 28), fur ihr Purgatorium ubernommen, dessen Begriff durcb die Vor¬ 

stellung des 'Fegfeuers’ nicht erschopft wird. Esra-Apokalypse 1. c. (o. S. 9) 

p. 30 eibov exei tou otepoc xpv KoXacriv Kai xijv uvoriv xwv dvepuuv. 

Paulus-Apokalypse (ibid.) p. 50 oxav tic pexavoijcrq . . irapabiboxai xui 

MixafiX' Kai ptiXXoucnv auxov dc xpv 'Axepouaiav Xipvriv2), Kai Xomov 

eiacpepei auxov eic xpv ttoXiv xou 0eou TtXricriov xwv biKaiuiv. Visio Wet- 

tini vom J. 824 1. c. (o. S. 9) p. 270: ibi etiam ostensa est ei cuiusdam 
montis altitudo, et dictum est ab angelo de quodam abbate ante decennium 
defuncto, quod in summitate eius esset deputatus ad purgationem suam, non 
ad damnationem perpetuam; ibidem eum omnem inclementiam aeris et ven¬ 
torum incommoditatem imbriumque pati. Visio Tundali vom J. 1149 1. c. 

p. 40 plurima multitudo virorum ac mulierum pluviam ac ventum sustinen¬ 
tium. Vision vom J. 1196 1. c. (ibid.) p. 255 quibus (den Seelen im Pur¬ 

gatorium) hoc fuit generale supplicium, quod nunc in amne faetido merge¬ 
bantur, nunc inde erumpentes hinc obviis ignium voluminibus vorabantur, ac 

1) Das spatere Judentum entlebnte der christlichen Tbeologie aucb diese 
Vorstellung; vgl. Eisenmenger 1. c. (o. S. 30,1), 296fi'., wo u. a. folgende tal- 
mudische Stelle angefiihrt wird (p. 318): „Die Seele erbebt sicb alsobald hinauff 
1D a r? °^ere ParadeiB, dieweil sie biBhero des Leibes und dessen FinsterniB 
und Dunckelheit ist gewobnt gewesen, und kan dieselbe das grosse obere Licbt 
nicht stracks begreiffen und ertragen, bis daB sie hierunten in dem untern 
raradem darzu gewohnet wird, welches das Mittel zwischen dieser leiblicben 
Welt und jener geistlieben klareu und reinen Welt ist.“ 

deutet2"* V°n MaaB L 254 W°hl richtig auf elne Piatio11 durch Wasser ge- 
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demum . . . turbinibus ventorum . . . reddebantur. . . Quosdam flammae, quos¬ 
dam frigora diutius cruciabantur et quidam in amnis faetore moram duce¬ 
bant largiorem. Vision vom J. 1206 1. c. (ibid.) p. 22 animas maculis albis 
et nigris respersas . . . beatus Petrus introduci fecit in ignem purgatorium, ut 
a maculis quas a contagione peccatorum contraxerant per adustionem possent 
emundari. Vgl. auch Dante Inf. V 50 f. (Winde). Purg. XXV 12 (Feuer). 

XXXI 94 ff. (Wasser). 

4. 

Nachdem in den Versen 740—42 ausgefuhrt ist, daB je nach dem 

Grad ihrer Schuld die eine Seele sich diesem, die andere jenem Lauterungs- 

prozeB zu unterwerfen hat, wird dieser Gedanke abgeschlossen durch die 

Worte 743: 

quisque suos patimur manes. 

Um den Sinn dieses ebenso beriihmten wie umstrittenen Ausdrucks1) zu 

versteben, braucht man sich ihn nur griechisch zu denken: tov 4ciuto0 
eteaerroe tic boupova 7ra(TX0|iev. Damit haben wir bis auf die Worte genau 

die alte theologische Vorstellung, die schon Platon Phaid. 107Dff. iiber- 

nabm: XeYeTcn b£ outuuc, ujc apa TeXeuTrjCtavTa Kkcxcttov 6 dicaarou 

baipujv, ocnrep Zwvta eiXrixei, outoc' ayeiv dmxeipeT eic bri Tiva tottov 
(des Hades) . wobei die siindige Seele iroXXd irdcxei, vgl. 113 Dff. 

Wahrend Platon aber im einzelnen seiner Phantasie freies Spiel laBt, finden 

wir dieselbe Vorstellung genau in dem Zusammenhang, in dem sie Vergil 

bat, in dem apokalyptischen Mytbus Plutarchs de genio Socr. 22,592 BC: 

im Jenseits wird jede Seele von ihrem baipuiv datur bestraft, daB sie sich 

an die Affekte des Korpers gebunden und sich dadurch ihrer Natur ent- 

fremdet hat, aber je nachdem dieses Band loser oder fester gewesen ist, 

vollzieht der baipuov die Strafe milder oder strenger. Die psychologischen 

und ethischen Grundlagen dieses plutarchischen Mythus gehen, wie Keinze 

1. c. 130f. wahrscheinlich gemacht hat, auf Poseidonios zurtick2), der 

ais Ursache der Affekte erklarte to jafi xaid irav eirecTGai xw 4v auxtu 
baipovi auyyevei (Galen de Hipp. et Piat. dogm. 1. V p. 449 Mulier) und 

die Seelen nach dem Tode des Korpers zu D&monen werden lieB (Sext. 

Emp. 9, 74). 

Auch diese Vorstellung ist vom Christentum beibehalten worden. Mit 

starkem Realismus wird sie, noch mit Hintibemahme der Lehre von der 

1) Zuletzt hat S. Reinach in der Revue arch. ser. III vol. XXXIX (1901) 
231 ff. dariiber gehandelt, aber m. E. nicht richtig: er faBt suos manes ais 
'Accusativ der Relation’, und ubersetzt: rnous souffrons cbacun suivant le degre 
de souillure de nos ames’; aber er sagt selbst (p. 235, 3): HI faut dire que 
1’accusatif de relation ainsi employ6 est tout a fait exceptionnel’. Die von mir 
im Text begrundete ErklSxung bat schon Servius in seinem zweiten Scholion, 
das er selbst ais verius bezeichnet: cum nascimur, duos genios sortimur: unus 
est qui hortatur ad bona, alter qui depravat ad mala, quibus adsistentibus post 
mortem aut adserimur in meliorem vitam aut condemnamur in deteriorem . . . 
ergo 'manes’ genios dicit, quos cum vita sortimur. Diese Erklarung 
scheint mir Reinach mit Unrecbt ais 'absurde’ und ais eine 'ineptie’ zu be- 
zeichnen. Schon MaaB 1. c. 231 sagt richtig: „Jeder einzelne hat seinen Straf- 
geist wie seinen Genius.“ 

2) Vgl. Dietericb 1. c. 145. 
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Seelenwanderung, in der gnostischen Pistis Sophia 1. c. (o. S. 9) p. 379 ff. 
ausgemalt, \vo die einzelnen DSmonen, denen die Seele je nach ihrer Ver- 
schuldung anheimfillt, aufgez&hlt werden (Synkretismus mit den jiidischen 
dTTe^oi). In der merkwurdigen sog. Historia Josephi fabri lignarii 1. c. 
(ibid.), die nur arabisch erhalten ist, aber auf ein griechisches Original 
alterer Zeit zuriickgeht (vgl. Harnack, Gesch. d. altchr. Lit. I, Leipzig 1893, 
20), betet Joseph, ais er seinen Tod nahen fiihlt (c. 13 p. 25): nunc igitur, 
o domine et deus mi, adsit auxilio suo angelus tuus sanctus animae meae et 
corpori, donec a se invicem dissolventur, neque facies angeli mihi ad custo¬ 
diam inde a formationis meae die designati aversa sit a me, verum praebeat 
se mihi itineris socium, usque dum me ad te perduxerit, sit vultus eius mihi 
amoenus et hilaris et comitetur me in pace, ne autem permittas, ut daemones 
adspectu formidabiles accedant ad me in via qua iturus sum, donec ad te 
feliciter perveniam . . . Neque prius submergant animam meam fluctus maris 
ignei — hoc enim omnis pertransire debet anima —, quam gloriam divinitatis 
tuae conspexero. Wie lang dieser Glaube sich erhielt, zeigt die auch sonst 
interessante Vision, die Gervasius von Tilbury in seinen um 1210 verfaBten 
Otia imperialia beschreibt 1. c. (ibid.) p. 994ff.: jede Seele erhalt ihren 
custos, d. h. einen guten oder bosen Damon, von dem sie im Purgatorium 
je nach dem Grad ihrer Schuld gestraft wird. 

5. 

Nach Vers 660fF. weilen im Elysium folgende Klassen von Seligen: 

hic manus ob patriam pugnando volnera passi, 
quique sacerdotes casti, dum vita manebat, 
quique pii vates et Phoebo digna. locuti, 
inventas aut qui vitam excoluere per artis, 
quique sui memores aliquos fecere merendo. 

a) Der Glaube, daB den Vaterlandsverteidigern im Elysium ein seliges 
Dasein bereitet sei, ist so verbreitet und bekannt, daB er keiner Belege 
bedarf.* 1) 

b) "Vergils Priestern und Sangern entsprechen die pdvTeic xai upvo- 
tt6Xoi des Empedokles fr. 146 Diels; nur deutet dieser den Volksglauben 
vom Elysium in seiner Weise um, wenn er diese Berufsarten von den besten 

1) Die altesten (bei Rohde, Psyche Is 304, 1. II 203, 3 fehlenden) Zeugnisse 
sind Tyrtaios 12, 31 ff. (wo auch der Auadruck yr|c vr^pi papvdpevov dem ver- 
gilischen ob patriam pugnando entspricht) und Herakleitos fr. 24. 25 Diels. Fruher 
(Hermes 1. c. 394) bezog ich hierauf auch die irpdpoi des Empedokles (fr. 146 
Diels), die ich dppptiohc ais irpdpaxoi verstand; aber Diels hat durch Hinweis 
auf p 382 ff. gezeigt, dafi hier vielmehr die 'Fiirsten' gemeint sind (vgl. Rohde 
1. c. II 181, 4); Empedokles ist danach also der erste, der das Wort. in einem 
andern Sinn ais Homer (Aristarch zu H 75, M. Bodenheimer, De Homericae in¬ 
terpretationis antiquissimae vestigiis, StraBburg 1890, 70) gebraucht hat. — Im 
Jenseits der von hellenisch-christlicher Kultur noch unberiihrten Germanen sind 
es, genau so wie im Jenseits anderer kulturloser V5lker (vgl. J. Zemmrich, To- 
teninseln, Leiden 1891, 23f.), nur die Waffenhelden, die von dem allgemeinen 
trviben Lose befreit sind, aber der Hellene hatte eine Kultur, deren erlesenste 
Vertreter uber das Grab hinaus TTdpipuxoi dvdooouoiv. 
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Seelen auf ihrer WanderuDg durch die Korperwelt zuletzt erwahlt werden 
liiBt, bevor sie in ihren gottlichen Ursprung zuriickkehren.1 2) 

c) Es folgen diejenigen qui per inventas artes vitam excoluere. DaB 
Vergil unter den rZivilisatoren des pioc’ die Philosophen verstanden hat, 
wiirden wir wissen, auch wenn Servius es nicht ausdriicklich sagte (signi¬ 
ficat philosophos).3) Denn daB diese durch die Erfindung der Kiinste die 
Kultur den Mensehen gebracht haben, war die Lehre des Poseidonios, 
die aus diesem (wahrscheinlich dem Protrepticus) von Manilius 1, 66 ff. und 
Seneca epist. 90 berichtet wird.8) 'Philosophen’ versteht auch Cicero Tuse. 
1, 62 unter jeDen ersten Weisen, qui cultum vitae invenerunt; diese 
auch in den Worten mit Vergil sich nahe beruhrende Stelle ist von P. Hart- 
lich in den Leipz. Stud. XI 1889, 287 wegen ihrer genauen Ubereinstim- 
mung mit jenem Briefe Senecas mit Sicherheit auf Poseidonios zuriickge- 
fiihrt worden. Fur den Zusammenhang aber, in dem wir bei Vergil diese 
Gruppe erwahnt finden, ist eine andere Stelle Ciceros von Bedeutung: im 
somn. Scip. 18 nennt er diejenigen, qui praestantibus ingeniis in vita hu¬ 
mana divina studia coluerunt4), unter den seligen Geistern im Himmel: es 
sind die 'Philosophen’ des vergilischen Elysiums. DaB Poseidonios hier wie 
oft pythagoreischer Weisheit folgt, ergibt sich aus einer AuBerung des Lac¬ 
tantius (de ira 1, 11, 7 f.), die deshalb fur uns von Wichtigkeit ist, weil er 
sich in den Ausdriicken an unseren Vergilvers anschlieBt, ohne ihn doch 
stofflich ais Quelle zu haben5 * *): eos (die vergotterten Mensehen) ob virtutem 

1) Die ausdriickliche Beschrankung der Seligkeit auf diejenigen vates, die 
pii et Phoebo digni waren, scheint einen alten Zug zu bewahren. Die Minyas 
liefi den thrakischen Sanger Thamyris wegen seines frevelhaften Prahlens gegen- 
uber den Musen im Hades bestraft werden (Pausan. 4, 33, 7), in einem Epi- 
gramm A. P. 7, 377 wird ein Dichter, der gegen die Musen gefrevelt hat, im 
Hades von den Erinyen gepeinigt, und mit extremer Formulierung dieser Vor- 
stellung liefi die 'pythagoreische’ kardfiaoic sogar Homer und Hesiod bestraft 
werden dv0’ tliv eltrov rrepl Getliv (Hieronymos bei Diog. L. 8, 21). 

2) Auch Valerius Flaccus versteht in seiner Nachbildung dieser Versreihe 
1, 836 ff. unter den Bewohnern des Elysiums, (quibus) studium mortales pellere 
curas, culta fides, longe metus atque ignota cupido Philosophen, die er mit den 
Farben des Lucrez schildert (Lucr. 6, 43 ff.). 

3) Vgl. Fr. Boli in Jahrb. f. Phil. Suppi. XXI (1894) 221 ff. 
4) Ahnlich sagt Cicero in der consolatio (nach Lactant, inst. 3, 19, 6) sa¬ 

pientes (Pythagoreer, wie das folgende beweist) . . . vitiis et sceleribus contami¬ 
natos deprimi in tenebras atque in caeno iacere docuerunt, castos autem puros 
integros incorruptos, bonis etiam studiis atque artibus expolitos ... ad 
deos . . . pervolare. Deshalb lafit Platon seinen Sokrates wissen, daB er ins 
Elysium kommen werde, (apol. 40. 41). Der Verf. des Axiochos 371 C nennt ais 
Bewohner des Elysiums neben Dichtern und MuBikern ausdriicklich die <piX6- 
Oorpot. Nach dem oben (S. 22, 3) zitierten Orakel wird Plotin im Jenseits mit 
Pythagoras und Platon zusammenleben. Noch in dem Grabepigramm des Prae¬ 
textatus (f 384) heifit es, daB den Philosophen caeli porta patet (carm. epigr. 
111, 9 Buech.; uber den Ausdruck caeli porta patet, den der Verf. aus Cicero 
nahm, s. o. S. 27, 1). 

5) D. h. also: er benutzt einen Vergilkommentar. Das ergibt sich aus 
einer zweiten Stelle, wo wir sein Verfahren noch an dem diirftigen Kommentar 
des Servius kontrollieren konnen. Er bespricht inst. 6, 3 das Gleichnis von den 
zwei Wegen, quas philosophi in disputationibus suis induxerunt . . . Dicunt 
enim humanae vitae cursum Y litterae esse similem, quod unusquisque hominum, 
cum . . in eum locum venerit, 'partes ubi se via findit in ambas’ (6,640), 
haereat nutabundus etc.: vgl. viber die littera Pyi/iagomi jetzt besonders A. Brink- 
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qua profuerant hominum generi divinis honoribus affectos esse post mortem 
aut oh beneficia et 'inventa quibus humanam vitam excoluerant’ im¬ 
mortalitatis memoriam consecutos quis ignorat? . . . quod cum vetustissimi 
Graeciae scriptores quos illi theologos nuncupant tum etiam Ro¬ 
mani Graecos secuti docent (er nennt Eukerneros-Ennius, die sich des alten 
Glaubens bemachtigt hatten); unter den 'alten Theologen’ werden be- 
kanntlich nach fester Terminologie (seit Philolaos bei Clem. AI. 3, 3,17) 

Pythagoreer und Orphiker verstanden.* 1) 

d) Es folgen diejenigen, qui sui memores aliquos fecere merendo, d. h. 
Wohltater.2) Dem allgemein gehaltenen Ausdruck entspricht genau, daB 
aucb nach Platon (Rep. 10, 615 B), d. h- also der von ihm hier benutzten 
pythagoreisch-orphischen Qnelle, die xivctc euepreffiac euepTexriKOTec, 

sowie nach den vetustissimi theologi (also ebenfalls Pythagoreern) des 
Lactantius (1. c.) die 'Wohltater des Menschengeschlechts’ ihren Lohn im 
Jenseits finden. Dieselbe Vorstellung hat Pindar in der zweiten Olympi- 
schen Ode aus derselben Quelle entnommen, wie weiter unten genauer dar- 
gelegt werden soli. Auch hier liiBt sich wieder zeigen, daB Poseidonios 
diese pythagoreisebe Vorstellung ubernahm. Die Pflicht des Wohltuns ist 
von der Stoa unter die Hauptsiitze ihrer popularen Moral aufgenommen 
worden (vgl. den Kommentar zu 6l0ff.). Nun ist nach dem Stoiker bei 
Cicero off. 1, 57 der hochste Grad der Wohltatigkeit die gegeniiber dem 
Vaterland, und im somn. Scip. 13, der von Poseidonios stark beeinfiuBten 
Scbrift, laBt er gerade diese Wohltater im Jenseits belohnt werden: omni¬ 
bus qui patriam conservaverint adiaverint auxerint certum esse in caelo de¬ 
finitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur (vgl. de rep. 1, 12 neque 
enim est ulla res in qua propius ad deorum numen virtus accedat humana 
quam civitates aut condere novas aut conservare iam conditas). Auch eine 
zweite SchluBreihe fiibrt uns auf Poseidonios. Er hatte nach dem Zitat des 
Seneca (epist. 90, 5f.) behauptet, daB die Philosophen die ersten Konige, 
Staatsmanner und Gesetzgeber gewesen seien, deren Wohltaten das Gliick 
der Menscben erhoht hatten, und dafiir auf Lykurg, Solon und die pytha- 
goreischen Staatsmanner und Gesetzgeber GroBgriechenlands verwiesen. Zum 
Lohn fur ibre menschenfreundliche Tatigkeit lieB er sie der ewigen Selig- 
keit teilbaftig werden, wie sich aus einer von Diels, Rbein. Mus. XXXIV 
(1879) 487 mit Sicherheit auf Poseidonios zuriickgeftihrten Stelle des Ma¬ 
nilius 1, 754ff. ergibt (doi’t werden Lykurg und Solon genannt). Das he- 

mann, Rh. Mus. LXVI (1911) 6‘20ff. Ganz analog sind die Zitate des Augu¬ 
stinus aus Vergil mit ikrem gelehrten Apparat zu beurteilen (s. o. S. 26, 2) so¬ 
wie ein gleich anzufiihrendes des Macrobius. 

1) Ein paar Belege, die sich besonders aus spateren Neuplatonikern leicht 
vennehren lieBen, bei 0. Wachsmuth, Ansichten der Stoiker uber Mantik und 
Damonen (Berlin 1860) 32, 40 

2) Vgl. Piant. Mere. 996 memorem benefici, Cic. de off. 3, 26 est se¬ 
cundum naturam pro omnibus gentibus, si feri possit, conservandis aut iuvandis 
maximos labores molestiasque suscipere imitantem Herculem illum quem hominum 
fama beneficiorum memor in concilio caelestium collocavit. Verg. aen. 4,539 
bene apud memores veteris stat gratia facti. Val. Max. 6, 3 ext. 3 memor 
beneficii animus, sowie zahlreiche andere Belege im Thes. 1. 1. II, 1883, 54ff. 
Seneca benef. 3, lff. betont das memorem esse ais wesentlich nach Empfanc* 
von Wohltaten. 
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roische Prototyp dieser Wohltiiter der Mensclien war Herakles.1) — Wenn 
mithin Macrobius iin Koramentar zu der soebeu zitierten Stelle von Ciceros 
somnium die Worte Ciceros mit unserm Yergilvers erlautert (somn. 1, 8, 6), 
so zeigt auch diese evident riclitige Interpretation die Verwandtschaft oder 
Identitat der von Cicero und Vergil benutzten Vorlage; Macrobius sckeint 
seine Weisbeit, einem erleseneu Vergilkommentar zu verdanken (o. S. 26,2). 
Es ist daher ganz im Geiste Vergils, wenn Silius (l3, 533f.) in seiner Nach- 
bildung dieser Stelle den allgemein gebaltenen Ausdruck Vergils2) durch 
folgenden speziellen ersetzt: zur ewigen Seligkeit des Elysiums gehen ein 
qui leges posuere atque induta iura | gentibus et primas fundarunt moeni¬ 
bus urbes.3) 

Diesen Darlegungen der 1. Aufl. kann icb jetzt nocb ein Zeugnis hin- 
zufiigen4), in dem die meisten der von Vergil genannten Klassen ebenso 
serienweise aufgezahlt werden wie bei ibm: Hermes Trismeg., Kopr) kocJ|uou 
Stob. ecl. 1, 398 W. ai bixaioxepai (ipuxai) b’u)iujv Kai xriv eic xo Beiov 
pexapoXriv ^tcbexopevai tic M&v avBpumouc pacnXeic biKaioi, qnXocrocpoi 
yvr|CTioi, Kxicrxai xai vopoGexai, pdvxeic aXr|9e!c . . apicTxoi Trpoqprjxai 
Bewv, (joucTikoi epireipoi. DaB uns diese hermetische Scbrift in dieselben 
Kreise zuriickfiihrt, in denen die Quellen aller dieser Vorstellungen liegen, 
steht durch ihre Bebandlung in Reitzensteins Poimandres und L. Krolls 
Lebren des Hermes Trismegistos fest. 

So gibt uns diese Versreihe eine Anzahl sicberer Beweise fur die These, 
daB Vergils Eschatologie, sei es direkt durch Poseidonios, sei es durch die 
von Poseidonios selbst benutzte altpythagoreische Vorlage stark beeinfluBt 

1) Ihn nennt daher in diesem Zusammenhange Cicero in den S. 36, 2 an- 
gefiihrten Worten, ferner Horaz epist. 2,1, lOff. neben Augustus. — AuBer 
Cicero, Manilius, Seneca und Lucan 9, lff. iibernahm auch Sallust Gedanken 
ans dieser jedenfalls beruhmten Schrift des Poseidonios; denn das Prooemium 
des Catilina zeigt deutliche Ankiiinge an eine von Boli 1. c. 147. 228 f. ais po- 
seidonisch erwiesene Partie des Manilius 4, 876ff. Die Art, wie Sallust die 
Motive benutzt, ist eine Stiitze fur Bolis Vermutung (1. c. 221, 1. 231, 1), daB 
die betr. Schrift des PoBeidonios der Protreptikos war; diese Vermutung halte 
ich deshalb Par ziemlich glaublich, weil groBe Teile des ciceronianischen som¬ 
nium Scip., in dem Poseidonios so stark benutzt ist, unverkennbar protrepti- 
schen Charakter zeigen, ohne doch aus dem aristotelischen Protreptikos zu stam- 
men (vgl. P. Hartlich 1. c. 262 f., der jedoch diese ciceronianische Schrift zu 
kurz erledigt). Eine genauere Begriindung dieser Hypothese verspricht Edwin 
Mulier am SchluB seiner Diss. de Posidonio Manilii auctore, spec. I, Leipzig 
1901. Diese ist bis jetzt (1914) m. W. nicht erschienen; vgl. dafiir jetzt aber 
C. Wagner, De Sallustii prooemiorum fontibus, Diss. Leipzig 1910 und fiber den 
Protreptikos des Poseidonios: Agnostos Theos S. 105 u. 6. Siehe auch unten 

S- 47 f. 
2) Die tJberlieferung schwankt zwischen aliquos (F'MPR) und alios (F2, 

Donatus, Macrobius, Augustinus). Abgesehen davon, daB alios etwas Selbstver- 
standliches sagen wiirde, spricht auch die oben gegebene Erklarung fur das 
limitierende aliquos: die patriotischen Wohltater machen sich bloB um ihr 
engeres Vaterland, die Erfinder um den pioc, das heiBt die ganze Kulturwelt, 
verdient. 

3) Im christlichen Himmel treten an die Stelle der hellenischen Philo- 
sophen die christlichen, d. h. die Monche, qui caelestia dum sunt in corpore 
sapiunt (Visio Tundali vom Jahre 1149 1. c. fo. S. 9] p. 40i. 

4) Vgl. auBerdem noch die Parodie bei Lukian, ver. hist. 2, 15 ff.: im Ely¬ 
sium sind die Dichter, Vaterlandskiimpfer, Staatengriinder, Gesetzgeber, Philo- 

sophen. 
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worden ist. Fur die zuletzt besprochene Vorstellung von dem seligen Lose 
der 'Wohltater der Menschen’ gibt es nun noch einen besonders wichtigen 
Beleg aus alter Zeit, dessen Erorterung einen kleinen Exkurs fiir sieh be- 

ansprucht. 

Exkurs iiber die Apokalypse in Pindars zweiter olympischer 
Ode (Yers 58ff. Boeckh = 53ff. Bergk). 

Die Frage, welchen Zweck die apokalyptische Darstellung von den 
Schicksalen der Seele im Zusammenbang der Ode habe, ist oft gestellt, aber 
noch nicht befriedigend beantwortet worden. Die einzelnen Losungsversuche 
stellt Fr. Mezger, Pindars Siegeslieder (Leipzig 1880) 153ff. zusammen. 
Seitdem ist zwar die Einzelinterpretation dieser Partie von E. Rohde, Psyche* 1 
(Freiburg 1894) 500f. (= II2 208f.), E. MaaB, Orpheus (Miinchen 1895) 
271 ff. und 0. Schroeder in seiner Ausgabe (Leipzig 1900) sehr gefordert, 
jene prinzipielle Frage nicht eiiedigt worden. Nur ein negatives Moment 
ist seitdem wichtig geworden. Da durch den Olympionikenindex aus Oxy- 
rhynchos endgiiltig entschieden ist, daB der Sieg Therons ol. 76,1 (= 476 
v. Chr.), nicht ol. 77, 1 (= 472) stattfand, so hat die Behauptung, daB 
die Apokalypse mit „Todesahnungen“ im Zusammenhang stehe, die Theron 
(f 472/1) gehabt haben soli, noch geringere Wahrscheinlichkeit, ais ihr 
von vornherein zukam. 

Im ersten Teii des Gedichtes fuhrt der Dichter nach dem konventio- 
nellen TTpooi)UiOV (l—8 [7]) den ihm sehr vertrauten Gedanken aus, daB 
ungetriibtes Lebensgliick keinem Menschen beschieden sei: die Ahnen des 
Theron und Theron selbst haben diese allgemeine Wahrheit erfahren miis- 
sen. Jetzt aber hat der olympische Sieg das Leid der Yergangenheit in 
Freude verkehrt. Mit diesem Satz (56f. [51 f.]), der, wie P. das liebt, direkt 
an den Ausgangspunkt (9 ff. [8ff.]) ankniipft, ist der erste Teii des Gedichts 
zu Ende. Mit 58 [53] beginnt also der zweite Teii, der uns hier vor allem 
angeht. Sein Gedankengang ist folgender. 

1. Einleitung mit propositio. Theron verdankt den Sieg seinem 
mit dpeTCti geschmiickten t:\oGtoc, dieser Quelle aller grofien Plane und 
Taten (58—60 [53—54]). Ist so der ttXoCtoc iiberhaupt die wahre Leuchte 
des Lebens: wie viel mehr, wenn sein Besitzer die Zukunft kennt (61—62 
[55-56]). 

2. Thema. Das Jenseits bringt Vergeltung fiir Gut und Bose (63— 
74 [57 — 67]). Den Besten wird nach dreimaliger Wanderung die ewige 
Seligkeit zuteil (75—91 [68—83] AiGtOTra).1) 

1) 63 [67] 8ti 8av6vTinv p£v £v0dt>’ aimx’ drrdXaiavot cpp^vec uotvac Sxeiaav. 
Die schwierigen Worte sind nach anderen von Rohde 1. c. 600, 2 so erklart, daB 
£v9dbe 'hienieden’ zu Gavdvruuv gehOre, was ich in der 1. Aufl. durch Piat. Rep. 
1, 330 D ot Xeydpevoi pOGoi irepi rdiv 4v ^8ou, tbc tov 4v8dbe dbiKpcravTa hei 
tK€i btbdvai 6(Kpv zu erkldren suchte: wie hier £v0dbe durch ^xet, so erhalt bei 
Pindar ivBdbe, nachdem es gleich darauf durch £v Tijlbe Ai6c dpx9 spezialisiert 
ist, in Kard ydc seinen Gegensatz. Diese von Rohde und mir gegebene Erkla- 
rung hat 0. Schroeder (B. ph. W. 1904, 926f.) nicht iiberzeugt: er halt nach wie 
vor 4v9d&e fur einen Schreibfehler, auf dessen Verbesserung er verzichtet. Ein6m 
Kenner wie Schroeder zu widersprechen ist miBlich. — Aurixa wird ais richtig 
erwiesen sowohl durch Solon, Mvrnuoouvric 29 dXX’ 6 p£v aurtx’ Ixeiuev ais 
durch Vergils continuo in unserm Buch 570. — DaB 65 [59 f.] die von MaaB 
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3. SchluB. Fur die wahren doqpoi geniigt das: sie wissen, daB diese 
Andeutungen auf Theron zielen, denn er ist, so lange Akragas steht, der 
freigebigste euepyeTac gewesen, und, um durch zu groBes Lob nicht den 
Neid herauszufordern, will ich nur sagen: die Freuden, die er andem be- 
reitet hat, siud unzahlig wie der Sand am Meer (91 [83] TroXXa — Ende). 

Findar pflegt seine Mythen selbst zu erklaren durch die Worte, mit 
denen er sie einleitet oder schlieBt, oder durch beides1); so auch hier die 
den Mythus ersetzende Apokalypse. Nun ist der Einleitung und dem SchluB 
gemeinsam der Gedanke: Theron hat seinen ttXoGtoc richtig verwendet; 
dank seiner hat er in Olympia gesiegt und ist der groBte euepyeTCic gewor- 
den. Mithin hat nur diejenige Erklarung Anspruch auf Glaubwiirdigkeit, 
welche die im Thema niedergelegte Jenseitsoffenbarung mit dem Begriff 
des ttXoutoc in Zusammenhang bringt. Nun ist bekannt, welche Bedeutung 
der ttXoutoc fur die eleusinischen Mysterien hatte. „Hochselig — heiBt es 
im Hymnus auf Demeter 4861f. — der irdische Mensch, den die beiden 
Gottinnen gnadig lieben: schnell senden sie ihm ins Haus ais Herdgenossen 
den Plutos, den Segenspender.“ Plutos ist in eleusinischer Sage der Sohn 
der Demeter und des Iasion (Preller-Robert I 776. S. Reinach, La nais- 
sance de Ploutos, Rev. arch. XXXVI 1900, 95ff.), und die Annahme Prel- 
lers, daB die Bezeichnung des Hades ais Pluton, die zuerst bei Sophokles 
begegnet, aus Eleusis stamine, darf ais sehr wahrscheinlich gelten. 

Nun stammt Pindars Apokalypse freilich nicht aus den eleusinischen, 
sondern den orphischen Mysterien. Aber wie das Zeremoniell der verschie- 
denen Mysterien iiberhaupt in Wechselwirkung stand (vgl. Diels in der Fest- 
schrift fur Gomperz, Wien 1902, 11), so hatten gerade auch die eleusini¬ 
schen und orphischen viele Beriihrungen miteinander (vgl. Rohde 1. c.1 262 
und den Kommentar unten zu 548ff.); speziell fur den Begriff des ttXoutoc 

kann auf den von Diodor 1, 12 aus 'Orpheus’ (fr. 165 Abel) angefiihrten 
Vers rfj pr|Tr|p TravTUJV AppriTrip TrXouToboTeipa verwiesen werden. Wenn 
es richtig ist, daB der in der Einleitung und dem SchluB hervorgehobene 
Begriff des irdischen „Segens“ (ttXoOtoc) den Schliissel zum Verstandnis 
der segenverheiBenden Offenbarungen der Eschatologie gibt, so begreifen 
wir auch, weshalb der Dichter den ttXoutoc in der Einleitung uipnittelbar 
vor Beginn des Themas, mit Attributen versieht, die, wie MaaB 1. c. be- 
merkt, sich deutlich an die Mysteriensprache anlehnen: d<JTr]p dpilriXoc, 
^TupuuTCtTOV dvbpi qpeYfOC, vgl. Aristoph. Frosche 342 ff. vuKTepou TeXcTpc 

a. a. 0. 272 gebilligte La. des cod. A: bucdZei tic £xeP« Xbyov cppaaaic’ 'AvdyKa 
derjenigen der anderen Hss. (tic 4x6p$ • • • dvdyKqi) vorzuziehen sei, kann ich 
nach den Darlegungen L. Maltens, a. a. 0. (o. S. 19,2) 47 nicht mehr aufrecht er- 
halten. — DaB 71 [65] unter den Tiptoi Gcinv, bei denen im Elysium die From- 
men zwischen den einzelnen Wanderungen sich aufhalten, Pluton und Perse¬ 
phone verstanden sind, wissen scbon die Scholien. Wenn Christ aber dazu be- 
merkt (Ausgabe Leipzig 1896): 'vipioi illi non tam quod honorati inter deos 
sunt appellantur, sed peculiari usu quod vipac dirov^pcum xoic 6avo0ai’, so ist 
das grammatisch unmoglich; vielmehr lehrt diese Bezeichnung, daB wir uns 
hier in Kreisen befinden, fur die diese Gotter wirklich die hochste Tipr| haben. 

D So 01. 1, 23f. XdgTTei ol (dem Hieron) kX^oc 4v ebdvopi AuboO TRXo- 
ttoc dirotKii?, dann der den Kuhm eines olympischen Sieges verherrlichende My¬ 
thus 25—96, endlich 96f. t6 bt kX£oc TqX60cv b^bopKe r&v 'OXupixidbuiv tv 

bdpoic TTcXottoc. 
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cpaxJcpopoc ouTirip (von Iakchos). qpXoyi cpefYexai be Xeipwv, 454ff. 
povoic yap f]ju.Tv f|Xioc Kai (penoc iXapov ecrxtv, ocroi pepurjpeOa.1) Ent- 
scheidend ist dann vor allem der SchluB, der Theron ais den groBten euep- 
yexac preist. Es ist oben (S. 36 f.) naebgewiesen, daB in den Seligpreisungen 
der orpisch-pythagoreischen Kirche die euepyexai einen Platz einnahmen: 

Platon, Vergil und Lactantius haben es uns bezeugt. Wenn letzterer aus 
seiner erlesenen Quelle dafiir die vetustissimi theologi zitiert, so deutet die- 
serAusdruek auf die Sphare, in welcher die Vorlage Pindars zu suchen ist.2) 

„Dein Erdengliick, Theron“ — dies ist der Gedankengang des Gedichts 
— „bat viele Trtibungen erfahren, wie das Gliick aller Menschen und so 
auch das deiner erlaucbten Ahnen. Jetzt leuebtet dir wieder die Sonne, doch 
wir Menschen wissen nicht, ob uns die Sonne, die morgens so strahlend auf- 
gegangen ist, noch am Abend in ungetriibtem Glanz scheinen wird. Aber 
du hast ein GroBes, das hoher ist ais das wechselnde irdisebe Gliick: die 
Aussicht auf die ewige Seligkeit im Jenseits, wo den Guten die Sonne ewig 
scheint. Diese Aussicht verdankst du deinem mit edler Sinnesart gepaarten 
Reichtum. Denn von diesem, deinen XPnMaTa> machst du, wie die Mysterien 
befehlen, in die du eingeweiht bist, die richtige XPd^ic: du bist ein €uep- 
■fexac3), ein Stifter unzahliger Freuden.“ Der Dichter ist ein wahrer Ttpo- 
qpdxac gewesen, der zu sein er iiberzeugt war: das Volk hat seinem Wohl- 
tater Theron nach seinem Tode mit heroischen Ehren gelohnt (Timaios- 
Diodor 11, 53). 

6. 

Vergil stellt die wenigen Seelen, die, von Wanderungen befreit, im 
Elysium nach langer Zeit ihre vollige Reinheit wieder erlangen, der groBen 
Zahl der anderen, die in neue Korper wandem miissen, gegeniiber mit den 
Worten 744ff. pauci laeta arva tenemus, donec longa dies . . . pu¬ 
rum relinquit aetherium sensum und 748f. has omnes . . . deus evocat . . 
rursus ut incipiant in corpora velle reverti. Dieselbe Gegeniiberstellung 
finden wir mit ganz ahnlichen Ausdriicken in einer von Plutarch referierten 
Lehre, die Heinze 1. c. 133f. auf Poseidonios zuriickgefuhrt hat: de def. 
or. 10, 415 BC £tc pfcv dv0pwmuv eic fipuuac (Vergil nennt dafiir die 
laeta arva, auf denen er 644 eben die heroes weilen laBt), 4k b’ ppiuujv 
eic baipovac (diese Unterscheidung wird von Vergil ignoriert) ai jleXxio- 
vec ipuxat tt)v pexafloXfiv Xappdvoucnv• £k be baipovuuv oXiyai p£v dv 
Xpovuj ttoXXuj bi’ apexric Ka0ap0eiaai TravxaTracn 0eioxr|xoc pexeerxov. 
4viaic be (mit scharferem, der Quelle wohl naher stehendem Gegensatz4) 

1) tJber das «puic puaxiKdv 8. jetzt auch Agnostos Theos 299,1. 396. 
2) Unteritalische und sizilische Verfasser orphisch-pythagoreischer Ge- 

dichte zahlt Rohde 1. c.1 398, 2 auf. 
3) Man beachte auch Pyth. 2,24 t6v EbepydTav dyavate dpoiflatc xive- 

aGai: diese bibaxn wird nach einer Tradition (<pavx() dem Ixion in den Mund 
gelegt. DaB sie derselben Sphare religibser Dichtung wie die Eschatologie von 
01. 2 angehbrt, wird unten im Kommentar zu 648 ff. a. E. gezeigt werden. 

4) Vgl. Philon de somn. 1, 138 (p. 641 M.) toutujv tuuv ya>xuiv at p£v Kax- 
iacnv IvbeGpadpevai aujpaai Ovi-yroic, oaai irponytioTaTat Kai qnXooujparoi, at b' 
dv^xovxai, biaKpiSeiaai udXiv Kara robe biro qpuaewc dpiaG^vrac dpiGpobc Kai 
Xpdvouc (folgt die weitere Sonderung dieser Seelenklasse). Ahnlich de gig. 12 f. 
(p. 264). de piant. 14 (p. 331). Merkwiirdige christliche Umstilisierung apoc. 
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sagt Vergil has omnes) (Tuppaivei ... dvbuopevaic iraXiv <jwjuacn 
Gvryroic aXajUTrfi Ziuiriv i<Jx€lv- Die Unterscheidung der beiden Klassen von 
Seelen hat auch Platon Tim. 42 B (nach der alten, von ihm benutzten 
tbeologischen Lehre), aber bei ihm fehlen gerade diejenigen Ausdrucke, in 
denen Vergil sich mit Plutarcb so auffallig beriihrt. 

7. 

Die Schwierigkeit, die innerhalb der Lehre von der Seelenwanderung 
die Sonderstellung der duipoi und {IiaioGdvaTOi (426—547) bereitet, hat- 
ten wir oben (S. ll) durch eine AuBerung Tertullians de anima c. 56 
zu heben versucht, wonach diese beiden Klassen, deren Lebensdauer wider 
das Geschick verkiirzt ist, so lange vom Jenseits ausgeschlossen werden, 
bis die ihnen vom Geschick bestimmte Zeit erftillt ist. Tertullian erwahnt 
diese Vorstellung im Zusammenhang seiner Ausfiihrungen (c. 46 ff.) uber 
die letzten Schicksale der Seele, und diese wiederum behandelt er zusam- 
men mit der Kraft der naturlichen Weissagung, welche nach der Lehre von 
Philosophen der Seele im Scblaf, dem Spiegelbild des Todes, kurz vor dem 
Tode selbst und nach dem Tode eigen sei; die genannten beiden Seelen- 
klassen namlich, sowie die der Unbegrabenen, hatten deshalb fur Zwecke 
der Divination ais besonders wirksam gegolten, weil sie noch nicht an die 
Unterwelt gebunden seien (vgl. c. 57 Anf.). Fiir diesen speziellen Abschnitt 
fiihrt er keine GewahrsmSnner an, sondern sagt nur allgemein creditum est, 
aiunt, arbitrantur (c. 56) und nennt die Magie ais auctrix opinionum ista¬ 
rum (c. 57 Anf.). Fur die umgebenden Kapitel, in denen er die Divination 
behandelt (46—55. 57 Schl.), nennt er ais eine seiner Quellen den ihm 
zeitlich nahestehenden Hermippos von Berytos: c. 46 g. E. cetera (oracula) 
cum suis et originibus et ritibus et relatoribus, cum omni deinceps historia 
somniorum Hermippus Berytensis quinione voluminum satiatissime exhibebit-, 
mit den Exzerpten aus diesem Werk hat er sicher noch Soranos irepl ipuxnc 
zusammengearbeitet (Diels, Doxogr. 203 fi-.). Dafi unter den Gewahrsman- 
nern dieser beiden das grundlegende Werk des Poseidonios Trepi pavn- 
xrjc gewesen ist* 1), laBt sich erweisen aus der Paralleluberlieferung beson¬ 
ders bei Cicero de div., mit der sich Tertullian oft nahe beriihrt, aber so, 
daB er oft viel mehr, und zwar sehr Erlesenes, hat ais dieser; daraus folgt 
also, dafi Cicero und der GewShrsmann Tertullians einer gemeinsamen Quelle 
folgen.2) Sie genauer zu bestimmen ermoglicht zunachst die Darstellung 
der verschiedenen Arten von Traumorakeln c. 46f. Sie sollen entspringen 
entweder a deo oder a daemonio oder ab anima; das berichtet Cicero 1, 64 
aus Poseidonios: tribus modis censet (Posidonius) deorum adpulsu homines 
somniare, uno quod provideat animus ipse per sese . . ., altero quod plenus 

Joh. 20, 4f. nat eifcov 0p6vouc, xal ixdOioav tu' aiixouc, xal Kpipa ibbOp auToic, 
xal Tdc \puxdc xtnv ireireXeKiop^vuJV bia Tr]v papxopiav ’lr|aoO xai tud xov A6yov 
xoO 0eou, xal oVxivec oi) irpoaexiv^oav xo ©iqpiov . . . Kal ^Zr|aav xai dpaaiAeuoav 
jaexa xou XpmxoO xi^la ^Trl- KCtl Xorrroi xuiv vexpiiiv ouk fCrjoav, dxP* 
irXria0T] xa x^Xia Ixr). 

1) Zitiert wird er von Tertullian c. 14 in einer sicher aus Soranos starn- 
menden Partie (Diels 205). t . 

2) In den mir bekannten Untersuchungen uber stoiscbe Mantik sowie den 
Quellenanalysen der ciceronianischen Schrift ist Tertullian nicht benutzt worden. 
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aer sit immortalium animorum . . tertio quod ipsi di cum dormientibus 
conloquantur; bei Tertullian ist also nur die Reihenfolge geandert. Die erste 
Art dieser Divination (quod provideat animus ipse per se) definiert Cicero 
an einer spateren Stelle (125) nach (dem wieder ausdriicklich genannten) 
Poseidonios genauer so: sie ergebe sich durcb ein Eindringen des Geistes 
in den Zusammenhang der immanenten Naturgesetze, denn das Fatum sei 
die causa aeterna rerum, cur et ea quae praeterierunt facta sint et quae in¬ 
stant fiant et quae sequentur futura sint; ita fit ut observatione notari possit 
quae res quamque causam consequatur. Dem entspricht bei Tertullian (c. 47): 
tertia species erunt somnia quae sibimet ipsa anima videtur inducere ex in¬ 
tentione circumstantiarum, denn daB er in die beiden letzten Worte das zu- 
sammendrangt, was Cicero umschreibt, zeigt Quintilian 5, 10, 102 f., der 
ais die argumenta ex circumstantia (4k TtepKTTdaeuoc) diejenigen bezeichnet, 
die ex antecedentibus et iunctis et insequentibus gezogen werden (irepicrracnc 

ais Terminus der jungstoischen Logik bei Sext. Emp. 7, 253). Von der 
dritten Art dieser Divination (quod ipsi di cum dormientibus conloquantur) 
sagt Cicero 117, sie folge aus der Vorsehung der Gotter, denn da diese 
feststeht, profecto hominibus a dis futura significari necesse est; vgl. Tertull. 
c. 46 Stoici deum malunt providentissimum humanae institutioni inter cetera 
praesidia divinatricum artium et disciplinarum somnia quoque nobis indidisse. 
Wenn endlich Tertullian (c. 47) sagt, die Tatsache, daB diese Art der Di¬ 
vination a deo stamme, gelte den meisten Menschen auch umgekehrt ais 
Beweis fiir die Existenz Gottes (maior paene vis hominum ex visionibus 
deum discunt), so wird das ais stoische Lehre kurz auch von Cicero 10, 
ausfiihrlicher von Sext. Emp. 9, 132 aus Poseidonios erwahnt, bei diesem 
gerade auch mit Berufung auf den allgemeinen Glauben der Menschen. Die 
prophetische Kraft von Sterbenden berichtet Cicero 63 f. kurz aus Poseido¬ 
nios, ausfiihrlicher mit Berufung auf Platon und Dichter Tertullian c. 53. 
Andere Ubereinstimmungen zwischen Cicero (bzw. dessen Quelle) und Ter¬ 
tullian seien nur kurz notiert: vgl. Cicero 91 mit Tert. 46 Anf., Cic. 37. 
96 mit Tert. 46 g. E., Cic. 60. 62. 115 mit Tert. 48 Mitte. Bemerkens- 
wert ist noch, daB die bei Cicero fiir das Eintreffen von Weissagungen ge¬ 
nannten GewShrsmiinner Herodot, Herakleides Pont., Pbilochoros und Kal- 
listhenes auch bei Tertullian vorkommen, bei diesem auBerdem noch Charon 
von Lampsakos, Ephoros und Theopompos. Diese erlesenen Zitate verdankte 
also der Gew&hrsmann Tertullians dem Poseidonios. 

Daher liegt die Vermutung nahe, daB auch der in die Darstellung Ter¬ 
tullians fest eingefiigte Abschnitt iiber die in der Mantik eine Rolle spie- 
lenden Seelen der acupoi und (haioBavaTOi aus derselben Quelle stammt. 
Hierfiir lassen sich noch folgende Argumente geltend machen. 1. Tertullian 
nennt, wie bemerkt, die Magie die auctrix dieser Lehre. Nun ist Poseido¬ 
nios auf die Lehre der magi iiber die Mantik eingegangen, wie aus meh- 
reren, mit Sicherheit auf Poseidonios zuriickgekenden Stellen der ciceronia- 
schen Schrift hervorgeht (46 f. 90 f.). Der von der Magie iibernommeneGlaube 
galt ais pythagoreische Lehre, denn Lukian Philops. 29 legt ausdriicklich 
einem Pythagoreer (im Gegensatz zu anderen) die Worte in den Mund TC(C 
piaiuic aTioGavovTuiv povac ipuxac nepivocneTv, xac be Kaxa poipav aTro- 

QavoVTUJV ouK€Ti (vgl. auch oben S. 11, l). 2. Poseidonios muBte in seinem 
Werk iiber die Mantik auf die schon in homerischer Zeit gebrauchliche, von 
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Aiscbylos in den Persern und den ipuxorfuuYoi verwertete und gerade zu 
seiner Zeit in spiritistischen Zirkeln beliegte Nekyomantie (s. o. S. 4) ein- 
gehen. Da8 er es wirklich getan, folgt aus Cicero 1. c. 132. Cicero ver- 
wirft hier diese Art der Mantik (wkhrend er Tuse. 1,115 einen Beweis aus 
ihr nach Krantor anfiihrt), natiirlich auch der Christ Tertullian, der hier 
(c. 56) eine Invektive gegen die Magie seiner Zeit einlegt; wie sich Posei- 
donios dazu verhielt, ist ungewiB (vgl. Aetius p. 415, 14 Diels von den 
Stoikern: outoi T<i nXeiciTa p^pr| Tr)C pavTixfjc dYxpivoucn, ebenso Cic. 
ac. 2,107), Varro scheint daran geglaubt zu haben (Augustinus civ. 7, 35 
Varro . . . adhibito sanguine etiam inferos perhibet sciscitari et vexuopav- 
reiav graece dicit vocari), wie die Neuplatoniker (Porphyr. de abst. 2, 47). 
3. DaB Poseidonios wenigstens in einer anderen Schrift (Protreptikos? s. 
o. S. 37, l) auf die fitupoi Bezug nahm, folgt aus einer Stelle des von 
Heinze (1. c. 128ff.) auf ihn zuriickgeftihrten apokalyptiseben Mythus in 
Plutarchs Schrift de genio Socr. 22, 590F x&tuj b’ ambovii cpouvectQai 
(^qpr)) xaepa peya . . . ttoXXoG ctkotouc TrXfjpec .. ., o9ev dxouecrOai . .. 
pupicuv xXauGpdv ppecpuiv, was sich auch formell mit Vergil 426f. auf- 
fallig berubrt: continuo auditae voces vagitus et ingens \ infantumque animae 
flentes, in limine primo \ quos dulcis vitae exsortes et ab ubere raptos \ ab¬ 
stulit atra dies et funere mersit acerbo. 

8. 
Die Rolle, die Vergil seine Sibylle im Hades spielen laBt, ist nicht 

einwandfrei. Sie weiB Bescbeid in der Region diesseits des Acheron (268 
—416), dann auch in der 'Vorholle’ jenseits desselben (417—547), end- 
lich auch im Tartarus (548—627); daB sie, die Reine, die Siinder und 
Strafen des Tartarus kennt, wird damit motiviert, daB sie ais Priesterin 
am Avemersee von Hekate durch die ganze Hblle gefiihrt sei (564 f.). Im 
Elysium fallt sie aber aus der Rolle der allwissenden Prophetin: sie muB 
sich an Musaeus wenden, um von diesem zu erfahren, wo Anchises wobne 
(669—71), und sich von diesem tiber die Freiziigigkeit der Seligen be- 
lehren lasseD (672—75). Aber diesen Dialog wurde man sich zur Not aus 
dem Bestreben erklaren konnen, die Erzkhlung dramatisch zu beleben. Ais 
nun aber Anchises gefuDden ist (679), tritt die Sibylle vollig in den Hinter- 
grund. Sie wird von jetzt an nicht mehr gefragt, sondern ihr wird zugleich 
mit Aeneas die Offenbaning der hochsten Dinge zuteil, d. h. also: sie, die 
Prophetin, hat ihre Rolle an Anchises abgegeben und ist nur mehr ein 
Kincpov Trpocrumov, nur noch dazu gut genug, mit Aeneas zu schauen (752), 
mit ihm sich zu wundern (854) und mit ihm aus dem Hades entlassen zu 
werden (897). DaB Anchises ein Doppelganger der Sibylle ist, ersieht man 
am deutlichsten aus dem ihm V. 791 ff. in den Mund gelegten vaticinium 
auf Augustus: wer sich an die zahllosen Prophetieen unserer Sibyllinen- 
sammlung auf die Caesaren erinnert, wird nicht bezweifeln, daB jenes vati¬ 
cinium naturgemaB nur von der Sibylle gegeben werden konnte. Der Dichter 
hat also unter einem Kompositionszwange gestanden, und wir miissen, um 
diesen zu finden, die Frage folgendermaBen formulieren: wie erklkrt sich 
die Teilung der Apokalypse zwischen Sibylle und Anchises? 

Die Apokalypse Plutarchs de sera n. v. 22, in der alte theologische 
Motive reichlich benutzt sind (Dieterich 147), besteht aus vier Teilen: 
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1. dem tottoc Ka0ap|LioG, an dem sich die Lauterung der Seelen vollzieht 
(563E—565E), 2. dem tottoc Ar|0r|C, an dem sie sich zur Wiedergeburt 
vorbereiten (565 E—566 A), 3. dem xpcrrrip oveipiw (566 B—E), 4. dem 
tottoc KokacTeuic (566 E—567 F). An den drei ersten Orten wird Thespe- 
sios gefiihrt von der Seele eines verstorbenen Verwandten, der sich ais 
Perieget zu ihm gesellfc hat (564 C). Ais sie aber an dem Ort der Verdamm- 
nis angelangt sind, verschwindet dieser Begleiter, und Thespesios wird von 
schrecklichen Gestalten vorwartsgestoBen, um auch diesen Ort zu schauen 
(567 A). Hier haben wir also ebenfalls eine doppelte Fiihrung und Offen- 
barung. Wie der Verwandte des Thespesios diesem die Lauterung der Seelen 
und ihre Vorbereitung zur Wiedergeburt erklSrt, so Anchises dem Aeneas; 
die Tartarus-Apokalypse gesehieht bei Plutarch durch Hollendamonen, bei 
Vergil durch die Sibylle, die er — mit einem fur die ituation geschickt 
erfundenen Motiv — von der Hollenfiirstin Hekate hier orientiert sein laBt.1) 
Nun verstehen wir, wie es kommt, daf die Sibylle im letzten Teii der ver- 
gilischen Eschatologie ihre Rolle ausgespielt hat: die Verteilung der Apo- 
kalypse auf zwei Propheten war ein iiberliefertes Motiv. Im Sinn der Vor- 
lage wSre es gewesen, die Teilung nun auch streng durchzufiihren, d. h. die 
Sibylle, nachdem sie ihres Amtes gewaltet hat, verschwinden zu lassen. Das 
konnte Vergil, der, dem Plane einer KcrrapacTtc entsprechend, den Aeneas 
von einer lebenden Person, der Sibylle, gefiihrt werden laBt, nicht wohl 
iibernehmen; daher laBt er sie den Aeneas weiter begleiten und muB sie 
aus einer Prophetin zu einer fast storenden Nebenfigur degradieren. 

In einer zweiten Apokalypse Plutarchs finden wir das Motiv wenig- 
stens angedeutet: de genio Cocr. 22, 591 A: „Nach einiger Zeit habe er eine 
unsichtbare Stimme fragen horen 'Timarch, was willst du erfahrenV’ worauf 
er geantwoi-tet habe 'alles, denn jegliches ist hier wunderbar’. Darauf die 
Stimme: 'von den hochsten Dingen wissen wir nur wenig, das ist Sache 
an der er, gottlicher Wesen; willst du aber den Bezirk der Persephone, 
unsere Region, schauen, so kann dir dieser Wunsch -erfullt werden’.“ Hier 
ist deutlich ausgesprochen, daB die Seelen nur in derjenigen Region, der 
sie angehoren, Bescheid wissen. Daraus ergibt sich die Unmoglichkeit, 
einen Lebenden von nur einem einzigen Fuhrer durch die verschiedenen 
Regionen des Jenseits geleitet werden zu lassen. 

Da in dieser zweiten Apokalypse Plutarchs Poseidonios benutzt ist 
(s. o. S. 33), so kann das Motiv ihm gehoren. Das scheint durch Ciceros 
somnium Scipionis bestatigt zu werden, dessen Komposition eben infolge 
dieses fest uberlieferten Motivs eine ahnliche Ungeschicklichkeit zeigt, wie 
wir sie soeben fur Vergil festgestellt haben. Auch Cicero verteilt die Apo- 
kalypse auf zwei Propheten, den iilteren Scipio und den Vater des jiingeren; 
die Hauptrolle, die Offenbarung der hochsten Dinge, ist jenem zugewiesen, 
Paulus redet einige Worte iiber Tod und Leben sowie liber den Selbstmord 
(14—16), um dann vollig vergessen zu werden; die Schrift schlieBt mit 
den Worten ille (Africanus) discessit, ego somno solutus sum, ais ob Paulus 

1) 664 f. sed me cum lucis Hecate praefecit Avernis (— 118), ipsa deum poenas 
docuit perque omnia duxit. Es sei an Artemis (Hekate) 'Hyeiubvri erinnert deren 
chthoniBcken Charakter S. Wide, Lakon. Culte 110 f. wohl erwiesen hat, sowie an 
die * uhrerrolle, die Hekate bei der xaGoboc und fivohoc der Kora auf Vasen- 
bndern gegeben ist (Petersen, Avch.-epigr. Mitt. aus Osterr. IV, 1880, 142 f ). 
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gar nicht dabei gewesen ware. Also Vergil behalt die unbequeme Neben- 
figur im weiteren bei, Cicero kummert sich, nachdem sie ihre Rolle aus- 
gespielt hat, iiberhaupt nicht mehr um sie: ein verwandter Kompositions- 
mangel infolge ungeniigender Verwertung eines iiberlieferten Motivs. 

Wir konnen noch einen Schritt weiter gehen: auch das spezielle Motiv 
Vergils, daB die Offenbarung gerade uber die Seelenwanderung dem Sohn 
Tom Vater zuteil wird, muB auf Uberlieferung beruhen.*) Denn nur unter 
dieser Voraussetzung erklart sich die Einkleidung zweier herxnetischen 
Schriften. Das vorletzte Kapitel des Poimandres (ed. Parthey p. 114 ff.) tragt 
in einigen Hss. (vgl. Reitzenstein, Poim. 339) die (Tberschrift: '€ppoO toO 

TpicT|ueYi(7TOu Trpoc tov uiov Tot 4v opei Xoyoc dmoKpucpoc rrepi TTaXiy- 
feveaiac, und aus einer anderen Schrift dieser Art hat Stobaeus ecl. 1, 
41, 68f. eine Rede der Isis an ihren Sohn Horus erhalten, der ebenfalls 
trepi epvpuxwcreuic Kai peTempuxwcreuje handelt und sich stellenweise 
auch sachlich mit der von Vergil vorgetragenen Darstellung der Lehre be- 
riihrt; das ist begreiflich, da die hermetischen Schriften dieselbe Mischung 
von pythagoreischer, platonischer und stoischer Philosophie zeigen wie die 
fur Vergil vorauszusetzende Quelle.1 2) Da nun dieselbe eklektische Haltung 
fiir Poseidonios charakteristisch ist, so werden wir veimuten diirfen, daB 
das von Cicero, Vergil und dem Verfasser der hermetischen Schriften ver- 
wendete Motiv aus Poseidonios stammt, und das um so mehr, ais Benutzung 
des Poseidonios in den hermetischen Schriften ohnehin feststeht (vgl. Reitzen¬ 
stein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen, Stra3burg 1901, 93; Agnostos 
Theos 105£f.). 

Das Motiv, die Prophetie uber die letzten Dinge nicht einer einzigen 
Person zu iibertragen, blieb noch in der mittelalterlichen Apokalyptik ge- 
laufig. In der Visio S. Baronti ("j* um 700 in Pistoja) 1. c. (o. S. 9) 570ff. 
wird der Visionar von dem Erzengel Raphael im Paradies gefuhrt; darauf 
bestimmt Petrus zwei Knaben, die ihm die Holle zeigen. In zwei Visionen, 
der von Baeda hist. eccl. 5, 12 erzahlten des J. 696 sowie der des Tunda- 
lus vom J. 1149 1. c. (ibid.) p. 32 f. wird das Motiv so gewendet, daB der 
Fuhrer, der den Visionar durch das Purgatorium geleitet hat, vor der Holle 
verschwindet und sich erst nachher wieder zu der Seele gesellt. Besonders 
lehrreich ist, wie Dante sich des Motivs bedient. Durch Holle und Purga¬ 
torium laBt er sich von Vergil geleiten, bis dieser am Eingang des Para- 
dieses verschwindet und Beatrice an seine Stelle tritt. Dante laBt dies Pro- 
gramm von Vergil gleich zu Anfang darlegen (Inf. I 112ff.): 'ich werde 
dich durch Holle und Purgatorium fuhren; willst du die Sitze der Seligen 
schauen, so werde ich dich einer anima piii degna di me uberlassen, denn 
dorthin habe ich keinen Zutritt’, womit man, um die Identitkt des Motivs 
zu erkennen, die vorhin aus Plutarchs Apokalypse de genio Socr. zitierten 
Worte vergleiche. Aus der wenig glucklichen Wendung, die Vergil selbst 
in seiner Nekyia dem Motiv gegeben hat, konnte Dante seine Darstellung 
unmoglich entnehmen: er darf hier also ais unabhangiger Zeuge verwertet 

werden (vgl. oben S. 8 f.). 

1) Vgl. zum Folgenden jetzt noch: Dieterich, Abraxas 162 f., Mithras- 
liturgie 134 £1. und meinen Agn. Theos 279IF. 

2) Eine Beriihrung zwischen Vergils Apokalypse und einer hermetischen 
Schrift ist im Kommentar zu Vers 264 ff. notiert wox-den. 
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9-1 2) 

Die Seelenwanderungslehre ist bei Vergil nur Mittel zum Zweck des 

ietzten groBen Abschnitts der Nekyia, der Heldenschau (756—887): An¬ 
chises zeigt dem Aeneas die Seelen seiner Nachkommen bis auf Augustus 
und dessen Neffen Marcellus. Fur di ese Fiktion bedient Vergil 8ich einer 
hochst phantastischen Vorstellung. Jede zur Riickkehr in einen neuen Kor- 
per bestimmte Seele (animae quibus altera fato j corpora debentur 713 f.) 
soli wahrend der 1000 Jahre, die sie im Jenseits zubringen muB, ibr kiinf- 
tiges Erdenleben gewissermaBen vorwegnehmen: der Scheinkorper, in den 
sie sicb kleidet, tragt bereits jetzt die Gestalt (809. 856. 861 vgl. 771), 
den Charakter (816. 817. 827), ja die Insignien (760. 772. 779 f. 808. 
826. 855) des kiinftigen Erdendaseins. Diese phantastische Erfindung ist 
in keiner anderen Eschatologie nacbweisbar, sondern die Vorstellung ist 
sonst liberali die, daB die Seelen wahrend ihrer Lauterungszeit im Jenseits 
die eibuiXct ihres friiheren Erdendaseins sind. Aber hier sah sich Vergil 
zu einer Anderung gezwungen, denn die Zeit, in die er seine Eschatologie 
riickte, lag ja in den Anfangen der Geschichte oder gehorte vielmehr noch 
der mythischen Periode an, und er wollte doch eine Prophetie der Zukunft 
geben. Wir sehen also wieder die philosophisch-theologische Lehre mit der 
poetisch-mythologischen Einkleidung in Konflikt kommen (s. o. S. 10f.), was 
hier zu der grotesken Unwahrscheinlichkeit einer Praexistenz des indivi- 
duellen Korpers im Hades, antik gesprochen zu einem dm9avov TtXcKJpa 
gefiihrt hat (so von einer anderen vergilischen Erfindung Probus im schol. 
Serv. Dan. zu 11,554). Diese Erfindung laBt, so viel ich sehe, nur folgende 
genetische Erklarung zu. Eine Vision, in der Menschen der Zukunft leib- 
haftig vor Augen erscheinen, setzt die Einkleidung in die Form einer Traum- 
erzahlung voraus, und in der Tat werden wir im niichsten Abschnitt sehen, 
daB eine beriihmte, dem Dichter zweifellos bekannte Apokalypse diese Form 
hatte. Aus der Verbindung einer im Stil des alten Epos komponierten 
Kaxdpacnc mit einer onTOKaXuipic spSteren Stils erklart sich die hier vor- 
liegende phantastische Unwahrscheinlichkeit aufs einfachste. ‘) Hieraus mag 
es sich auch wohl erklaren, daB Ovid in seinem sonst genauen allgemeinen 
Uberblick uber den Inhalt des VI. Buchs (met. 14, 116 ff.) diese Erfindung 
fast ostentativ mit Stillschweigen iibergeht, wenn er den Aeneas nur sehen 
laBt atavosque suos umbramque senilem Anchisae (I17f.), obwohl die Vor- 
fahren von Vergil im Gegensatz zu der langen Reihe der Nachkommen doch 
nur ganz nebenbei (648—50) genannt sind. Lehrreich ist auch die Art, wie 
Manilius in der von Diels 1. c. (o. S. 36) auf Poseidonios zuriickge- 
fiihrten Partie 1, 754 ff. mit dessen theologischer Lehre die Erfindung Vergils 

1) Zwischen diesem und dem vorhergehenden Abschnitte stand in der 1. Aufl. 
ein weiterer, den ich auf Grund einea berechtigten Einwandes von Heinze*S. 437 
hier gestrichen und, soweit er mit Heinzea eigner Auffaaaung ubereinatimmt, 
in den Kommentar zu Vera 890—92 verwiesen habe. 

2) Eine Geschichte des Traummotirs ist dringend erforderlich (vgl. auch 
die Andeutungen bei O. Crusiua, Uber das Phantastische im Mimus in: Neue 
Jahrb. 1910, 91 u, 96). Ich mochte bemerken, dafi auch im Pastor Hermae zwei 
Visionen dadurch aus dem Kahmen der ubrigen heraustreten, daB sie in die 
1 orm von Traumerziihlungen eingekleidet sind: E. Grosse-Brauckmann, De com¬ 
positione Pastoris Hermae, Diss. Gotting. 1910, 11. 
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verbunden hat: 'die Seelen der Guten, sagt er, wandern von der Erde dort- 
hin (anf die MilchstraBe, vgl. Cicero, somn. Scip. 16); dort weilen sie, die 
wir verehren , und nun folgt eine lange Reihe von Namen bis auf Augustus 
in deutlicher Nachahmung Vergils. Da er also den Zeitpunkt seiner Escha- 
tologie nicht wie Yergil in die mythische Zeit zuriickverlegt, so kann er 
die tbeologische Lehre seiner Quelle reiner reproduzieren und doch das 
Motiv der beriibuiten vergilischen Heldenschau verwerten; er korrigiert 
also, um es so auszudriicken, das poetische ttXckJjucx Vergils an der qn\o- 
crocpia der ihnen beiden gemeinsamen Quelle. 

10. 

Am SchluB des VI. Buches (893 ff.) wird Aeneas (und die Sibylle) von 
Anchises aus einem Tor der Traume an die Oberwelt entlassen. Das Motiv 
kommt tiberraschend und unvermittelt, widerspricht auch der Lokalisation 
der Tr&ume am Hadeseingang (282 ff.).1) Es laBt sich durch den Vergleich 
mit anderen apokalyptischen Schriften noch zeigen, wie Vergil zu diesem 
Motiv gefiibrt wurde. 

Vollig motiviert ist der Aufstieg zur Oberwelt durch das Traumorakel 
des Trophonios bei Plutarch de genio Socr. 22, 592 E, weil dort auch die 
KCtT&Padc durch dieses stattgefunden hatte (21, 590 A). Diese Eschatologie 
Plutarchs ist zwar, wie bemerkt (vgl. o. S. 33), von Poseidonios beein- 
fluBt; ob freilich gerade dies Motiv aus ihm stammt, ist ganz ungewiB: 
E. Rohde, Eoman1 260,3 dachte an Dikaiarchs eic Tpoqpcuviou KCtTajlacnc, 

was ebenso unsicher ist. — Durch das unterirdische Heiligtum des Tro¬ 
phonios laBt auch Lukian seinen Menipp aus der Unterwelt zuriickkehren 
(nekyom. 22). — Auch in einem orphischen Gedicht (Kpcnf|p? vgl. Die- 
terich 1. c. 147) scheint das Motiv vorgekommen zu sein. Denn Plutarch 
spricht in einer anderen Eschatologie (de sera n. v. 22, 566Bff.) von dem 
groBen Krater, in dem die Traume gemisclit wtirden und aus dem sie zu 
den Menschen aufstiegen; bis zu diesem sei Orpheus gelangt, ais er die Seele 
seiner Gattin holte, und habe dariiber den Menschen einen (von Plutarch 
korrigierten) Bericht erstattet. Die Worte axpt toutou (tou xpaTfjpoc) tov 

"Opqpea Trpoe\0eTv scheinen zu bedeuten, daB die Ruckkehr des Orpheus eben 
durch diesen xpcrrrip erfolgte (so auch 0. Gruppe beiRoscher s. v. Orpheus 1130). 

Vor allem wichtig ist dann aber, daB das Motiv in analoger Form be- 
gegnet in Ciceros somnium Scipionis. Einzelne Motive aus dieser apo¬ 
kalyptischen Schrift, die erwiesenermaBen aufs starkste durch Poseidonios 
beeinfluBt ist, sind fur die Exegese Vergils schon von alteren Interpreten 
(seit Macrobius) und oben von mir verwertet worden. Aber auch in ihrer 
ganzen Anlage zeigt sie Ahnlichkeiten mit Vergil, ohne daB dieser direkt 
von ihr abhiingig sein konnte, da er gerade die philosophischen Stiicke, die 
Cicero kiirzt oder ganz fortlaBt, ausfiihrlich bringt. Dem trSumenden Scipio 
wird von dem alteren Africanus zunachst (ll—13) sein Schicksal prophe- 
zeit (Kriege, Ruhm, Hindeutung auf die Todesart). So verspricht Anchises 

dem Aeneas 759 ie tua fata docebo und erfiillt das 890ff.: Kriege, Miihsale. 
Auch das bei Cicero stark ausgepragte protreptische Element (13 quo sis 

1) Zuletzt ist der Widersprueh scbarf hervorgehoben von A. Gercke, Neue 
Jahrb. f. d. klase. Alt. 1901, 110 f. 
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alacrior ad tutandam rcmpublicam] 16 iustitiam cole] 29) durchzieht, wie 
im Kommentar naher gezeigt werden wird, die groBe Kede des Anchises 
und wird vomDichter selbst 889 durch incendit (Anchises) animum (Aeneae) 
ais das TeXoc hervorgehoben. Darauf erscheint bei Cicero Scipios Vater (14), 
der fur kurze Zeit sicb mit dem alteren Africanus in die Prophetenrolle 
teilt (siebe dariiber oben bei 8). Scipio fragt seinen Vater: 'wenn, wie 
Africanus mir soeben sagte, unser Leben in Wabrheit Tod, unser Tod Leben 
ist, warum eile ich dann nicbt zu sterben?’, ein Gedanke, den Paulus mit 
kurzem Hinweis auf Natur und Bestimmung der Seele verwirft (l5f.). 
Aeneas fragt seinen Vater (719 ff.), wie es moglich sei, daB Menschen, ein- 
mal gestorben, noch den scbrecklichen Wunsch (dira cupido) begen konn- 
ten, wieder lebendig zu werden, was ibm Anchises durch eine ausfiihrliche 
Belehrung uber Natur und Schicksale der Seele erklSrt (722 ff.). Der Pes- 
simismus in dieser Frage des Aeneas ist durch die Situation nicht begrun¬ 
det, wfihrend Scipio die Frage stellt, weil er soeben von Africanus die pes- 
simistische Auffassung des irdischen Lebens vemommen hat,*) Im einzelnen 
geben dann die Darlegungen auseinander, da fur Cicero der tottoc Tiepi 

TraXiYfevecriac Nebensache, fur Vergil wesentlich ist. DaB er in Ciceros 
Quelle ausfuhrlicher behandelt war, zeigen die nur andeutenden Worte, mit 
denen Cicero den Africanus schlieBen laBt (29): die Guten kehren gleicb 
nacb dem korperlichen Tode, die Bosen erst multis exagitati saeculis in den 
Himmel zuriick; dieser Gedanke wird von Vergil (733ff.) ausfubrlicb dar- 
gelegt, aucb mit genauerer Definition der ciceronianiscben multa saecula 
(745. 748). Die ganze Handlung nun laBt Cicero den Scipio mit den Wor- 
ten abschlieBen: ille (Africanus) discessit, ego somno solutus sum. Bei Vergil 
endet das Buch damit, daB Aeneas von Anchises aus der eburna somni 
porta entlassen wird (893ff.): sachlicb ist beides identisch, nur kleidet der 
Dichter die Vorstellung in das durch Homer gegebene Bild von den Toren 
der Traume ein. 

Die aus diesen Pramissen sicb ergebende Folgerung, daB Poseidonios 
seine Apokalypse in die Form einer Traumvision eingekleidet hat, wird 
bestatigt durch Philon de somnis 1, 22 (p. 641 f.M.), der den Jakob in 
seinem Traum von der Himmelsleiter die Wanderung der Seelen schauen 
laBt; die Lehre selbst tragt er, wie Heinze 1. c. 112 f. bemerkt, unverkenn- 
bar nacb Poseidonios vor.a) 

1) In meinem 'Agnostos Theos’ 8. 277, 2 habe ich auf Grund einer uns nur 
durch das Medium des Syriscben-Arabischen erhaltenen bermetischen Schrift 
den Nachweis zu fuhren versucht, daB dieser Pessimismus der Quelle angehort 
haben infisse. Sogar ein Anklang an die dira cupido Vergils findet sicb in jener 
Schnft, die docb von Vergil selbst durch Zeiten und Volker getrennt ist. 

?) z- die scbwungvollen, ganz an Poseidonios’ glknzende (platonische) 
Diktion ennnemden Worte: xouxujv (xifiv tpuxutv) ai p4v xd auvxpoqia Kal auvuen 
toO 0vr)ToO p(ou iroGoOaai iraXiv6popo0aiv aOxic, ai 64 tto\\t)v qjXuapiav auxoO 
KaxaTvoOoai 6eapwxripiov p4v Kal xOp^ov tKdXeoav xd ouupa, (puyoOaai 64 diairep 

etpKxnc b pvnpaxoc fivui KoOqpoic irxepoic irpdc al64pa 4Eap6eiaai uexempotro- 
XoOm xov aluiva. In den Worten: dird xr|c aeXr)viaKrlc acpaipac, 4ax<*xriv u4v 
xujv Kax oupavdv kukXujv irpdixriv 64 xwv irpbc i^pdc dvaYpdqjouaiv ol rnpovxt- 
axal xujv pexeibpujv, fiXpt The Iox^ttic 6 dhp irdvxr) xaQeic 4(p6aKev oOxoc 64 
j , ^oxajv doujpdxujv olnot smd mit den Meteorologen Aristoteles und Posei- 
domos gemeint deren Lehre das war. — Die Erklarung des Gesichts im Monde 
c. 22 i. i. ist stoisch (nacb Plutarcb de fac. 6 p. 921 F). Anderes bei Heinze 1 c 
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Sic fatur lacrimans, classique immittit habenas, 

et tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris, 

obvertunt pelago proras, tum dente tenaci 

ancora fundabat navis, et litora curvae 

praetexunt puppes, iuvenum manus emicat ardens 

litus in Hesperium, quaerit pars semina flammae, 

abstrusa in venis silicis, pars densa ferarum 

tecta rapit silvas, inventaque flumina monstrat, 

at pius Aeneas arces quibus altus Apollo 

praesidet, borrendaeque procul secreta Sibyllae 

antrum immane petit, magnam cui mentem animumque 

Delius inspirat vates aperitque futura, 

iam subeunt Triviae lucos atque aurea tecta. 

Daedalus ut fama est fugiens Minoia regna, 

praepetibus pinnis ausus se credere caelo, 

insuetum per iter gelidas enavit ad arctos, 

Chalcidicaque levis tandem super adstitit arce, 

redditus bis primum terris, tibi Phoebe sacravit 

remigium alarum, posuitque immania templa, 

in foribus letum Androgeo, tum pendere poenas 

Cecropidae iussi — miserum — septena quotannis 

corpora natorum, stat ductis sortibus urna, 

contra elata mari, respondet Gnosia tellus: 

bic crudelis amor tauri, suppostaque furto 

Pasiphae, mixtumque genus prolesque biformis 

liber die Interpuuktion des Textes vgl. Anhang II 4. 
l 2 irn Manuskript Vergils am Schlufi von Buch V, von Varius hierher 

20 Androgeo Grammatikerzitate, Androgei Hss. 28 Cnosia P 



So sprach er weinend, lieB dem Wind die Segel 

Und lief das Ufer Kymes endlich an. 

Sie drehten seewarts ihrer Schifle Schnabel, 

Yerzalmten sie im Meeresgrund mit Ankern, 

DaB Heck an Heck die Kiiste ragend saumte. 

Die junge Mannschaft sprang mit Feuereifer 

Flugs auf Hesperiens Strand; sie suchten Steine, 

Die im Geader Feuerkeime bargen, 

Sie rafften Reisig aus des Urwalds Dickicbt 

Und zeigten Quellen, die sie aufgefunden. 

Jedocb Aeneas strebte frommen Sinnes 

Zur Burg, die Pboebus auf der Warte scbirmt, 

Und zur gebeimnisvollen Riesengrotte 

Der scbauerlichen Seberin Sibylla: 

Ibr baucbte des Propbetengeistes Odem 

Der Gott ins Herz, daB sie die Zukunft schaute. 

Scbon barg der Hain der Hekate die Mannen, 

Sie nahten sich Apollos giildnem Haus. 

Aus Minos’ Reich entfloh’n — so gebt die Sage — 

Vertraute Daedalus sicb breiten Fittigs 

Dem Atbermeer: so scbwamm er wagemutig 

Auf fremder Babn zum eis’gen Himmelspol. 

Auf Kymes Warte scbwebt’ er endlicb nieder 

Und weihte, bier zuriickgeschenkt der Erden, 

Apollo, dir die leiebten Ruderscbwingen 

Und lieB ersteb’n des Tempels Riesenbau. 

Auf dessen Fliigeltoren bildet’ er 

Androgeos’ Ermordung und die BuBe 

Der Biirger von Atben, jabraus jabrein 

Acb sieben ihrer Kinder auszuliefern; 

Die Losung ist vollbracht: die Urne rubt. 

Ais Gegenbild sah man am andren Tor 

Das Eiland Kreta aus den Fluten ragen: 

Pasiphae, die sich in grauser Brunst 
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FMPR Minotaurus inest, Veneris monimenta nefandae, 

hic labor ille domus et inextricabilis error: 

magnum reginae sed enim miseratus amorem, 

Daedalus ipse dolos tecti ambagesque resolvit, 

30 caeca regens filo vestigia, tu quoque magnam 

partem opere in tanto, sineret dolor, Icare haberes; 

bis conatus erat casus effingere in auro, 

bis patriae cecidere manus, quin protinus omnia 

perlegerent oculis, ni iam praemissus Achates 

35 adforet, atque una Phoebi Triviaeque sacerdos 

Deiphobe Glauci, fatur quae talia regi: 

'non hoc ista sibi tempus spectacula poscit, 

nunc grege de intacto septem mactare iuvencos 

praestiterit, totidem lectas de more bidentis.’ 

40 talibus adfata Aenean — nec sacra morantur 

iussa viri — Teucros vocat alta in templa sacerdos. 

Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum, 

quo lati ducunt aditus centum ostia centum, 

unde ruunt totidem voces responsa Sibyllae. 

45 ventum erat ad limen, cum virgo 'poscere fata 

tempus’ ait, 'deus ecce deus’, cui talia fanti 

ante fores, subito non voltus, non color unus, 

non comptae mansere comae, sed pectus anhelum, 

et rabie fera corda tument, maiorque videri, 

50 nec mortale sonans, adflata est numine quando 

MPR iam propiore dei. 'cessas in vota precesque 

Tros ait Aenea cessas? neque enim ante dehiscent 

attonitae magna ora domus’; et talia fata 

88 omne R omnem die meisten Serviushss. im Lemma 87 poscunt MlR, 
poscit neben poscunt Servius 8» ex fur de P 
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Heimlich dem Stier gesellte, schuf er hier 

Und Minotaur, halb Mensch- halh Tiergebilde, 

Der siind’gen Wollust zwitterhaftes Mal. 

Hier schaute man des Labyrinthes Maschen, 

In die der Weg sich unentwirrbar fing; 

Docb ob dem groBen Lieben Ariadne s 

ErfaBte Mifcleid Daedalus: so loste 

Er selbst des Baus verschlung’ne Ratselgange 

Und leitete den blinden Schritt am Garn. 

Aucb dir war, Ikarus, ein Ehrenplatz 

In solchem Kiinstlerwerke zugedacht; 

Der Schmerz verbot es ihm: er hatte zweimai 

Die Hand geriihrt, den Sturz in Gold zu bilden, 

Zweimai lieB sinken er die Vaterhand. 

Die Troer hatten alles gern betrachtet 

Der Reihe naeh, jedoch scbon war Achates 

Zuruckgekommen mit der Priesterin 

Apolls und Hekates, Deiphobe, 

Des Glaukus Tochter, die zum Konig sprach: 

„Nicht frommt es jetzt, dies Kunstwerk zu betrachten; 

Erkiese dir aus unberiihrter Herde 

Je sieben Farren und volljahr’ge Lammer 

Und bringe sie nach Brauch ais Opfer dar.“ 

Sprach’s; schneli vollzogen, dem Befehl gehorsam, 

Das heihge Werk die Troer. Dann entbot 

Die Priesterin sie in den hohen Tempel. 

Die Seite des gewalfgen Bergs von Kyme 

Ist ausgehauen tief zu einer Grotte. 

In sie hernieder fuhren hundert Schachte, 

Aus deren Schliinden die Prophetenspriiche 

Sibyllas aufwarts rollen hundertfaltig. 

Sie standen auf der Schwelle vor der Pforte, 

Da rief die Jungfrau: „Jetzo gilt’s zu flehen 

Um Schicksalsspruch. Der Gott! ha sieh, der Gott!“ 

Sie rollt die Augen, sie wechselt die Farbe, 

Es flattert ihr Haar, es keucht ihre Brust. 

Im Wahnsinn wild wallet ihr Herz. 

Es wachst die Gestalt, ihr Rufen erhallt 

Nicht irdischen Klangs: es umweht sie der Odem 

Des nahenden Gotts. „Du siiumst zu beten, 

Geliibde zu bringen, Trojaner Aeneas? 

Du saumest? Nicht eher erschlieBt dir die Schliinde 

Donnererdrohnend das riesige Haus.“ 
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conticuit, gelidus Teucris per dura cucurrit 

55 ossa tremor, funditque preces rex pectore ab imo. 

'Phoebe gravis Troiae semper miserate labores, 

Dardana qui Paridis direxti tela manusque 

corpus in Aeacidae, magnas obeuntia terras 

tot maria intravi duce te, penitusque repostas 

60 Massylum gentis, praetentaque Syrtibus arva: 

iam tandem Italiae fugientis prendimus oras, 

hac Troiana tenus fuerit fortuna secuta, 

vos quoque Pergameae iam fas est parcere genti, 

dique deaeque omnes quibus obstitit Ilium et ingens 

65 gloria Dardaniae, tuque o sanctissima vates 

praescia venturi, da — non indebita posco 

regna meis fatis — Latio considere Teucros, 

errantisque deos, agitataque numina Troiae, 

tum Phoebo et Triviae solido de marmore templum 

70 instituam, festosque dies de nomine Phoebi. 

te quoque magna manent regnis penetralia nostris, 

hic ego namque tuas sortes arcanaque fata 

dicta meae genti ponam, lectosque sacrabo 

alma viros, foliis tantum ne carmina manda, 

75 ne turbata volent rapidis ludibria ventis, 

ipsa canas oro.’ finem dedit ore loquendi. 

At Phoebi nondum patiens, immanis in antro 

bacchatur vates, magnum si pectore possit 

excussisse deum: tanto magis ille fatigat 

80 os rabidum, fera corda domans, fingitque premendo, 

ostia iamque domus patuere ingentia centum 

sponte sua, vatisque ferunt responsa per auras. 

'o tandem magnis pelagi defuncte periclis — 

sed terrae graviora manent — in regna Lavini 

85 Dardanidae venient — mitte hanc de pectore curam — 

sed non et venisse volent, bella, horrida bella, 

et Thybrim multo spumantem sanguine cerno. 

, templa P 84 terra R, terrae neben terra Servius 
bei Servius 

Latini Variante 
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Darauf verstummte sie. Ein eis’ges Beben 

Durchlief der harten Troer Mark und Bein, 

Und ein Gebet entquoll der Brust des Konigs: 

„Phoebus, mitleidvoll hast stets du Troja 

Leiden seh’n, bast Hand und Pfeil des Paris 

Auf Achill gelenkt und uns geleitet 

Durch der Ozeane weite Bahnen, 

Durcb Nomadenvolk und ferae Wiisten: 

Endlicb haben wir Italiens Kiiste, 

Die uns floh, erreicbt: o gib, daB endlicb 

Trojas boser Diimon von uns weiclie. 

Gnadig diirft auch ihr jetzt unser schonen, 

Gotter, Gottinnen, die ibr den Troern 

Ihre bochberiibmte Stadt geneidet. 

Hehre Priesterin, so laB in Goaden 

Flehn mich um das Reich, das mir verbeiBen; 

Ruhen laB in Latium die Troer, 

Ruhen aucb, die in dem Meeresbrausen 

Umgetrieben, Trojas hehre Gotter. 

Phoebus und Dianen will ich stiften 

Dankbar dann aus Marmor einen Tempel 

Und ein bobes Fest auf Phoebus’ Namen. 

Deiner harrt in meinem Reicbe, Jungfrau, 

Eine heil’ge Klause fiir die Spriicbe, 

Die du meinem Volk propbetiscb kiindest; 

Priester werd’ ich, Herrin, dir erkiesen. 

Schreibe nur auf Blatter nicht die Spriicbe, 

DaB der Wind sie spielend nicht verwirre: 

Kiind’ uns das Geschick mit deinem Mund 

Er schwieg. Docb die Propbetin in der Grotte 

Gab sicb nocb nicht dem machfgen Gotte hin; 

Sie tobte furchtbar, ob sie nicht vermochte 

Ihn abzuschiitteln von der Brust: er zaumte 

Nur scharfer ihr den Mund und biindigte 

Ihr wildes Herz mit festem Ziigelgriff. 

Jetzt endlich taten sich die hundert Schliinde 

Des Riesenbaus von selber auf und trugen 

Die Antwort der Prophetin durch die Luft: 

„Der Tiefe gewalfgen Gefahren entrannst du, 

Doch wartet zu Land schwereres Leid. 

Lavinium harrt der Troer ais Herren, — 

DeB harme dich nicht —; doch wiinschen sie einst, 

Sie waren ihm fern. 

Krieg, Kriege voll Graus schau’ ich im Geist, 
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non Simois tibi, nec Xanthus, nec Dorica castra 

defuerint, alius Latio iam partus Achilles 

90 natus et ipse dea, nec Teucris addita luno 

usquam aberit, cum tu supplex in rebus egenis, 

quas gentis Italum aut quas non oraveris urbis, 

causa mali tanti coniunx iterum hospita Teucris, 

extemique iterum thalami. 

96 tu ne cede malis, sed contra audentior ito, 

quam tua te Fortuna sinet, via prima salutis, 

quod minime reris, Graia pandetur ab urbe’. 

Talibus ex adyto dictis Cymaea Sibylla 

horrendas canit ambages, antroque remugit, 

100 obscuris vera involvens, ea frena furenti 

concutit, et stimulos sub pectore vertit Apollo, 

ut primum cessit furor, et rabida ora quierunt, 

incipit Aeneas heros, 'non ulla laborum 

o virgo nova mi facies inopinave surgit, 

105 omnia praecepi atque animo mecum ante peregi, 

unum oro: quando hic inferni ianua regis 

dicitur, et tenebrosa palus Acheronte refuso, 

ire ad conspectum cari genitoris et ora 

contingat, doceas iter, et sacra ostia pandas. 

110 illum ego per flammas et mille sequentia tela 

eripui his umeris, medioque ex hoste recepi; 

ille meum comitatus iter, maria omnia mecum 

atque omnis pelagique minas caelique ferebat, 

invalidus, viris ultra sortemque senectae. 

116 quin ut te supplex peterem, et tua limina adirem, 

idem orans mandata dabat, gnatique patrisque 

alma precor miserere — potes namque omnia nec te 

nequiquam lucis Hecate praefecit Avernis —, 

si potuit manis arcessere coniugis Orpheus 

120 Thraeicia fretus cithara fidibusque canoris, 

si fratrem Pollux alterna morte redemit, 

itque reditque viam totiens, quid Thesea magnum, 

quid memorem Alciden: et mi genus ab Iove summo.’ 

#6 qua Seneca ep. 82, 18 105 percepi Servius io# contingam PR 
118 caelique minas pelagique M ne natique R 



tJBERSETZUNG 57 

Wogen der Tiber wallend von Blut. 

Dort findest du wieder die Fliisse der Heimafc, 

Simois und Xanthus, hellenische Heere; 

In Latium wartet deiner Bchon wieder 

Der Sohn einer Gottin, ein neuer Achill. 

Nie rastet den Troern die Rache der Juno, 

Magst flehend du nahen in Fahrnis und Noten 

Italiens Stammen, Italiens Stadten. 

Es bringt dies Weh wieder ein Weib, 

Den Troern zu Gaste, wieder die Gattin 

Aus fremdem Gebliit. 

Weiche dem Leid nicht, weise die Stirn ihm, 

Wo immer den Weg Fortuna dich fiihrt. 

Zum Pfade des Heils hilft dir zuerst — 

Du hoffest es nicht — die hellenische Stadt.“ 

So schollen aus dem Allerheiligsten 

Gar schauerlich die Spriiche der Prophetin, 

Wahrheit in dunkler Worte Flor gehiillt; 

Ihr Mund erdrohnte, machtig zog der Gott 

Den Zaum und bohrt’ ihr tief ins Herz den Sporn. 

Sobald ihr Mund vom Sturm des Wahnsinns ruhte, 

Hub Held Aeneas so zu reden an: 

„Keine Leidensbilder, Jungfrau, steigen neu mir vor die Seele: 

Alles seh’ im Geist ich kommen, bin auf jegliches gefaBt. 

Bitten will ich nur um eines. Hier ist Plutos Konigspforte 

Und der Pfuhl des finstren Stromes, der aus Hollentiefen brandet: 

LaB mich hier zum Vater kommen, seh’n ihm in die lieben Augen, 

Offne die geweihte Pforte, sei des Weges Weiserin! 

Hab’ ich ihn auf meinen Schullern durch die Flammen doch getragen, 

Pfeil- und speerumschwirrt gerettet mitten aus der Feinde Reihen; 

Allerwege mein Begleiter iiberstand er Meeres Tosen 

Und des Himmels grimmes Drauen, er, ein altersmiider Greis. 

Ja, mit Bitten wies er selbst mich, aufzusuchen deine Schwelle, 

Dir zu nahen mit Gebet. 

Beten will ich drum. Erbarme gnadig mein dich und des Vaters, 

Hehre, denn du bist allmachtig: in Avernus’ Hain ais Herrin 

Hat die Konigin der Holle nicht umsonst dich hergesetzt. 

Hat doch seines Weibes Seele Orpheus sich vom Tod errungen, 

Weil den Zaubermelodien seines Saitenspiels er traute; 

Hat durch seinen Tod doch Leben Pollux eingelost dem Bruder, 

Und den Weg zum Licht, zum Dunkel wallt er wandernd Tag um 

Tage. 

Nenn’ ich Theseus noch, den Helden? Herkules? Auch mir ist 

Weltenkonig Jupiter.“ [Ahnherr 
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Talibus orabat dictis, arasque tenebat, 

125 cum sic orsa loqui vates, 'sate sanguine divom 

Tros Anchisiade, facilis descensu; Averni — 

noctes atque dies patet atri ianua Ditis —: 

sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 

hoc opus, hic labor est. pauci quos aequus amavit 

130 Iuppiter, aut ardens evexit ad aethera virtus, 

dis geniti potuere: tenent media omnia silvae, 

Cocytusque sinu labens circumvenit atro, 

quod si tantus amor menti, si tanta cupido, 

bis Stygios innare lacus, bis nigra videre 

135 Tartara, et insano iuvat indulgere labori, 

accipe quae peragenda prius, latet arbore opaca 

aureus et foliis et lento vimine ramus, 

Iunoni infernae dictus sacer; hunc tegit omnis 

lucus et obscuris claudunt convallibus umbrae. 

140 sed non ante datur telluris operta subire, 

auricomos quam qui decerpserit arbore fetus, 

hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus 

instituit: primo avolso, non deficit alter 

aureus, et simili frondescit virga metallo. 

145 ergo alte vestiga oculis, et rite repertum 

carpe manu; namque ipse volens facilisque sequetur, 

si te fata vocant; aliter non viribus ullis 

vincere, nec duro poteris convellere ferro, 

praeterea iacet exanimum tibi corpus amici — 

150 heu nescis — totamque incestat funere classem, 

dum consulta petis, nostroque in limine pendes: 

sedibus hunc refer ante suis, et conde sepulcro, 

duc nigras pecudes, ea prima piacula sunto, 

sic demum lucos Stygis et regna invia vivis 

155 aspicies.’ dixit, pressoque obmutuit ore. 

Aeneas maesto defixus lumina voltu 

ingreditur, linquens antrum, caecosque volutat 

eventus animo secum; cui fidus Achates 

126 Anchisiada M* Averno MP1, Averni neben Averno Senius est 
nach Averno M! 182 Cocytos M 183 cupido est M‘R 141 quis PR 
144 similis M 



tlBERSETZUNG 59 

So betet er, die Hand auf dem Altare; 
Darauf hub also an die Seherin: 

„Edler SproB vori Trojas Abnen, Fiirst aus gottlichem Gebliite: 
Leicht und miihlos ist’s, zu steigen abwarts in der Holle Tiefen, 
Denn die finstre Grabespforte stehet offen Tag und Nachte; 
Docb die Wiederkebr nacb oben, an des Himmels lichte Liifte 
Fiihrt auf leidensschwerer Bahn. 
Nur die wen’gen Auserwiiblten, die der Himmelsvater liebte, 
Gottersohne, die ihr Adel flammend trug zu den Gestirnen, 
Konnten solebe Tat vollbringen: Walder wehren undurchdringlicb, 
Und in schwarzen Wirbeln windet sicb herum der Tranenstrom. 
Sehnst du dich jedoch so briinstig, Leidensfiille zu bestehen, 
Zweimal auf dem Styx zu fahren, zweimal Hollennacht zu schauen: 
Hore denn, was zu vollbringen dir zuvor befohlen ist. 

An einera schattigen Baume ein Zweig verborgen bliibt, 
Die schwanke Gerte giilden, giilden sein Laub ergliiht. 
Der Konigin der Tiefen ist heilig er und geweiht, 
Verschlossen im Tale deckt ihn Waldesdunkelheit. 
Doch niemandem der Erden Dunkel sich erschlieBt, 
So er den Zweig nicht pfluckte, der goldigen Laubes sprieBt. 
Proserpina die vielschone fordert das Wunderreis 
Nach altem Braucb zu eigen ais ihren Ekrenpreis. 
Und ist ein Zweig gebrochen, dann saumt das Sprossen nicht 
In gleichem Schimmer knospend herfiir ein zweiter bricht. 
Drum spahe tief ins Dunkel; und wenn du fandest ihn, 
So pfliick’ ihn recht vom Baume: leicht laBt er und willig sich zieh’n, 
Bist du vom Schicksal berufen; sonst keine Kraft ihn zwingt, 
Auch nicht mit hartem Eisen ihn loszureiBen gelingt. 

Ferner liegt dir unbegraben — weh, nicht weiBt du’s — ein Genosse : 
Fluch bringt das der ganzen Flotte, wahrend du dir Rat erholest 
Saumend weilst an meiner Schwelle. Gib ihm seine Ruhestatte, 
DaB ihm werde Grabesfrieden; bringe darauf schwarze Tiere 
Am Altare dar ais Siihne: schauen magst du dann die Reiche, 
Die den Lebenden verschlossen, schauen dann den Hain der Nacht 

So sprach die Priesterin, dann schwieg ihr Mund. 

Aeneas schritt aus ihrer Grotte; trauernd 
Hielt auf den Boden er den Blick gesenkt, 
Erwog im Sinn des Schicksals dunkles Walten. 
Achates ging bedachtig ihm zur Seite 
Und teilte treuen Herzens seine Sorgen. 
Sie sannen hin und her im Zwiegesprach, 
Wer von den Freunden tot und zu bestatten 
Nach dem Orakelwort der Priesterin. 
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it comes, et paribus curis vestigia figit; 

160 multa inter sese vario sermone serebant, 

quem socium exanimem vates, quod corpus humandum 

diceret, atque illi Misenum in litore sicco 

ut venere vident, indigna morte peremptum, 

Misenum Aeoliden, quo non praestantior alter 

166 aere ciere viros, Martemque accendere cantu. 

Hectoris hic magni fuerat comes, Hectora circum 

et lituo pugnas insignis obibat et hasta, 

postquam illum vita victor spoliavit Achilles, 

Dardanio Aeneae sese fortissimus heros 

170 addiderat socium, non inferiora secutus. 

sed tum forte cava dum personat aequora concha — 

demens — et cantu vocat in certamina divos, 

aemulus exceptum Triton — si credere dignum est — 

inter saxa virum spumosa immerserat unda. 

176 ergo omnes magno circum clamore fremebant, 

praecipue pius Aeneas, tum iussa Sibyllae 

haud mora festinant flentes, aramque sepulcri 

congerere arboribus, caeloque educere certant, 

itur in antiquam silvam, stabula alta ferarum; 

180 procumbunt piceae, sonat icta securibus ilex, 

fraxineaeque trabes, cuneis et fissile robur 

scinditur, advolvont ingentis montibus ornos, 

nec non Aeneas opera inter talia primus 

hortatur socios, paribusque accingitur armis. 

185 atque haec ipse suo tristi cum corde volutat, 

aspectans silvam immensam, et sic forte precatur. 

'si nunc se nobis ille aureus arbore ramus 

ostendat nemore in tanto, quando omnia vere — 

heu nimium — de te vates Misene locuta est.’ 

190 vix ea fatus erat, geminae cum forte columbae 

ipsa sub ora viri caelo venere volantes, 

et viridi sedere solo; tum maximus heros 

maternas agnovit aves, laetusque precatur. 

'este duces, o si qua via est, cursumque per auras 

tfi exan*mum 11 * sepulchro P 186 voce precatur R 1*8 agno- 
BClts i A ^ 
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Da sahen sie am Strand Misenus liegen, 
Der keines ehrenvollen Tods gestorben, 
Den wackren Sohn des Aeolus. Kein Zweiter 
Verstand’s wie er, mit der Drommete Schmettern 
Zum heiBen StrauB die Mannen zu entbieteD. 
Er war zuvor Trabant des edlen Hektor, 
Mit Hektor war er in den Kampf gestiirmt: 
Man kannt’ ihn an dem Speer, der Kriegstrompete. 
Ais jenen dann Achill, der Held, getotet, 
Gab der vieltapfre Kampe sich Aeneas 
Zum Kampfgesellen, keinem schlechfren Herrn. 
Docb weil zum Wettkampf Gotter er entboten, 
Der Tor, und weithin iibers Meer geblasen 
Auf einer boblen Muscbel, hatte Triton — 
So geht die Sage — neidisch ihn gepackt 
Und zwischen Klippen in dem Gischt versenkt. 
Um ihn erhub ein jeder laute Klage, 
Aeneas allermeist, der treue Freund. 
Sie eilten weinend dann, das Flammengrab 
Zu riisten, wie geheiBen die Sibylle, 
Aus Scheiten himmelwarts es aufzutiirmen. 
Sie schritten in den Urwald, wilder Tiere 
Hochragende Behausung; drohnend stiirzten 
Beim Schlag der Axte Kiefern, Eichen, Escheu, 
Mit Keilen ward das harte Holz gespalten, 
Und Rieseneschen rollten sie vom Berge. 
Aeneas, auch bei solchem Werk der erste, 
Griff seibst mit zu und trieb die Mannen an. 
Ais auf des Waldes Tiefen fiel sein Blick, 
Kam ihm ein Wunsch im kummeryollen Herzen, 
Und unwillkflrlich sprach er dies Gebet: 
„0 wenn sich jetzt der goldne Zweig mir zeigte 
Im dichten Wald! Hat ach doch nur zu wahr 
Von dir, Misen, die Seherin geredet!“ 
Kaum hatt’ er dieses Wort gesprochen, siehe, 
Da kam vom Himmel her ein Taubenpaar 
Ihm grade zu Gesicht; das setzte sich 
Auf grQnem Grunde. Froh erkannt’ Aeneas 
Der Mutter Vogel und er betete: 
„0 gibt es einen Weg, seid ihr die Fiihrer 
Und lenkt die Fliigel zu des Haines Grunde, 
Den segensreich der gold’ne Zweig beschattet. 
Und du, — versage delnem Sohne nicht, 
Mutter im Himmel, Beistand in der Not!“ 
Dann blieb er steh’n und priifte, was fdr Zeichen 
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196 derigite in lucos, ubi pinguem dives opacat 

ramus humum, tuque o dubiis ne defice rebus 

diva parens’, sic effatus, vestigia pressit, 

observans quae signa ferant, quo tendere pergant: 

pascentes illae tantum prodire volando, 

200 quantum acie possent oculi servare sequentum, 

inde ubi venere ad fauces graveolentis Averni, 

tollunt se celeres, liquidumque per aera lapsae, 

sedibus optatis, gemina super arbore sidunt, 

discolor unde auri per ramos aura refulsit. 

206 quale solet silvis brumali frigore viscum 

fronde virere nova, quod non sua seminat arbos, 

et croceo fetu teretis circumdare truncos: 

talis erat species auri frondentis opaca 

ilice, sic leni crepitabat brattea vento. 

210 corripit Aeneas extemplo, avidusque refringit 

cunctantem, et vatis portat sub tecta Sibyllae. 

Nec minus interea Misenum in litore Teucri 

flebant, et cineri ingrato suprema ferebant, 

principio pinguem taedis et robore secto 

216 ingentem struxere pyram, cui frondibus atris 

intexunt latera, et feralis ante cupressos 

constituunt, decorantque super fulgentibus armis, 

pars calidos latices et aena undantia flammis 

FMPR expediunt, corpusque lavant frigentis et ungunt. 

220 fit gemitus, tum membra toro defleta reponunt, 

purpureasque super vestes, velamina nota, 

coniciunt; pars ingenti subiere feretro, 

triste ministerium, et subiectam more parentum 

aversi tenuere facem; congesta cremantur 

225 turea dona, dapes, fuso crateres olivo. 

postquam conlapsi cineres, et flamma quievit, 

reliquias vino et bibulam lavere favillam, 

ossaque lecta cado texit Corynaeus aeno, 

idem ter socios pura circumtulit unda, 

230 spargens rore levi et ramo felicis olivae, 

208 geminae R 
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Die Vogel gaben und wohin sie flogen. 

Sicb atzend flogen sie nur so weit vor, 

DaB er beim Folgen stets sie sehauen konnte. 

An des Avernus dunsterfulltem Seblunde 

Erboben sie sich leicbtbeschwingt vom Boden 

Und schwebten durcb des Athers reine Liifte 

Zu dem erkor’nen Platz, wo sie sicb setzten. 

Mit doppelfarbenem Laube ein Baum im Walde steht, 

Durcb seine griinen Blatter giildenes Flimmern webt. 

Es scbmiickt sicb in den Waldern bei Mittwinters Frost 

Mit friscbem Griin die Miste), aus fremdem Samen entsproBt, 

Umschlingt die glatten Stamme mit safranfarbigem Flaum: 

So blubt’ am goldgelaubten dunkelen Eichenbaum 

Der Zweig, es knisterten linde mit dem Metall die Winde. 

Begierig griff Aeneas allsogleich 

Nacb dem Gezweige, bracb den zaben Ast 

Und trug ibn zur Bebausung der Sibylle. 

Am Strand bejammerten derweil die Troer 

Misenus und erwiesen seiner Asche 

Die undankbaren letzten Ebrenspenden. 

Sie ricbteten zunachst aus fettem Kiene 

Und Kernbolz riesenbocb den Scbeiterbaufen; 

Seitwarts ward er mit dunklem Laub verkleidet, 

Cypressen standen vorn, die Totenbiiume, 

Und blanke Waffenstiicke kronten ihn. 

Dann macbten warmes Wasser sie bereit 

Auf Kesseln, die in Flammenlobe wallten, 

Zum Bad der eis’gen Leicbe, salbten sie 

Und legten unter lauten Klagerufen 

Den Korper nieder auf den Katafalk, 

In seine Purpurkleider eingebuilt, 

Die einst ihm lieb im Leben. Andre buben — 

Ein trauervoiler Dienst — die groBe Bahre 

Und bielten nacb dem ait en Brauch der Vater 

Die Fackel abgekehrten Blicks ans Holz. 

Aufflammten da die Gaben bocbgescbicbtet, 

Weihraucb und Opferspeisen, 01 und Kriige. 

Die Glut verglomm, es senkte sich die Ascbe: 

Da netzten sie mit Wein den dursfgen Staub, 

Und Corynaeus barg in eb’rner Urne 

Die aufgelesenen Gebeine; dreimal 

Umwandelt er mit reinem NaB die Freunde, 

Besprengte weibend sie mit Tropfen Taus 
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lustravitque viros, dixitque novissima verba, 

at pius Aeneas ingenti mole sepulcrum 

imponit, suaque arma viro, remumque tubamque, 

monte sub aerio, qui nunc Misenus ab illo 

235 dicitur, aetemumque tenet per saecula nomen. 

His actis, propere exequitur praecepta Sibyllae, 

spelunca alta fuit, vastoque immanis hiatu, 

scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris: 

quam super haud ullae poterant impune volantes 

240 tendere iter pinnis: talis sese halitus atris 

faucibus effundens, supera ad convexa ferebat. 

R [unde locum Grraii dixerunt nomine Aornon.] 

FMPR quattuor hic primum nigrantis terga iuvencos 

constituit, frontique invergit vina sacerdos, 

245 et summas carpens media inter cornua saetas, 

ignibus inponit sacris libamina prima, 

voce vocans Hecaten caeloque Ereboque potentem, 

supponunt alii cultros, tepidumque cruorem 

succipiunt pateris; ipse atri velleris agnam 

250 Aeneas matri Eumenidum magnaeque sorori 

ense ferit, sterilemque tibi Proserpina vaccam; 

tum Stygio regi nocturnas incohat aras, 

et solida imponit taurorum viscera flammis, 

pingue super oleum infundens ardentibus extis. 

255 ecce autem primi sub limina solis et ortus 

sub pedibus mugire solum, et iuga coepta moveri 

silvarum, visaeque canes ululare per umbram, 

adventante dea. 'procul o procul este profani’ 

conclamat vates, 'totoque absistite luco: 

260 tuque invade viam, vaginaque eripe ferrum; 

nunc animis opus Aenea, nunc pectore firmo.’ 

tantum effata, furens antro se immisit aperto, 

ille ducem haud timidis vadentem passibus aequat. 

241 super M1 P1R 254 superque die alten Hss., super korriqiert 
gen fundens PPR 355 lumina PR 
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Von des Olivenzweigs gefeitem Wedel, 

Entsiihnte sie und sprach „es ist vollbracht“. 

Aeneas tiirmte seinem Freund zn Ehren 

Ein ries’ges Hiigelgrab und barg darin 

Ihm sein Gerate, Ruder und Trompete, 

Am FuB des luffgen Berges, der nacb ihm 

Misenus heiBt und ewig wahrt den Namen. 

Hierauf vollzog er schnell Sibyllas Yorschrift. 

Es war dort eine Hohle, wild zerkliiftet, 

Aus weitem Rachen gahnend, eng umschlossen 

Yom schwarzen See und Waldesfinsternis. 

Aus ihren diistern Schliiften stieg ein Brodem 

Empor zu Himmelshohen: weh dem Vogel, 

Der liber ihn die Schwingen streifen lieB. 

Vier schwarze Stiere steUt’ hieher die Priesfrin, 

Sie neigt’ auf deren Stirn den Kelch mit Wein, 

Zog aus dem Scbeitel dann der Haare Spitzen, 

Die sie aufs Feuer legt’ ais erste Spenden, 

Und rief mit lauter Stimme Hekate, 

Des Himmels und der Holle macht’ge Herrin. 

Gehilfen setzten unten Messer an 

Und fingen warm das Blut in Schalen auf. 

Aeneas selber schlug mit Schwertes Schneide 

Ein echwarzes Lamm zum Opfer fur die Nacht, 

Der Eumeniden Mutter, und die Erde, 

Der Nacht gewalt’ge Schwester; eine Kuh, 

Die niemals warf, fiir dich, Proserpina. 

Um Mitternacht errichtet’ er dem Konig 

Des Dunkels einen Brandaltar; er legte 

Der Stiere ganzes Fleisch und Fett aufs Feuer 

Und lieB die Eingeweide gliih’n in 01. 

Es nahet die Sonne den Toren des Lichts: 

Da briillt der Boden, da grollt der Grund; 

Zu beben beginnt auf den Bergen der Wald; 

Durch Schatten erhallt Hundegeheul: 

Die Gottin erscheint. Die Priesterin ruft: 

„Hebe dich fort, unheiliges Volk, 

Raume den Hain! Aeneas heran, 

Wohlan auf den Weg, aus der Scheide das Schwert, 

Mit mannhaftem Mut harte das Herz!“ 

Sprach’s, stiirmte rasend in die offne Hohle; 

Zur Seiten furchtlos er der Fiihrerin. 
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Di quibus imperium est animarum, umbraeque silentes, 

265 et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late: 

sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro 

pandere res alta terra et caligine mersas. 

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, 

perque domos Ditis vacuas, et inania regna, 

270 quale per incertam lunam sub luce maligna 

est iter in silvis, ubi caelum condidit umbra 

Iuppiter, et rebus nox abstulit atra colorem. 

MPR vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci 

Luctus et ultrices posuere cubilia Curae, 

275 pallentesque habitant Morbi, tristisque Senectus, 

et Metus, et malesuada Fames, ac turpis Egestas — 

terribiles visu formae — Letumque Labosque, 

tum consanguineus Leti Sopor, et mala mentis 

Gaudia, mortiferumque adverso in limine Bellum, 

280 ferreique Eumeni dum thalami, et Discordia demens, 

vipereum crinem vittis innexa cruentis, 

in medio ramos annosaque bracchia pandit 

ulmus opaca ingens, quam sedem Somnia volgo 

vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent. 

285 multaque praeterea variarum monstra ferarum 

Centauri in foribus stabulant, Scyllaeque biformes, 

et centumgeminus Briareus, ac belua Lemae 

horrendum stridens, flammisque armata Chimaera, 

Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae. 

290 corripit hic subita trepidus formidine ferrum 

Aeneas, strictam que aciem venientibus offert; 

et ni docta comes tenuis sine corpore vitas 

admoneat volitare, cava sub imagine formae, 

inruat, et frustra ferro diverberet umbras. 

267 altas M1 
mia in P 

270 incertum P1, inceptam Variante bei Servius 273 pri- 
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Gotter, die ihr im Reich der Toten waltet; 

Ihr stillen Schatten; Urwelt, Flammenstiome; 

Du grenzenloser Raum des ew’gen Sckweigens: 

LaBt gnadig offenbaren mich die Kunde, 

Was Erde birgt im diistren GrabesschoB. 

Sie schritten in der Einsamkeit der Nacbt 

Durcb Plutos odes bobles Konigreich: 

Wie in den Waldern wobl der Wandrer wallet 

Beim fablen Dammerschein des kargen Mondes, 

Wenn Gotfc das Firmament mit Schatten deckt, 

Und Welt sicb farblos hiillt in nachfgen Flor. 

Im Vorhof, nocb im Hollenschlunde, lagern 

Die Trauer, des Gewissens Folterqualen, 

Und bleiche Krankheit, finsfres Greisenalter, 

Furcht, Hunger, der zn bosen Taten rat, 

HaBlicber Mangel — grause Schreckgespenster — 

Und Not und Tod, und, diesem anverwandt, 

Schlaftrunkenheit und arge Sinnenlust; 

Krieg auf der Schwelle selbst, des Todes Scherge, 

Die Furien in ibren eh’rnen Kammern, 

Wahnsinn’ge Zwietracbt, der das Vipernhaar 

Durcbflocbten ist mit blutgetrankten Binden. 

Inmitten dann des Vorhofs selber breitet 

Weithin beschattend eine Riesenulme 

Die Arme von der Jahre Last beschwert. 

Dort, heiBt es, haben tief im Blatterwerk 

Die falscben Traume scbarweis ibren Horst. 

Yiel Ungebeuer bausen an der Pforte: 

Der Skyllen und Kentauren Zwitterleiber, 

Briareus hundertarmig, und der Lindwurm 

Des tiefen Pfuhls, der schrecklich fauchende, 

Chimaera brandgewappnet, die Gorgonen, 

Harpyien und des Riesen Drillingskorper. 

Da griff, von jabem Graus gepackt, Aeneas 

Zu seinem Scbwerte, ziickte, da sie nahten, 

Des Eisens Schneide wider die Gespenster; 

Und batP ibn die Sibylle nicht belehrt, 

DaB es nur schemenhafte Wesen seien, 

Die ihn Pbantomen gleich umflatterten, 

So war’ er auf sie losgestiirmt, zu spalten 

Die Schatten mit dem Stabl — vergeblich Tun. 



TEXT 

Hinc via Tartarei quae fert Acherontis ad undas; 

turbidus hic caeno vastaque voragine gurges 

aestuat, atque omnem Cocyto eructat arenam, 

portitor has horrendus aquas et flumina servat 

terribili squalore Charon, cui plurima mento 

canities inculta iacet, stant lumina flamma, 

sordidus ex umeris nodo dependet amictus, 

ipse ratem conto subigit, velisque ministrat, 

et ferruginea subvectat corpora cumba, 

iam senior, sed cruda deo viridisque senectus, 

huc omnis turba ad ripas effusa ruebat: 

matres atque viri, defunctaque corpora vita 

magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae, 

impositique rogis iuvenes ante ora parentum; 

quam multa in silvis autumni frigore primo 

lapsa cadunt folia, aut ad terram gurgite ab alto 

quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus 

trans pontum fugat, et terris inmittit apricis, 

stabant orantes primi transmittere cursum, 

tendebantque manus ripae ulterioris amore: 

navita sed tristis nunc bos nunc accipit illos, 

ast alios longe summotos arcet harena. 

Aeneas miratus enim motusque tumultu, 

fdic ait o virgo, quid volt concursus ad amnem, 

quidve petunt animae, vel quo discrimine ripas 

hae linquunt, illae remis vada livida verrunt?’ 

olli sic breviter fata est longaeva sacerdos. 

'Anchisa generate, deum certissima proles, 

Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem, 

di cuius iurare timent et fallere numen, 

haec omnis quam cernis, inops inbumataque turba est, 

portitor ille Charon; hi quos vehit unda, sepulti. 

nec ripas datur horrendas et rauca fluenta 

transportare prius, quam sedibus ossa quierunt: 

centum errant annos volitantque haec litora circum, 

tum demum admissi, stagna exoptata revisunt.’ 

300 flammae M'P‘11, flamma siticrt Servius z. 1, 646 



tJBERSETZUNG 69 

Hier geht’s zum Acheron, dem Hollenstrom. 

Der brandet schlammgetriibt, aus wiistem Schlunde 

Speit er in. den Cocyt all seinen Sand. 

Der grasse Fahrmann hiitet diese Wasser, 

Charon von Schmutze starrend; auf dem Kinn 

Liegt ungepflegt des greisen Bartes Fiille, 

Stier flammen ihm die Augen, garstig hangt 

Ein Uberwurf geknotet von der Scbulter. 

Er zwangt das dunkle Boot mit einer Stange 

Stromaufwarts und bedienet es mit Segeln; 

So fahrt ins Jenseits er die Schar: ein Greis, 

Docb jugendfrisch ist aucb ais Greis der Gott. 

Ans Ufer drangten sicb zuhauf die Seelen: 

Miitter und Gatten; bocbgemute Helden, 

Die nun des Lebens ledig; Kinder, Braute, 

Junglinge, die vor ibrer Eltern Augen 

Gebettet waren in das Flammengrab: 

So viele Blatter von den Baumen rauschen 

Im Walde bei des Herbstes erstem Frost, 

Und so viel Vogel sicb vom hoben Meere 

Am Strande scbaren, wenn die Winterkalte 

Sie fern in sonnenwarine Lande scbeucbt. 

Sie standen da und flehten: alie mochten 

Zuerst hiniiberfahren in das Jenseits 

Und streckten sebnsucbtsvoll die Arme hin. 

Jedocb der finstre Ferge lieB bald diesen 

Zum Kahn, bald jenen; andren wehrt er es 

Und weist sie ferne von dem Ufersand. 

Aeneas, gar verwundert und bewegt 

Ob dem Tumulte, fragt die Seherin: 

„Sprich, Jungfrau, was bedeutet das Gedriinge 

Am Flusse dort? was ist der Wunscb der Seelen? 

Weshalb der Unterscbied, daB hiiben diese 

Das Ufer meiden miissen, jene driiben 

Mit Rudera furcben die bleifarbne Flut?“ 

Kurz gab Bescheid die greise Priesterin: 

„Anchises’ Sobn, du ecbter SproB der Gotter: 

Du schaust den Sumpf des Tranenstromes, dorten 

Den Hollenpfuhl, bei dessen Majestat 

Meinscbwur zu leisten Gotter selbst erbeben. 

Dies ist die Schar, die keiner barg im Grabe, 

Der Ferge dort ist Charon; die er fahrt, 

Sind die Begrab’nen: denn vom grausen Ufer 

Darf er durcb Stromesbrausen keine fahren, 

Eh’ ihr Gebein in Grabesfrieden ruht: 
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constitit Anchisa satus, et vestigia pressit, 

multa putans, sortemque animi miseratus iniquam. 

Cernit ibi maestos et mortis honore carentis, 

Leucaspim et Lyciae ductorem classis Oronten, 

335 quos simul ab Troia ventosa per aequora vectos, 

obruit auster aqua involvens navemque virosque. 

ecce gubernator sese Palinurus agebat, 

qui Libyco nuper cursu dum sidera servat, 

exciderat puppi, mediis effusus in undis. 

340 hunc ubi vix multa maestum cognovit in umbra, 

sic prior adloquitur. 'quis te Palinure deorum 

eripuit nobis, medioque sub aequore mersit? 

dic age. namque mihi, fallax haud ante repertus, 

hoc uno responso animum delusit Apollo, 

345 qui fore te ponto incolumem, finisque canebat 

venturum Ausonios, en haec promissa fides est.’ 

ille autem 'neque te Phoebi cortina fefellit, 

dux Anchisiade, nec me deus aequore mei'sit. 

namque gubernaclum multa vi forte revolsum, 

350 cui datus haerebam custos eursusque regebam, 

praecipitans traxi mecum. maria aspera iuro 

non ullum pro me tantum cepisse timorem, 

quam tua ne spoliata armis, excussa magistro, 

deficeret tantis navis surgentibus undis. 

355 tris notus hibernas immensa per aequora noctes 

vexit me violentus aqua, vix lumine quarto 

prospexi Italiam, summa sublimis ab unda, 

paulatim adnabam, terrae iam tuta tenebam, 

ni gens crudelis madida cum veste gravatum, 

360 prensantemque uncis manibus capita aspera montis, 

ferro invasisset praedamque ignara putasset. 

nunc me fluctus habet, versantque in litore venti, 

quod te per caeli iucundum lumen et auras, 

per genitorem oro, per spes surgentis Iuli, 

365 eripe me his invicte malis; aut tu mihi terram 

inice — namque potes — portusque require Velinos; 

aut tu si qua via est, si quam tibi diva creatrix 

88* animo PR, animjmiseratus Ms 884 Orontem MR 835 a MP’R 
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Sie flattern unstat, irren hundert Jahre 

Hier um das Ufer; dann erst diirfen sie 

Die Fluten ihrer Sehnsucht wiederschauen.“ 

Tief in Gedanken blieb Aeneas stehen, 

Das Herz voll Mitleid mit dem harten Los. 

Dort sab er, bar der letzten Ehrung, traurig, 

Leukaspis und der Lykierflotte Herzog 

Orontes, die aus Troja ihn begleitet 

Durch Meerestosen, bis die Windesbraut 

Mannscbaft und Schiff im Wogenberg begrub. 

Sieh, dort erging sich trauernd Palinurus 

Der Steuermann; ais unlangst auf der Fahrt 

Yon Afrika er nacb den Sternen scbaute, 

War er von Bord gestiirzt auf hoker See. 

Kaum batte durcb die scbattendunkle Nacbt 

Aeneas den erkannt, spracli er ihn an: 

„Welcher Gott, mein Palinurus, sage, hat dicb uns entrissen, 

Hat versenkt dicb in die Fluten? Phoebus’ Spruch, sonst lautre 

Wabrbeit, 

Trog micb hier: er propbezeite, tragen sollten dicb die Wogen 

Gliicklicb an Italiens Grenze: sieh, so hielt der Gott sein Wort!<£ 

„Phoebus’ Spruch“, gab er zur Antwort, „trog dicb nicbt, erhab’- 

ner Konig: 

Nimmer in des Meeres Wellen lieB der Gott micb untergehen. 

Fest bing icb am Steuerruder, dem ais Hiiter iiberwiesen 

Ich den Lauf des Schiffes lenkte; plotzlich ward es losgerissen, 

Jacb zog ich’s mit mir zur Tiefe. Bei dem wilden Meere schwor’ ich: 

Minder Angst ums eigne Leben packte da ais um dein Schiff mich, 

Das nun obne Herrn und Steuer kampfte mit dem Schwall der Wogen. 

Durch die ungeheuren Fluten trug der Fohn, der Herr der Wasser, 

Mich drei finstre Sturmesnachte: da, beim Licht des vierten Morgens, 

Sah ich von dem Kamm der Woge winken fern Italien. 

Langsam scbwamm ich ans Gestade, fiihlte mich schon fast geborgen, 

Griff mit angekrallten Handen eines Felsenriffes Zacken: 

Stffrzten da sich auf mich Armen, den die nassen Kleider driickten, 

Wilde Horden mit dem Schwerte, wahnten einen Fang zu tun. — 

Jetzo walzen Wind und Wogen ruhelos mich an dem Strande. 

Bei dem lieben Lichte droben bitt’ ich dich, bei deinem Vater, 

Held, so wahr sich soli erfiillen deines Sohnes hohe Zukunft: 

Lose mich — dir ist’s ein Leichtes — von den Leiden hier und segle 

Wieder hin gen Velias Hafen, decke meinen Leib mit Erde; 

Oder, wenn zum Heil dir weiset einen Weg die hehre Mutter — 

Und sie wird’s: wie diirftest hoffen sonst du ohne Schutz vom 

Himmel 
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ostendit — neque enim credo sine numine divom 

flumina tanta paras Stygiamque innare paludem —, 

370 da dextram misero et tecum me tolle per undas, 

sedibus ut saltem placidis in morte quiescam.’ 

talia fatus erat, coepit cum talia vates. 

'unde haec o Palinure tibi tam dira cupido? 

tu Stygias inhumatus aquas amnem que severum 

376 Eumenidum aspicies, ripamve iniussus adibis? 

desine fata deum flecti sperare precando, 

sed cape dicta memor, duri solacia casus: 

nam tua finitimi longe lateque per urbes 

prodigiis acti caelestibus, ossa piabunt, 

880 et statuent tumulum, et tumulo sollemnia mittent, 

aeternumque locus Palinuri nomen habebit.’ 

his dictis curae emotae, pulsusque parumper 

corde dolor tristi: gaudet cognomine terra. 

Ergo iter inceptum peragunt fluvioque propinquant. 

386 navita quos iam inde ut Stygia prospexit ab unda 

per tacitum nemus ire pedemque advertere ripae, 

sic prior adgreditur dictis, atque increpat ultro, 

'quisquis es armatus qui nostra ad flumina tendis, 

fare age quid venias, iam istinc, et comprime gressum. 

390 umbrarum hic locus est, Somni Noctisque soporae, 

corpora viva nefas Stygia vectare carina, 

nec vero Alciden me sum laetatus euntem 

FMPR accepisse lacu, nec Thesea Pirithoumque, 

dis quamquam geniti, atque invicti viribus essent. 

396 Tartareum ille manu custodem in vincla petivit, 

ipsius a solio regis, traxitque trementem; 

hi dominam Ditis thalamo deducere adorti.’ 

quae contra breviter fata est Amphrysia vates. 

'nullae hic insidiae tales — absiste moveri —, 

400 nec vim tela ferunt, licet ingens ianitor antro 

875 abibis Variante bei Servius und Donatus 388 terrae Hss. und No¬ 
nius, terra Servius 886 conspexit M 
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Uber die gewalfgen Wasser in der Hblle Reich zu dringen —, 

0, dann reiche mir die Rechte, nimm mich mit dir durch die Wogen, 

DaB ich Unglilckserger finde Rast und Rube docb im Tod!“ 

So sprach er; da begann die Seherin: 

„Wie kam der frevle Wunsch dir, Palinurus, 

Ein Unbegrab’ner den gestrengen Strom 

Der Fnrien, den Styx zu schau’n, ans Ufer 

Zu schreiten ungerufen? Hoffe nimmer, 

Zu beugen Gbtterwillen durch Gebet! 

Doch inerke dies zum Trost in deinern Ungliick: 

Die Siedler jenes Landes, weit und breit 

Geschreckt durch Himmelszeichen, werden schichten 

Zu ihres Frevels Siihnung einen Hiigel 

Und dort dir opfern, daB in Ewigkeiten 

Die Statte Palinurus’ Namen tragt/‘ 

Dies Wort vertrieb fiir eine kurze Weile 

Aus seinem Herzen allen Schmerz und Gram: 

Er freute sich des Lands mit seinem Namen. 

So wallten sie denn fiirder ihres Wegs 

Zum TotenfluB. Ais schon vom Wasser aus 

Der Ferge sah, wie sie zum Strande schritten 

Durch Waldesschweigen, fuhr er barsch sie an: 

„Halt, wer du auch seist, der da in Waffen 

Seine Schritte lenkt zu meinem Strome: 

Auf der Stelle sprich, wozu du kommest. 

Dieses sind der Schatten und des Schlafes, 

Dies der schlummertrunk’nen Nacht Bezirke: 

Kbrper der Lebend’gen aufzunehmen 

In den Totenkahn isfc mir versagt. 

Traun zu meinem Schaden war’s, daB einstens 

Ich zu diesem Strome zugelassen 

Selbst die reckenhaften Gottersohne 

Herkules, Pirithous und Theseus. 

Heischte sich doch gar vom Herrscherthrone 

Herkules in seiner Fauste Fesseln 

Unsern Hbllenwart, und mit sich zerrte 

Er den Zitternden. Aus Plutos Karainer 

Wollten jene rauben uns’re Frau.“ 

Kurz sprach darauf Apollos Seherin: 

„Rege dich nicht weiter auf: wir planen 

Keinen solchen Anschlag nocli Gewalttat. 

Mag der ungcheure Wart des Tores 

Ewiglich in seiner Hohle heulen 
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aeternum latrans, exsanguis terreat umbras, 

casta licet patrui servet Proserpina limen: 

Troius Aeneas pietate insignis et armis, 

ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras, 

si te nulla movet tantae pietatis imago, 

at ramum bunc — aperit ramum qui veste latebat — 

adgnoscas’ — tumida ex ira tum corda residunt — 

nec plura bis. ille admirans venerabile donum 

fatalis virgae, longo post tempore visum, 

caeruleam advertit puppim ripaeque propinquat, 

inde alias animas quae per iuga longa sedebant 

deturbat laxatque foros, simul accipit alveo 

ingentem Aenean: gemuit sub pondere cumba 

sutilis, et multam accepit rimosa paludem, 

tandem trans fluvium incolumis vatemque virumque, 

informi limo glaucaque exponit in ulva. 

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci 

personat, adverso recubans immanis in antro; 

cui vates horrere videns iam colla colubris, 

meile soporatam et medicatis frugibus offam 

obicit. ille fame rabida tria guttura pandens, 

corripit obiectam, atque immania terga resolvit 

fusus humi, totoque ingens extenditur antro, 

occupat Aeneas aditum custode sepulto, 

evaditque celer ripam inremeabilis undae. 

Continuo auditae voces, vagitus et ingens, 

infantumque animae flentes, in limine primo 

quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos, 

abstulit atra dies et funere mersit acerbo, 

bos iuxta falso damnati crimine mortis; 

nec vero hae sine sorte datae, sine iudice sedes: 

quaesitor Minos urnam movet, ille silentum 
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Und die wesenlosen Schatten schrecken, 

Mag Proserpina ais keusche Gattin 

Hiiten des Gestrengen Haus und Herd. 

Wisse denn: Aeneas der Trojaner, 

Er, die Zier der Tapferkeit und Treue, 

Steigt zum Vater in die Todestiefe. — 

Riihrt dich nicht solch Bild von Sohnesliebe? 

Schau’ denn her: erkenne diesen Zweig!“ 

Sie wies den Zweig, den sie im Kleide barg. 

Gleicb lieB vom Grimm sein zorngemutes Herz: 

Ehrftirchtig staunt er ob der Wundergabe 

Der Scbicksalsrute, die er lang nicbt scbaute, 

Und drebte seinen dunklen Kahn zum Ufer. 

Dann jagt’ er von den langen Ruderbanken 

Die Seelen, macbte frei des Bootes Gange 

Und nabm Aeneas den gewaltfgen auf. 

Es acbzte vom Gewicbt das Binsenboot 

Und zog in Menge Wasser durch das Leck. 

Dann lieB er unversebrt am Jenseitsufer 

In haBlichem Morast und fahlem Riede 

Aeneas landen mit der Priesterin. 

Vorn in der Hohle lag der Riesenleib 

Des Cerberus; aus seinen dreien Keblen 

Scholl scbauerlicb das Heulen durch den Hof. 

Ais die Sibylle sah, wie scbon ihm schwoll 

Der Drachenkamm, warf sie den KloB ihm vor, 

Getrankt mit Honig und mit Zaubersaften. 

Aufsperrt’ er, toll vor Hunger, seine Scblunde 

Und packt’ ibn, debnte dann den grausen Riicken 

Und streckte riesenhaft sich durch die Hohle. 

Aeneas nahm den Zugang, da der Wiichter 

Wie tot im Schlafe lag, und floh den Strand 

Der Flut, von wannen niemand wiederkehrt. 

Gleich klang zum Ohr ein endlos Weh und Wimmeru 

Von Kinderseelen: au des Lichtes Schwelle, 

Noch ehe sie des Lebens SiiBe schmeckten, 

Hat von der Mutterbrust die Todesstunde 

Sie hingerafft ins friihe Kindergrab. — 

Daneben, die ein falscher Spruch der Fehme 

Dem Tod geweiht; doch liber diese Pliitze 

Entscheidet erst ein fdrmliches Verhor: 

Minos beruft die stille Schar des Beirats, 

Den er, der Richter, selbst durchs Los sich kiirte, 
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consiliumque vocat, vitasque et crimina discit. 

proxima deinde tenent maesti loca, qui sibi letum 

insontes peperere manu, lucemque perosi 

proiecere animas; quam vellent aethere in alto 

nunc et pauperiem et duros perferre labores: 

fas obstat, tristisque palus inamabilis undae 

alligat, et noviens Styx interfusa coercet. 

nec procul hinc partem fusi monstrantur in omnem 

lugentes campi, sic illos nomine dicunt. 

hic quos durus amor crudeli tabe peredit 

secreti celant calles, et murtea circum 

silva tegit, curae non ipsa in morte relinquont. 

his Phaedram Procrimque locis maestamque Eriphylen 

crudelis nati monstrantem volnera cernit, 

Euadnenque et Pasiphaen; his Laodamia 

it comes, et iuvenis quondam nunc femina Caeneus, 

rursus et in veterem fato revoluta figuram, 

inter quas Phoenissa recens a volnere Dido 

errabat silva in magna; quam Troius heros 

ut primum iuxta stetit, adgnovitque per umbras — 

obscuram, qualem primo qui surgere mense 

aut videt aut vidisse putat per nubila lunam —, 

demisit lacrimas, dulcique adfatus amore est. 

'infelix Dido, verus mihi nuntius ergo 

venerat, extinctam ferroque extrema secutam; 

funeris heu tibi causa fui; per sidera iuro, 

per superos, et si qua fides tellure sub ima est: 

invitus regina tuo de litore cessi. 

sed me iussa deum quae nunc has ire per umbras, 

per loca senta situ cogunt noctemque profundam, 

imperiis egere suis; nec credere quivi, 

hunc tantum tibi me discessu ferre dolorem. 

siste gradum, teque adspectu ne subtrahe nostro: 

quem fugis? extremum fato quod te adloquor hoc est.’ 

488 conciliumque MR 488 unda R, Servius 445 Piocrin PR 
Euhadnenque P (Heuhadnenque R) 452 umbram M 
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Um nachzupriifen ird’schen Rickterspruch. — 

Die nachsten Platze nehmen trauernd ein, 

Die sonder Schuld den Tod sich selber gaben 

Und lebensmiide scbieden von dem Licbt. 

Wie triigen gern sie jetzt im Atber drobeu 

Die harte Frobn und Not! Das Scbieksal webrt’s: 

Der Strom der Trauer schlingt die triiben Wogen 

Neunmal um sie mit unbarmherz’gem Bann. — 

Nicbt fern von dieser Statte debnet sicb 

Nacb allen Seiten weit das 'Trauerfeld’. 

Verschwieg’ne Triften uud ein Myrtenwald 

Hegt hier die Armen, denen Liebeskummer 

Grausam am Leben fraB: sie siecbten hin, 

Und nocb im Tode laBt sie nicbt der Grani. 

Hier sah er Phaedra, Prokris, Eriphyle — 

Sie wies die Todeswunde, die der Sohn, 

Der grimme, schlug —, Pasiphae, Euadne, 

Zu ibr gesellt Laodamia, Kaenis: 

Sie war zum Mann einst umgewandelt, jetzt 

Durcb Schicksalssprucb zuriickgeformt zur Frau. 

Vereint mit diesen irrte durcb die Weite 

Des Waldes Dido die Karthagerin 

Mit offner Wunde. Kaum stand ihr zur Seite 

Aeneas und erkannte sie im Schatten — 

Nur dunkel, wie man wobl nacb Monats Anfang 

Siebt oder docb vermeint zu seben Luna, 

Wenn sie emporsteigt in dem Flor der Wolken —, 

Sprach weinend er ein siiBes Liebeswort: 

„Arme Dido, ach so ist es Wahrheit: 

Hin bist du, von eigner Hand gefallen, 

Mein die Schuld, daB in den Tod du gingst! 

Schworen aber darf ich’s bei den Gottern, 

Bei den Sternen, und so wahr die Eide 

Aucb bienieden gelten in der Tiefe: 

Schwer ward mir das Scheiden, Konigin. 

Gotterwille trieb mich streng von dannen, 

Wie er jetzo mich den Weg des Todes 

Wandern keiBt durcb nachtig dumpfe Grufte. 

Nimmer hatt’ ich docb aucb ahnen konnen, 

DaB du so zu Herzen nahmst mein Scheiden! — 

Bleib’, o flieh’ nicht meinen Blick! Ich bin es: 

Meiden willst du mich? Des Schicksals Gnade 

Gonnet mir mit dir dies letzte Wort!“ 

Durch solche Rede wollt’ er sanftigen 
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talibus Aeneas ardentem et torva tuentem 

lenibat dictis animum, lacrimasque ciebat, 

illa solo fixos oculos aversa tenebat, 

470 nec magis incepto voltum sermone movetur, 

quam si dura silex aut stet Marpesi a cautes, 

tandem corripuit sese, atque inimica refugit 

in nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi 

respondet curis, aequatque Sychaeus amorem. 

475 nec minus Aeneas casu concussus iniquo, 

prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem. 

Inde datum molitur iter, iamque arva tenebant 

ultima, quae bello clari secreta frequentant, 

hic illi occurrit Tydeus, hic inclutus armis 

480 Parthenopaeus, et Adrasti pallentis imago. 

hic multum fleti ad superos belloque caduci 

Dardanidae, quos ille omnis longo ordine cernens, 

ingemuit, Glaucumque Medontaque Thersilochumque, 

tris Antenoridas, Cererique sacrum Polyboten, 

485 Idaeumque etiam currus etiam arma tenentem. 

circumstant animae dextra laevaque frequentes; 

nec vidisse semel satis est, iuvat usque morari, 

et conferre gradum, et veniendi discere causas, 

at Danaum proceres Agamemnoniaeque phalanges, 

490 ut videre virum fulgentiaque arma per umbras, 

FMPR ingenti trepidare metu; pars vertere terga, 

ceu quondam petiere rates, pars tollere vocem 

exiguam: inceptus clamor frustratur hiantis. 

Atque hic Priamiden laniatum corpore toto 

495 Deiphobum vidit, lacerum crudeliter ora, 

ora manusque ambas, populataque tempora raptis 

auribus, et truncas inhonesto volnere naris, 

vix adeo adgnovit pavitantem, et dira tegentem 

supplicia, et notis compellat vocibus ultro. 

4J7 tenebat P 484 Polyboeten MPJR (Poleboeten Nonius 397) 488 fre¬ 
ndentes P 405 videt lacerum PPR, vidit et lacerum (et durchgestrichen) M, 
vidit lacerum junge Hss.-, videt et Heinsius 
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Den starren Trutz, der ihr im Busen glomm. 

Ihm flossen Tranen: sie hielt abgewendet 

Die Augen stier ara Boden, und ihr Antlitz 

Blieb bei den Worten regungslos wie Marmor 

Von Paros’ Felsen oder wie Granit. 

Jetzt raffte sie sich auf und floh, ihm gram, 

Von hinnen in den schattendunklen Hag, 

Allwo Sychaeus, weiland ihr Gemahl, 

Ihr Treue hielt und Liebe gab um Liebe. 

Aeneas folgte, von dem harten Lose 

Erschiittert, weithin ihr mit nassem Blick. — 

Dann eilt’ er fiirder den gewiesnen Pfad. 

Schon war erreicht das auBerste Gefilde, 

Das abgegrenzt der Streiter Scharen faBt. 

Hier traf er Tydeus und den wackren Recken 

Parthenopaeus und Adrast den bleichen, 

Hier Trojas Sohne, die der Krieg einst fallte, 

Und die er viel beweint am Licht der Welt. 

Er stohnte, da er sah die langen Reihen, 

Den Glaukus, Medon und Thersilochus, 

Die drei Antenoriden und den Priester 

Der Ceres, Polybotes, und Idaeus, 

Der noch den Wagen, noch die Waffen hielt. 

In hellen Haufen standen sie um ihn, 

Sie konnten ihn nicht oft genug betrachten, 

Gern saumten lang sie, gaben ihm Geleite 

Und fragten ihn nach seines Kommens Grund. 

Doch ais der Griechen Edle, die Geschwader 

Des Agamemnon, ihn in Waffen sahen, 

Die in dem Dunkel blitzten, da ergriff 

Sie ungeheurer Schreck: die einen flohen 

Wie einst, da sie zu ihren Schiffen rannten, 

Andre versuchten Zeterruf — vergebens: 

Klanglos entfuhr dem offnen Mund der Ton. 

Da sah er Priams Sohn Deiphobus, 

Am ganzen Leib zerfleischt; sein edles Antlitz, 

Die beiden Arme grausam zugerichtet; 

Die Schlafen arg verstiimmelt; abgerissen 

Die Ohren, und die Nase wundentstellt. 

Mit Miihe nur erkannt’ er ihn, der bebend 

Zu bergen suchte seine grausen Wunden, 

Und sprach zu ihm mit briiderlicher Stimme: 

„Troerheld aus fiirstlichem Geblute, 

Sage mir, wer hat sich unterstanden, 

* 
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600 'Deiphobe armipotens, genus alto a sanguine Teucri, 

quis tam crudelis optavit sumere poenas, 

cui tantum de te licuit, mihi fama suprema 

nocte tulit, fessum vasta te caede Pelasgum 

procubuisse super confusae stragis acervom. 

506 tunc egomet tumulum Rhoeteo litore inanem 

constitui, et magna manis ter voce vocavi, 

nomen et arma locum servant: te amice nequivi 

conspicere, et patria decedens ponere terra.’ 

ad quae Priamides, 'nihil o tibi amice relictum, 

510 omnia Deiphobo solvisti et funeris umbris; 

sed me fata mea et scelus exitiale Lacaenae 

his mersere malis, illa haec monimenta reliquit; 

namque ut supremam falsa inter gaudia noctem 

egerimus nosti, et nimium meminisse necesse est. 

515 cum fatalis ecus saltu super ardua venit 

Pergama, et armatum peditem gravis attulit alvo, 

illa chorum simulans, euhantis orgia circum 

ducebat Phrygias, flammam media ipsa tenebat 

ingentem, et summa Danaos ex arce vocabat. 

520 tum me confectum curis somnoque gravatum 

infelix habuit thalamus, pressitque iacentem 

dulcis et alta quies placidaeque simillima morti, 

egregia interea coniunx arma omnia tectis 

emovet, et fidum capiti subduxerat ensem: 

625 intra tecta vocat Menelaum, et limina pandit: 

scilicet id magnum sperans fore munus amanti, 

et famam extingui veterum sic posse malorum, 

quid moror, inrumpunt thalamo, comes additur una 

hortator scelerum Aeolides: di talia Grais 

630 instaurate, pio si poenas ore reposco. 

sed te qui vivom casus, age fare vicissim 

attulerint, pelagine venis erroribus actus 

606 in litore MP’ 524 etmovet P1, amovet F!MPS 528 additus PR 
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Also grausam sich an dir zu racben! 

In der Schicksalsnacbt kam mir die Kunde, 

Mdde durch den Massenmord von Griecben 

Habest du den Heldentod gefunden. 

Darauf ricbteP icb am Strand Rhoeteums 

Dir ein bobles Hiigelgrab, und dreimal 

Rief mit lautem Ruf icb deine Seele. 

Waffen nur und Namensaufscbrift zeicbnen 

Jenes Grab: dicb selbst konnt’ icb, mein Lieber, 

Scbauen nirgend, ais icb scbeiden mufite, 

Bergen nicbt im Boden unsrer Vater.“ 

„Nichts, mein Lieber,“ spracb der Priamide, 

„UnterlieBest du: die letzten Ebren 

Gabest du Deiphobus im Tode. 

In dies Leid bat micb versenkt mein Damon 

Und die unbeilvolle Tat der Dirne: 

Sie ist’s, der icb diese Male danke. 

WeiBt du docb, wie wir die Nacbt des Scbicksals 

Hingebracbt im falscben Freudentaumel: 

Acb, zu sehr nur miissen deB wir denken! 

Es sprengt’ im Sprung das damoniscbe RoB 

Uber Pergamos’ Webr: Waffengewalt 

Barg es im Baucb. 

Da fubrt wie zum Feste des Baccbus die Bose 

In rauscbendem Reigen die pbrjgiscben Frauen, 

Sie selbst in der Mitte winkt von der Warte 

Dem Feind mit der Fackel Flammenfanal. 

Unterdessen barg in Scblummers Banden 

Sorgeiimiide micb die Ungliickskammer, 

SiiBe tiefe Ruhe lag gebreitet 

Uber mir gleicbwie der Scblaf des Todes. 

Derweilen entfernt mein wackeres Weib 

Aus der Wobnung die Webr. Kaum batte mein Schwert, 

Das treue, sie mir zu Haupten gerafft, 

Da ruft sie berein Menelaus, erschlieBt 

Ibm die Schwelle zum Haus: traun boffend, ein groBes 

Geschenk ibrem Buhlen zu bieten, zu loscben 

Die Scbmacb ibrer Scbuld. Docb kurz: sie kommen 

Gestiirmt in die Kammer, zur Seite gesellt 

Odysseus der Scbleicber, der Mahner zum Mord. 

Gotter, den Griecben gebt Gleicbes zum Lobne, 

Falis fromin mein Mund Yergeltung verlangt! 

Aber kunde nun aucb mir binwieder, 

Welcb Gescbick bieher dich lebend fiibrte. 

War’s ein Meeressturm, der dicb verscblagenV 
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an monitu divum, an quae te Fortuna fatigat, 

ut tristis sine sole domos, loca turbida adires?’ 

635 hac vice sermonum, roseis Aurora quadrigis 

iam medium aetherio cursu traiecerat axem; 

et fors omne datum traherent per talia tempus, 

sed comes admonuit breviterque adfata Sibylla est. 

'nox ruit Aenea: nos flendo ducimus horas; 

640 hic locus est partis ubi se via findit in ambas: 

dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, 

hac iter Elysium nobis; at laeva malorum 

exercet poenas, et ad impia Tartara mittit.’ 

Deiphobus contra 'ne saevi magna sacerdos: 

545 discedam, explebo numerum, reddarque tenebris; 

i decus i nostrum: melioribas utere fatis.’ 

tantum effatus, et in verbo vestigia torsit. 

Respicit Aeneas, subito et sub rupe sinistra 

moenia lata videt, triplici circumdata muro; 

560 quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis, 

Tartareus Phlegethon, torquetque sonantia saxa, 

porta adversa ingens, solidoque adamante columnae; 

vis ut nulla virum, non ipsi excindere bello 

caelicolae valeant; stat ferrea turris ad auras, 

555 Tisiphoneque sedens, palla succincta cruenta, 

vestibulum exsomnis servat noctesque diesque. 

hinc exaudiri gemitus, et saeva sonare 

verbera, tum stridor ferri, tractaeque catenae: 

constitit Aeneas, strepituque exterritus haesit. 

660 MPR 'quae scelerum facies, o virgo eftare, quibusve 

urgentur poenis, quis tantus plangor ad auras?’ 

tum vates sic orsa loqui, 'dux inclute Teucrum, 

nulli fas casto sceleratum insistere limen, 

sed me cum lucis Hecate praefecit Avernis, 

565 ipsa deum poenas docuit perque omnia duxit. 

Gnosius haec Rhadamanthus habet durissima regna, 

castigatque auditque dolos, subigitque fateri, 

noin* o &6S ferro M 556 insomnis R 559 strepitumque 
FP R Servius hausit F~Pl Servius 561 qui P*R clangor ad auris P 
566 Cnosius P 
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Waren’s Gotter, die es dir geboten? 

Oder trieb ein Damon dich, zu suchen 

Diese sonnenlose wiiste Statte?“ 

Dieweil sie so der Wecbselrede pflagen, 

War Eos mit dem ros gen Viergespann 

Hernieder schon am Firmaraent gefahren. 

So ware wohl die ganze Frist verstrichen, 

Da sprach Sibylla kurz ein mahnend Wort: 

„Es nalit die Nacht, Aeneas: wir verschwenden 

Die Zeit mit Klagen! Hier am Scheidewege 

Geh’n rechts wir zum Palast des hehren Pluto 

Und zum Elysium; der Weg dort links 

Fflbrt die Verfehmten zu der Hollenqual!“ 

„Erhab’ne Priesterin/' entgegnete 

Der Priamide, „grolle nicht: ich scbeide 

In Nacht und mache voll die Zahl der Toten. — 

Du, unser Stolz, zeuch bessrem Los entgegen!“ 

Mit diesem Worte macht’ er Kehrt sogleich. 

Aeneas blickt um und plotzlich erschaut 

Zur Linken am FuBe des Felsens er Burgen 

Dreifaltig ummauert, tosend umstiirmt 

Von Flammen der Holle, Phlegethons Flut: 

Sausende Steine walzt sie in Wirbeln. 

Dort ragt entgegen ein riesiges Tor, 

Von Saulen gestiitzt gediegenen Stahls: 

Nicht brachen es los Machte der Menschen, 

Nicht selber im Krieg das himmlische Heer. 

Eisern draut nach droben ein Tum, 

Tisiphone giirtet ihr blutig Gewand, 

Wacht tags, wacht nachtens, hiitet den Hof. 

Von hier schallt Stohnen, Sausen der Schlage, 

Eisengerassel, Kettengeklirr. 

Aeneas machte Halt, vom Larm erschreckt. 

„Welches sind der Frevel Arten, Jungfrau, 

Was fiir Strafen lasten auf den Siindern, 

Welch ein Jammern klingt so an die LufteV“ 

Da hub die Seherin zu reden an: 

„Edler Fiirst, auf die verfehmte Schwelle 

Darf den FuB ein Frommer nimmer setzen, 

Doch die Herrscherin der Hollen selber, 

Die mir iiberwies die nachfgen Ilaine, 

Fiihrte mich durch das Gericbt der Gotter. 

Rhadamanth von Kreta ist der Koiiig 

Dieses Reichs der Pein: er priift die Frovel 



84 TEXT 

quae quis apud superos, furto laetatus inani, 

distulit in seram commissa piacula mortem. 

570 continuo sontis ultrix accincta flagello 

Tisiphone quatit insultans, torvosque sinistra 

intentans anguis, vocat agmina saeva sororum, 

tum demum horrisono stridentes cardine sacrae 

panduntur portae; cernis custodia qualis 

575 vestibulo sedeat, facies quae limina servet: 

quinquaginta atris immanis hiatibus hydra 

saevior intus habet sedem, tum Tartarus ipse 

bis patet in praeceps tantum tenditque sub umbras, 

quantus ad aetherium caeli suspectus Olympum. 

580 hic genus antiquom Terrae, Titania puhes, 

fulmine deiecti, fundo volvontur in imo. 

hic et Aloidas geminos immania vidi 

corpora, qui manibus magnum rescindere caelum 

adgressi, superisque Iovem detrudere regnis. 

685 vidi et crudelis dantem Salmonea poenas, 

dum flammas Iovis et sonitus imitatur Olympi, 

quattuor hic invectus equis, et lampada quassans, 

per Graium populos mediaeque per Elidis urbem 

FMPR ibat ovans, divomque sibi poscebat honorem: 

690 demens, qui nimbos et non imitabile fulmen 

aere et cornipedum pulsu simularet equorum, 

at pater omnipotens densa inter nubila telum 

contorsit — non ille faces nec fumea taedis 

lumina — praecipitem que immani turbine adegit. 

595 nec non et Tityon, Terrae omniparentis alumnum 

cernere erat, per tota novem cui iugera corpus 

porrigitur; rostroque immanis voltur obunco 

immortale iecur tondens, fecundaque poenis 

viscera, rimaturque epulis, habitatque sub alto 

600 pectore, nec fibris requies datur ulla renatis. 

quid memorem Lapithas Ixiona Pirithoumque, 

quos super atra silex iam iam lapsura cadentique 

686 flammam P 
608 quo R quod P1 
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Im Verhor und peinigt zu gestehen, 

Wer Bekenntnis seiner Siinden aufscliob 

In den Tod, umsonst des Truges froh: 

Tisiphone springt sofort auf den Siinder, 

Sie hetzt ihn zur Strafe geiBelgewappnet, 

Sie schwingt in der Linken schaurige Schlangen, 

Sie ruft ikrer Schwestern schreckliche Schar. 

Grausig in den Angeln kreischend bffnet 

Dann sich erst die Pforte der Verdammnis. 

DrauBen siehst Tisiphone du wachen, 

Siehst ihr Schreckgesicht am Tore lauern: 

Teuflischer, mit fiinfzig schwarzen Schlunden 

Halt im Innern Wacht ein grauser Drache. 

Gahlings gahnt darauf die Holle selber, 

Dehnet zwiefach sich so tief zum Dunkel, 

Ais zu Himmelshohen tragt der Blick. 

Hier walzt sich die Brut, die alte der Erde, 

Titanen zur Tiefe gewirbelt vom Blitz. 

Hier sah ich das Paar der Kinder Aloeus’, 

Die Leiber der Riesen: die himmlischen Burgen 

Zu stiirmen, zu stoBen vom Throne des Lichtes 

Den Kbnig der Gbtter, das griffen sie an. 

Ich schaute Salmoneus’ furchtbare Strafe, 

Weil Jupiters Donner und Blitz er nachahmte. 

Auf Vierergespanne durchfuhr er die Volker 

Der Griechen, die StraBen der heiligen Veste, 

Er schwenkte die Fackel im Jubeltriumphe 

Und heischte sich selber der Himmlischen Ehren: 

Der Tor, daB er affte die wabernden Wolken 

Und ewigen Donner durch Rasseln der Rader, 

Durch Stampfen der Rosse mit hornernem Huf. 

Da schwang in schwerem Wettergewolke 

Allvater den Keil — traun keine von Kien 

Schwelende Fackel — und schmetterte hauptlings 

Hinab ihn zur Hollen in wirbelndem Wind. 

Auch Tityos sah ich, den Zogling der Erde, 

Der Mutter des Alis; es deckt der Leib 

Des Riesen gedehnt neun Hufen der Flur. 

Es nagt an der Leber der grausige Geier 

Gebogenen Schnabels — nachwachst sie und wuchert 

Ohn’ Ruhen und Rasten zur ewigen Strafe —: 

Er hascht nach der Atzung, haust in der Hohle 

Des riesigen Rumpfs. Was nenn’ ich das Paar 

Der Lapithen Ixion, Pirithous dir? 

Ihm hangt zu Haupten das schwarze Gestem: 
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imminet adsimilis; lucent genialibus altis 

aurea fulcra toris, epulaeque ante ora paratae 

605 regifico luxu; Furiarum maxima iuxta 

accubat, et manibus prohibet contingere mensas, 

exsurgitque facem attollens, atque intonat ore. 

hic quibus invisi fratres, dum vita manebat; 

pulsatusve parens, et fraus innexa clienti; 

610 aut qui divitiis soli incubuere repertis, 

nec partem posuere suis — quae maxima turba est — 

quique ob adulterium caesi; quique arma secuti 

impia, nec veriti dominorum fallere dextras 

inclusi poenam exspectant: ne quaere doceri 

615 quam poenam, aut quae forma viros fortunave mersit, 

saxum ingens volvont alii, radiisque rotarum 

districti pendent; sedet aetemumque sedebit 

infelix Theseus; Phlegyasque miserrimus omnis 

admonet, et magna testatur voce per umbras: 

620 "discite iustitiam moniti, et non temnere divos.” 

vendidit hic auro patriam, dominumque potentem 

imposuit, fixit leges pretio atque refixit; 

hic thalamum invasit natae vetitosque hymenaeos: 

ausi omnes immane nefas, ausoque potiti. 

625 non mihi si linguae centum sint oraque centum, 

ferrea vox, omnis scelerum comprendere formas, 

omnia poenarum percurrere nomina possim.’ 

Haec ubi dicta dedit Phoebi longaeva sacerdos, 

'sed iam age carpe viam, et susceptum perfice munus, 

630 acceleremus’ ait. 'Cyclopum educta caminis 

moenia conspicio, atque adverso fornice portas, 

haec ubi nos praecepta iubent deponere dona.’ 

dixerat, et pariter gressi per opaca viarum, 

corripiunt spatium medium, foribusque propinquant. 

636 occupat Aeneas aditum, corpusque recenti 

spargit aqua, ramumque adverso in limine figit. 

«07 increpat P «30 dncta PPR 
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Im Nu wird's kommen, es draut wie zurn Fall. 

Es funkeln zum Fest an hohen Divanen 

Giildene Lehnen; schon stehet geriistet 

Mit Konigsgeprange das Mahl vor dem Munde: 

Da lagert zu Tisch sich der Furien alt’ste, 

Sie wehrt, nach den Speisen mit Handen zu haschen, 

Sie hebt sich, sie schwingt die Fackel empor, 

Es erdonnert ihr Mund. — 

Wer gehaBt den Bruder im irdiscken Leben; 

Geschlagen die Eltern; betrogen den Schutzling; 

Und alie die Scharen, die einsam gebriitet 

Auf Giitern des Gliicks und den Lieben die Hilfe 

Verwehrt in der Not; wer erschlageu ob Ekbrucks; 

Rebellisch gebrochen den Herren die Treue: 

Sie alie harren im Kerker der Strafe, 

Frage nicht welcher, noch welches Gericht 

Zur Pein sie begrub. — 

Die walzen hinauf den wuchtigen Fels; 

Die hangen gespannt auf Speicken von Radern; 

In Ewigkeit sitzt der unselige Theseus; 

Durch Schatten schallen des Phlegyas Rufe: 

Zur Mahnung fur alie bekeunet der Armste 

'Wandelt, gewarnt, gerecht vor den Menschen, 

Gottfiirchtigen Sinns!’ — 

Fiir Gold verkaufte das Reich ein Tyrann, 

Er gab, hob auf Gesetze fiir Gold; 

Der drang in der Tochter Gemach zum GenuB 

Yerbofner Verbindung: was jeder gewagt 

In siindlichem Wunsch, ein jeder gewann’s. 

Wenn hart mir wie Stahl hallte die Stimme 

Aus hundert der Kehlen, von hundert der Zungen, 

Nicht konnt’ ich fassen die Formen der Frevel, 

Nicht nennen dir alie Namen der Not.“ 

So sprach Apollos greise Priesterin, 

Dann fuhr sie fort: „Doch jetzt frisch auf den Weg, 

Erfiille schnell den iibernomm’nen Auftrag: 

Dort liegt, geschmiedet in Kyklopenessen, 

Der Burgring, gradeaus des Tores Wolbuug, 

Wo dies Geschenk wir niederlegen sollen.“ 

Sprach’s; gleichen Schrittes eilten sie hiniiber 

Auf dunklem Pfad. Aeneas nahm den Zugang 

Des Tors, besprengte sich mit lautrem Wasser 

Und heftete den Zweig vorn auf die Schwelle. 



TEXT 

His demum exactis, perfecto munere divae, 

devenere locos laetos, et amoena virecta 

fortunatorum nemorum, sedesque beatas, 

largior hic campos aether, et lumine vestit 

purpureo, solemque suum, sua sidera norunt, 

pars in gramineis exercent membra palaestris, 

contendunt ludo, et fulva luctantur harena; 

pars pedibus plaudunt choreas, et carmina dicunt, 

nec non Thraeicius longa cum veste sacerdos 

obloquitur numeris septem discrimina vocum, 

iamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno, 

hic genus antiquum Teucri, pulcherrima proles, 

magnanimi heroes, nati melioribus annis, 

Ilusque Assaracusque, et Troiae Dardanus auctor, 

arma procul currusque virum miratur inanis; 

stant terra defixae hastae, passimque soluti 

per campum pascuntur equi; quae gratia currum 

armorumque fuit vivis, quae cura nitentis 

pascere equos, eadem sequitur tellure repostos, 

conspicit ecce alios dextra laevaque per herbam 

vescentis, laetumque choro paeana canentis, 

inter odoratum lauri nemus, unde superne 

plurimus Eridani per silvam volvitur amnis, 

hic manus ob patriam pugnando volnera passi; 

quique sacerdotes casti, dum vita manebat; 

quique pii vates, et Phoebo digna locuti; 

inventas aut qui vitam excoluere per artis; 

quique sui memores aliquos fecere merendo: 

omnibus his nivea cinguntur tempora vitta, 

quos circumfusos sic est adfata Sibylla, 

Musaeum ante omnis, medium nam plurima turba 

hunc habet, atque umeris exstantem suspicit altis, 

'dicite felices animae, tuque optime vates: 

mirantur MR 052 terrae F GG4 alios F! 



UBERSETZUNG 

Erst ais kiedurch die Weihung fiir die Gottin 

Vollbracht war, kamen sie zum Ort der Freude, 

Zu lieblich griinen Auen in dem Haine 

Des Paradieses, wo die Selgen weilen. 

Atberfulle liegt ob den Gefilden 

Und umkleidet sie mit Purpurglnnze, 

Eigne Sonnen, Sterne strahlen dorten. 

Auf den Rasenpliitzen iibt sicb turnend 

Eine Gruppe, miihet sicb im Wettlauf 

Oder ringet in dem gelben Sande; 

Andre tanzen Reigen zu Gesangen. 

Orpheus im Talare liiBt zum Takte 

Seine Leier in Akkorden klingen, 

Greift mit seinen Fingern in die Saiten, 

Schlagt sie mit dem Stab aus Elfenbein. 

Hier verweilen sicb die Heldensokne 

Aus dem alten Adelsstamme Trojas, 

Hocbgemute Recken aus der weiland 

Guten Zeit, Assarakus und Rus 

Und der Griinder Trojas Dardanus. 

Staunend sab Aeneas in der Nake 

Ilire Wehr und fubrerlosen Wagen; 

In der Erde stunden fest die Gere, 

Auf den Wiesen grasten frei die Pferde: 

Wagen, WaflPen, Zucht von blanken Rossen, 

Alles was sie einst im Leben liebten, 

Durften begen sie im ErdensckoB. 

Da gewabrt’ er recbts und links im Grase 

Andre scbmausen: Dankeskymnen schallen 

Heiter durcb des Haines Lorbeerdiifte, 

Und zum Himmelslicbt empor durcb Walder 

Wallt Eridanus, der beifge Strom. 

Hier verweilt die Heldenschar, die kampfend 

Fiel zu Schirm und Scbutz des Vaterlandes; 

Hier die reinen Priester; fromme Siinger, 

Deren Lied erklang Apollos wiirdig; 

Weise, die durch neuer Kunst Erfindung 

Scbmdckten unser Leben; hier die Edlen, 

Deren Wohltat dankend mancher dachte: 

Aller Schlafen kranzt ein scbneeweiB Band. 

Umdrangt von ibnen wandte die Sibylle 

Das Wort an sie, vor allen an Musaeus, 

Der hochgeschultert aus den Scharen ragte 

Und rings die Augen aller zu sicb bob. 

„Sagt, sel’ge Geister, lieber Priester, sage: 



90 TEXT 

670 quae regio Anchisen, quis habet locus ? illius ergo 

venimus, et magnos Erebi tranavimus amnis.’ 

atque huic responsum paucis ita reddidit heros, 

'nulli certa domus, lucis habitamus opacis, 

riparumque toros et prata recentia rivis 

676 incolimus, sed vos si fert ita corde voluntas, 

hoc superate iugum, et facili iam tramite sistam.’ 

dixit, et ante tulit gressum, camposque nitentis 

desuper ostentat; dehinc summa cacumina linquont. 

At pater Anchises penitus convalle virenti 

680 inclusas animas, superumque ad lumen ituras 

lustrabat studio recolens, omnemque suorum 

forte recensebat numerum, carosque nepotes, 

fataque fortunasque virum, moresque manusque. 

isque ubi tendentem adversum per gramina vidit 

686 Aenean, alacris palmas utrasque tetendit, 

effusaeque genis lacrimae, et vox excidit ore. 

'venisti tandem, tuaque exspectata parenti 

FGMPR vicit iter durum pietas, datur ora tueri 

nate tua et notas audire et reddere voces. 

690 sic equidem ducebam animo rebarque futurum, 

tempora dinumerans, nec me mea cura fefellit, 

quas ego te terras et quanta per aequora vectum 

accipio, quantis iactatum nate periclis; 

quam metui ne quid Libyae tibi regna nocerent.’ 

695 ille autem 'tua me genitor tua tristis imago 

saepius occurrens, haec limina tendere adegit, 

stant sale Tyrrheno classes; da iungere dextram, 

da genitor, teque amplexu ne subtrahe nostro.’ 

sic memorans, largo fletu simul ora rigabat. 

700 ter conatus ibi collo dare bracchia circum, 

ter frustra comprensa, manus effugit imago, 

par levibus ventis, volucrique simillima somno. 

Interea videt Aeneas in valle reducta 

seclusum nemus, et virgulta sonantia silvae, 

7*2 fehlt in Pl 704 silvis PM’ (vgl. 3, 442) 
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Wo weilt Anchises? seinetwegen fuhren 

Wir durch clas Stromgebraus des Hollenpfuhls.“ 

Der Edle gab in Kiirze so Bescheid: 

„Ein festes Haus hat keiner: wir bewohnen 

Der Ufer Pfiihle, schattenreiche Haine 

Und quellenfrische Triften. Uberschreitet, 

So dieses euer Wunsch, die Hohen bier: 

Ich bring’ eucb fiirder auf bequemen Pfad.“ 

So spracb er, scbritt sodann fiirbafl und wies 

Hernieder auf die glanzerfiillten Auen. 

Darauf verlieBen sie des Hanges Gipfel. 

Yater Anchises mustert’ eben emsig 

In eines griinen Tales Hintergrunde 

Die eingeschloss’nen Seelen, die das Schicksal 

Zur Wiederkehr ans Licht erkoren hatte. 

Ais er die Seinen just besichtigte, 

Und an der lieben Enkel Schicksal dachte, 

An ibren Edelsinn und Heldenmut, 

Sab querfeldein er stracks Aeneas eilen. 

Da streckt er rascb die Arme nacb ibm aus 

Und spracb ibn an, die Augen voller Tranen: 

„Kamst du also docb! ob Miih’ und Fahrde 

Siegte die bewahrte Sobnesliebe! 

Darf ich Aug’ in Auge seb n und tauscben 

Worte mit dir woblbekannten Klanges! 

Ja, ich iiberzahlte mir die Stunden: 

Meiner Rechnung Treue trog mich nicht. 

Welcbe Lande, welche weiten Meere 

Fiihrten dicb zu mir; in was fur Fahrnis 

Kamst du, lieber Sohn; wie ich mich sorgte, 

Unbeil brachte dir Karthagos Reich!“ 

Jener spracb: „Dein Schatten, lieber Yater, 

Trat mir trauernd oftmals vor die Seele, 

LieB bieher mich meine Schritte lenken; 

Im Tyrrhenermeere liegt die Flotte. 

LaB mich meine Hand in deine legen, 

Fliehe deines Sobns Umarmung nichtI" 

Er sprach’s mit traneniiberstromtem Antlitz 

Und sucbte dreimal zu umfah’n den Yater, 

Umsonst: das Scbattenbild entglitt ibm imrner 

Wie lindes Windeswehu und Schlafesscbwingen. 

Da sab Aeneas in dem Hintergrunde 

Des Tales einen abgeschloss nen Hain. 
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Lethaeumque domos placidas qui praenatat amnem, 

hunc circum innumerae gentes populique volabant, 

ac velut in pratis ubi apes aestate serena 

floribus insidunt variis, et candida circum 

lilia funduntur; strepit omnis murmure campus, 

horrescit visu subito, causasque requirit 

inscius Aeneas, quae sint ea flumina porro, 

quive viri tanto complerint agmine ripas, 

tum pater Anchises 'animae quibus altera fato 

corpora debentur, Lethaei ad fluminis undam 

securos latices et longa oblivia potant, 

has equidem memorare tibi atque ostendere coram, 

iampridem hanc prolem cupio enumerare meorum, 

quo magis Italia mecum laetere reperta.’ 

'o pater anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est 

sublimis animas, iterumque ad tarda reverti 

corpora? quae lucis miseris tam dira cupido?’ 

'dicam equidem, nec te suspensum nate tenebo,’ 

suscipit Anchises, atque ordine singula pandit. 

'principio caelum ac terras, camposque liquentis, 

lucentemque globum Lunae, Titaniaque astra, 

spiritus intus alit, totamque infusa per artus 

mens agitat molem, et magno se corpore miscet. 

inde hominum pecudumque genus, vitaeque volantum, 

et quae marmoreo fert monstra sub aequore pontus. 

igneus est ollis vigor et caelestis origo 

seminibus, quantum non noxia corpora tardant, 

terrenique hebetant artus, moribundaque membra. 

hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque, neque auras 

dispiciunt, clausae tenebris et carcere caeco. 

quin et supremo cum lumine vita reliquit, 

non tamen omne malum miseris, nec funditus omnes 

corporeae excedunt pestes, penitusque necesse est 

multa diu concreta, modis inolescere miris. 

ergo exercentur poenis, veterumque malorum 

supplicia expendunt: aliae panduntur inanes 

veluti FGM 719 est fehlt in F 721 cupido est F1 724 terram 
784 despiciunt FMPR, respiciunt Serv., dispiciunt mittelalt. Hss. 
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Im Buschwerk lispel t's und der Lethe Woge 

Rauscht am Gefild der Sel’gen leis dahin. 

Den Strom umflattern ungezahlte Scharen, 

Gleichwie aa sonn’gen Sommertagen Bienen 

Sich auf die bunten Wiesenblumen setzen 

Und um die silberweiBen Liljen schwarmen: 

Von ibrem Summen saust es durcb die Au. 

Ein Scbauer iiberkam ibn bei dem Anblick, 

Er beischte Kunde, welcber FluB das sei 

Und was fur Scbaren dessen Borde fiillten. 

Anchises spracb: „Aus Lethes Bronnen scbliirfen 

Die Seelen, die in neue Korper wandern, 

Erlosenden Yergessens Labetrank. 

Ja, lange wiinscht’ icb scbon sie dir zu nennen, 

Der Uns’ren Schar, und sicbtbar sie zu zeigen, 

Dauiit nocb groBer werde deine Freude, 

DaB uns gefunden ward Italien.“ 

„So ist’s denn, Vater, wahr, daB Seelen wandern 

Von hier zur obern Welt in trage Korper? 

Was sehnen sich zum Licht so arg die armen?“ 

„Nicht sollst du langer dich mit Zweifeln qualen/1 

Sprach er und offenbart ihm eins ums andre. 

„Beseelend niihrt den Himmel und die Erde, 

Die Meeresauen und die Strahlenkugel 

Des Mondes und den Riesenstern der Sonne 

Ein Lebenshauch, und die Materie 

Bewegt der Geist: der flutet durch die Glieder 

Und bindet gauz sich mit dem Leib der Welt. 

Er zeugt mit ihr die Menschen, das Getier 

Des Landes und der Luft, die Ungeheuer, 

Die unterm Marmorglast die Tiefe birgt. 

Vom Himmel stammt ihr Same: Himmelsfeuer 

Leiht ihnen Lebenskraft, solang kein Korper 

Sie schadvoll lahmt, kein irdisches Gelenk 

Sie abstumpft und dem Tod verfalhne Glieder. 

Die bringen Furcht, Begierde, Schmerz und Lust, 

Und in des Kbrpers Grabesnacht gekettet 

Dringt nimmermehr zum Himmelslicht der Geist. 

Ja7 wenn des Lebens letzter Schimmer floh, 

Weicht doch nicht alles Leid, nicht aLles Siechtum 

Des Korpers vbllig von den armen Seelen: 

Ylel Keime muBten, wuchernd mit der Zeit. 

Einwachsen tief' in wuudersaraer Art. 

So werden sie mit Marterqual gepeinigt 

Zur BuBe fiir die altererbte Schuld. 
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suspensae ad ventos, aliis sub gurgite vasto 

infectum eluitur scelus, aut exuritur igni: 

quisque suos patimur manis, exinde per amplum 

mittimur Elysium, et pauci laeta arva tenemus, 

745 donec longa dies, perfecto temporis orbe, 

concretam exemit labem, purumque relinquit 

aetherium sensum atque aurai simplicis ignem, 

has omnis, ubi mille rotam volvere per annos, 

Lethaeum ad fluvium deus evocat agmine magno, 

760 scilicet immemores supera ut convexa revisant, 

rursus et incipiant in corpora velle reverti.’ 

Dixerat Anchises, natumque unaque Sibyllam 

conventus trahit in medios turbamque sonantem, 

et tumulum capit, unde omnis longo ordine posset 

755 adversos legere, et venientum discere vultus. 

MPR 'Nunc age Dardaniam prolem quae deinde sequatur 

gloria, qui maneant Itala de gente nepotes, 

inlustris animas nostrumque in nomen ituras, 

expediam dictis, et te tua fata docebo. 

760 ille vides pura iuvenis qui nititur hasta, 

proxima sorte tenet lucis loca, primus ad auras 

aetherias Italo commixtus sanguine surget, 

Silvius, Albanum nomen, tua postuma proles: 

quem tibi longaevo serum Lavinia coniunx 

765 educet silvis regem, regum que parentem, 

unde genus Longa nostrum dominabitur Alba, 

proximus ille Procas, Troianae gloria gentis, 

et Capys, et Numitor, et qui te nomine reddet 

Silvius Aeneas, pariter pietate vel armis 

770 egregius, si umquam regnandam acceperit Albam 

qui iuvenes, quantas ostentant adspice viris, 

atque umbrata gerunt civili tempora quercu: 

hi tibi Nomentum et Gabios urbemque Fidenam, 

hi Collatinas imponent montibus arces, 

775 Pometios Castrumque Inui Bolam que Coramque: 

.46 reliquit PR J47 aurae dic Hss., aurai Servitis <50 super ut 
M\ supera aut F1, superant P 
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Die einen schweben ausgespannt im Winde, 

Den andren wird der Siinde Keim gelautert 

Im Wasserwirbel oder Feuerbrand: 

Ein jeder bviBt, wie es sein Damon beiscbt. 

Dann wallen wir durcb Paradiesesauen; 

Jedocb nur wen’ge diirfen dort verbleiben, 

Bis ganz der Kreis der Zeit erfiillet ist, 

Und nacb Aonen ibrer Siinde Flecken 

Erloscben sind, und wieder rein erstrablt 

In lautrer Feuerluft der Himmelgeist. 

Die andren alie ruft, wenn tausend Jabre 

Das Zeitenrad gerollt, ein Gott in Scharen 

Zu Letbes Fluten, daB sie mahlicb wieder 

Verlangen spiiren, einzugeb’n in Korper, 

Und wiederseb’n die Welt erinn’rungslos.“ 

Spracb’s, zog den Sobn und die Sibylle mitten 

Durch das Gewirr der Scbar auf einen Hiigel, 

Auf daB er deutlich scbaute die Gesiehter 

Der Mannen, die in langem Zuge nahten. 

„Jetzt will icb dir erklaren, welcber Rubm 

Der Troer wartet, was fur edle Seelen 

Italiscben Gebliites unsern Namen 

Einst tragen, will dein eignes Los dir kiinden. 

Da sieb, auf einen Herrscberstab gestiitzt, 

Den Jiingling, der sicb einen Platz erkieste 

Zunacbst dem Licbt: er wird ais erster steigen 

Zum Tagesglanz, italiscber Mutter Blut, 

Mit dem Albanernamen Silvius; 

Ibn, deines Alters Spatling, wird erzieben 

Lavinia, deine Gattin, in den Waldern 

Zum Konig und zum Abn von Konigen: 

Er griindet uns das Reicb von Alba Longa. 

Der nacbste, der Trojaner Stolz, ist Prokas, 

Der Kapys, dieser Numitor, und jener, 

In dem dein Name neu ersteben wird, 

Aeneas Silvius, gleicb ausgezeichnet 

Durcb Frommigkeit und seiner Waffen Rubra, 

Wenn er das Reicb von Alba einst erbalt. 

Wie prangen sie in Jugendkraft, die Scblafen 

Vom Biirgerkranz aus Eicbenlaub beschattet! 

Sie werden dir Nomentum, Gabii, 

Die Stadt Fidena griinden und die Berge 

Dir kronen mit der Burg Collatia, 

Pometii und Inuus’ Kastell, 
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haec tum nomina erunt, nunc sunt sine nomine terrae, 

quin et avo comitem sese Mavortius addet 

Romulus, Assaraci quem sanguinis Ilia mater 

educet: viden ut geminae stant vertice cristae, 

780 et pater ipse suo superum iam signat honore? 

en huius nate auspiciis illa incluta Roma 

imperium terris, animos aequabit Olympo, 

septemque una sibi muro circumdabit arces, 

felix prole virum: qualis Berecyntia mater 

785 invehitur curru Phrygias turrita per urbes, 

laeta deum partu, centum complexa nepotes, 

omnis caelicolas, omnis super alta tenentis, 

huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem 

Romanosque tuos; hic Caesar et omnis Iuli 

790 progenies, magnum caeli ventura sub axem. 

hic vir hic est tibi quem promitti saepius audis, 

Augustus Caesar divi genus, aurea condet 

saecula qui rursus Latio regnata per arva 

Saturno quondam, super et Garamantas et Indos 

795 proferet imperium — iacet extra sidera tellus, 

extra anni solisque vias, ubi caelifer Atlans 

axem umero torquet, stellis ardentibus aptum —: 

huius in adventum iam nunc et Caspia regna 

responsis horrent divom, et Maeotia tellus, 

800 et septemgemini turbant trepida ostia Nili, 

nec vero Alcides tantum telluris obivit, 

fixerit aeripedem cervam licet, aut Erymanthi 

pacarit nemora, et Lernam tremefecerit arcu; 

nec qui pampineis victor iuga flectit habenis, 

805 Liber agens celso Nysae de vertice tigris. 

et dubitamus adhuc virtutem extendere factis 

aut metus Ausonia prohibet consistere terra. 

<87 supera alta M! 806 virtute extendere vires PR 
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Bola und Cora: Namen einst von Klang, 

Noch sind es unbenanute Strecken Lands. 

Ja, dann wird seinem Ahne sich gesellen 

Ais Helfer Romulus, der Sohn des Mars, 

Von seiner Mutter Ilia erzogen, 

Der Fiirstin aus trojanischem Gebliit. 

Zu Haupten sieh den Doppelbuscb ihm ragen, 

Sieh, wie der Gottervater selbst ihm leibt 

Schon jetzt das Sinnbild seiner Majestat. 

In seinem Zeichen debnt dereinst ihr Reich 

Die stolze Roma bis zum Weltenende, 

Hoch bis zum Himmel ihren Heldeumut, 

Und faBt, die eine, sieben Vesten sich 

In einem Mauerkranze, reich gesegnet 

Mit Heldensippen, wie die Gottermutter, 

Die turmgekront durch Asiens Stadte fahrt 

Voll Mutterstolz auf ihre Gotterkinder, 

TJmfahend hundert Enkel, die da thronen 

Zusamt in des Olympos Himmelssaal. 

Nun schaue her auf deiner Romer Stamm, 

Auf Caesar und des Julus ganz Geschlecht, 

Das einst emporsteigt zu des Himmels Sternen. 

Ja er, er ist’s, der oft schon dir verheiBen, 

Augustus, des verklarten Caesar Sohn. 

Die goldnen Zeiten wird er wiederbringen 

Latinerauen, wo Saturn einst herrschte; 

Des Reiches Mehrer wird er sein bis jenseits 

Der Wiistenvolker und der Inder Grenzen: 

Das Land liegt auBerhalb der Sonnenjahrbahn 

Und unsrer Himmelszonen, dort wo Atlas 

Auf Riesenschultern dreht das Firmament, 

Das in der Sterne Flammenschmuck erstrahlt. 

Schon zittern vor dem Nahen des Gewalt’gen, 

Durch der Orakel Gotterspruch geschreckt, 

Die Volker in des hohen Nordens Steppen, 

Und bange bebt der siebenarm’ge Nil. 

Nicht Herkules durchzog so weite Lande, 

Der Friedenstifter in Arkadiens Bergen, 

DeB Pfeil die Hindin mit den eh’rnen Hufen 

Erlegt, vor dem der Wurm des Pfuhls erbebte, 

Nicht Bacchus, der von Himalayas Firnen 

Mit weinumrankten Ziigeln sein Gespann 

Von Tigern im Triumph herniederlenkte. 

Da zao-en wir noch, unsern Heldenadel 

Durch Taten zu bewiihren, oder Furcht 
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quis procul ille autem, ramis insignis olivae, 

sacra ferens? nosco crinis incanaque menta 

810 regis Romani, primam qui legibus urbem 

fundabit, Curibus parvis et paupere terra 

missus in imperium magnum, cui deinde subibit 

otia qui rumpet patriae, residesque movebit 

Tullus in arma viros et iam desueta triumphis 

815 agmina, quem iuxta sequitur iactantior Ancus, 

nunc quoque iam nimium gaudens popularibus auris, 

vis et Tarquinios reges animamque superbam, 

ultoris Bruti fascesque videre receptos? 

consulis imperium hic primus saevasque secures 

820 accipiet, natosque pater nova bella moventis, 

ad poenam pulchra pro libertate vocabit, 

infelix, utcumque ferent ea facta minores: 

vincet amor patriae, laudumque immensa cupido, 

quin Decios Drusosque procul, saevomque securi 

826 aspice Torquatum, et referentem signa Camillum, 

illae autem paribus quas fulgere cernis in armis, 

concordes animae nunc et dum nocte premuntur, 

beu quantum inter se bellum, si lumina vitae 

attigerint, quantas acies stragemque ciebunt, 

830 aggeribus socer Alpinis atque arce Monoeci 

descendens, gener adversis instructus eois, 

ne pueri ne tanta animis adsuescite bella, 

neu patriae validas in viscera vertite viris, 

tuque prior tu parce genus qui ducis Olympo, 

835 proice tela manu sanguis meus. 

ille triumphata Capitolia ad alta Corintho 

victor aget currum, caesis insignis Achivis; 

eruet ille Argos Agamemnoniasque Mycenas, 

ipsumque Aeaciden, genus armipotentis Achilli, 

840 ultus avos Troiae, templa et temerata Minervae. 

889 Achillei P 
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LaBt uns Italiens Erde nicht betreten? — 

Wen seli’ ich dort die Opfergaben tragen, 

Das Haupt mit dem Olivenlaub gekranzt? 

Am weiBen Haar erkenn’ ich und am Barte 

Den Romerkonig, der den jungen Staat 

Uns durch Gesetze festigt: Cures sendet, 

Der diirft'ge Flecken, in die Hauptstadt ihn. 

Nach ihm kommt Tullus, der dem Vaterlande 

Die MuBe bricht und zu den Waffen ruft 

Die tragen, schon triumphentwohnten Scharen. 

Auf ihn folgt Ancus, der schon jetzt zu sehr 

Nach wind’ger Beifallsgunst der Massen hascht. 

Willst du auch sehen des Tarquinierkonigs 

Hoffarfge Seele, seh’n die Rutenbiindel, 

Die Brutus ihm, der Racher, wieder nimmt? 

Die Macht des Konsuls uber Tod und Leben 

Wird er zuerst erhalten, wird — der Yater! — 

Die Sohne, die des Aufruhrs Fahne trugen, 

Dem Tode weihn, ein Hort der heil’gen Freiheit: 

Ungliicklich, ob auch noch so sehr die Nachwelt 

Die Tat einst riihmt; es siegt in ihm die Liebe 

Zum Vaterland und machfge Ruhmbegier. 

Dort hinten sieh die Decier, die Druser, 

Torquatus mit dem grimmen Beil, Camillus, 

Der die verlor’nen Banner wiederbringt. 

Doch jene, die in gleicher Riistung funkeln, 

Eintrachtig jetzo, da noch Nacht sie deckt, — 

Weh, welchen Biirgerkrieg auf blut’ger Walstatt 

Entfachen sie dereinst am Licht der Welt, 

Der Schwaher, der vom Mauerwall der Alpen, 

Der Burg des Herkules, zu Tale steiget, 

Der Eidam mit der Wehr des Orients. 

Nein, Kinder, richtet euern Sinn doch nicht 

Auf solche Fehde, kehrt die Wehr der Waffen 

Nicht wider eures Yaterlandes Herz. 

Du, Caesar, dessen Ahnin wohnt im Himmel, 

Mein Anverwandter, lasse Gnade walten, 

Wirf du zuerst die Waffen aus der Hand! 

Der dort, ein groBer Held in Griechenschlachten, 

Bezwingt dereinst Korinth und lenkt den Wagen 

Zum Kapitol, dem hohen im Triumph. 

Der stiirzt Mykenae, Agamemnons Reich, 

Und Argos, stiirzt den Makedonenkonig, 

Der von Achill, dem Helden, stammt: so racht er 

Uns, seine Troerahnen, an den Griechen, 
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quis te magne Cato tacitum aut te Cosse relinquat, 

quis Gracchi genus, aut geminos duo fulmina belli 

Scipiadas, cladem Libyae, parvoque potentem 

Fabricium, vel te sulco Serrane serentem? 

845 quo fessum rapitis Fabii? tun Maximus ille es, 

unus qui nobis cunctando restituis rem? 

excudent alii spirantia mollius aera — 

credo equidem —, vivos ducent de marmore voltus; 

orabunt causas melius, caelique meatus 

850 describent radio, et surgentia sidera dicent: 

tu regere imperio populos Romane memento — 

baec tibi erunt, artes — pacique inponere morem, 

parcere subiectis, et debellare superbos.’ 

Sic pater Anchises, atque haec mirantibus addit. 

865 'aspice ut insignis spoliis Marcellus opimis 

ingreditur, victorque viros supereminet omnis, 

bic rem Romanam magno turbante tumultu 

FMPR. sistet eques, sternet Poenos Gallumque rebellem, 

tertiaque arma patri suspendet capta Quirino.’ 

860 atque hic Aeneas — una namque ire videbat 

egregium forma iuvenem et fulgentibus armis, 

sed frons laeta parum, et deiecto lumina voltu — 

'quis pater ille virum qui sic comitatur euntem? 

filius, anne aliquis magna de stirpe nepotum? 

865 qui strepitus circa comitum, quantum instar in ipso, 

sed nox atra caput tristi circumvolat umbra.’ 

tum pater Anchises lacrimis ingressus obortis. 

'o gnate ingentem luctum ne quaere tuorum: 

ostendent terris hunc tantum fata, nec ultra 

870 esse sinent; nimium vobis Romana propago 

visa potens superi, propria baec si dona fuissent. 

MPR quantos ille virum magnam Mavortis ad urbem 

846 tu MP*R 846 restitues R 848 cedo P1 
Servius 866 quis F2MR 868 nate FPR 

852 hae MP!R pacis 
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Die unsrer Pallas Heiligtum entweiht. 

Wer konnte, groBer Cato, dich vergessen, 

Und, Cossus, dich; wer Gracchus’ edle Sohne: 

Die Seipionen, Afrikas Verderbeu, 

Zween Schlachtenblitze; wer Fabricius, 

So arm wie machtig; wer, Serranus, dich, 

Den Rom vom Ptlug sich holen wird zuni Schwert? 

Wohin raftt ihr mich Mudcn, Fabier? 

Du also bist der Eiuz’ge, bist der GroBe, 

Durch zahes Zaudern Retter unsres Reichs! 

Traun andre werden wohl ruit weicher’m Schmelze 

Ein atmend Kunstgebild aus Erz gestalten, 

Dem Marmor lebenswarme Ziige geben 

Und besser reden vor Gencht und Volk, 

Mit ihrem Stab des Himmels Bahnen zeiclinen 

Und kiinden, wie an ihm die Sterne zieh’n; 

Du bist ein Romer, dies sei dem Beruf: 

Die Welt regiere, denn du bist ihr Hei-r, 

Dem Frieden gib Gesittung und Gesetze, 

Begnad’ge, die sich dir gehorsam fiigen, 

Und brich in Kriegen der Rebellen Trutz.“ 

So sprach er, staunend horten sie ihm zu. 

Dann fuhr er fort: „Sieh, wie Marcellus dort, 

Der Held, im Glanz der Siegstrophaen wallet, 

Und wie er alie Mannen tiberragt. 

In tosendem Tumulte wird er schirmen 

Ais Reisiger das Reich, wird niederstrecken 

Die Punier, die gallischen Rebellen, 

Zum drittenmal Trophaen weih’n dem MarsF 

Da sah bei ihm Aeneas einen Jiingling 

Von einz’ger Schonheit und im Glanz der Waffen, 

Doch ernst die Stirn, am Boden hmg sein Blick. 

„Wer, Yater, ist’s, der so ihm geht zur Seiten? 

Sein Sohn? vom groBen Stamm der Enkel einer? 

Wie jauchzt sein TroB, wie stattlich ist er selbst, 

Doch schwarzbeschwingt umschattet Nacht sein HauptA 

Da hub Anchises unter Triinen an: 

„Ach, mein Sohn, von der gewalt’gen Trauer 

Deines Volks verlange keine Kunde: 

Zeigen nur wird ihn der Welt das Schicksal, 

Wird nicht liinger ihn dem Lichte gonnen. 

Romas Sohne dauchten euch zu machtig, 

Gdtter, bliebe solch Geschenk ihr eigen. 

Welches Stohnen wird zur groBen Marsstadt 
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campus aget gemitus, vel quae Tiberine videbis 

funera, cum tumulum praeterlabere recentem. 

875 nec puer Iliaca quisquam de gente Latinos 

in tantum spe tollet avos, nec Romula quondam 

ullo se tantum tellus iactabit alumno, 

heu pietas, heu prisca fides, invictaque bello 

FMPR dextera: non illi se quisquam impune tulisset 

880 obvius armato, seu cum pedes iret in hostem, 

seu spumantis equi foderet calcaribus armos, 

heu miserande puer: si qua fata aspera rumpas, 

tu Marcellus eris, manibus date lilia plenis, 

purpureos spargam flores, animamque nepotis 

885 his saltem adcumulem donis, et fungar inani 

munere.’ sic tota passim regione vagantur, 

aeris in campis latis, atque omnia lustrant, 

quae postquam Anchises natum per singula duxit, 

incenditque animum famae venientis amore, 

890 exin bella viro memorat quae deinde gerenda, 

Laurentisque docet populos urbemque Latini, 

et quo quemque modo fugiatque feratque laborem. 

Sunt geminae Somni portae; quarum altera fertur 

cornea, qua veris facilis datur exitus umbris; 

895 altera candenti perfecta nitens elephanto, 

sed falsa ad caelum mittunt insomnia manes, 

his ubi tum natum Anchises unaque Sibyllam 

prosequitur dictis, portaque emittit eburna, 

ille viam secat ad navis, sociosque revisit: 

900 tum se ad Caietae recto fert litore portum. 

[ancora de prora iacitur, stant litore puppes.] 

870 spes R 8#o exim P' 
MPR, getilgt von Bentfry. 

897 ibi FPR 901 fehlt int Te.vt von 
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Hallen von dem Anger, welch’ Gefolge 

Schaust du einst, wenn du voriiberwallest, 

Gott des Tiberstroms, am friscben Grab! 

Hoffnungsvoller den Latinerahnen 

Wird kein Kind vom Troerstamm erbliiken, 

Keines Sohns wird sich mit gleicbem Stolze 

Riihmen je das Land des Romulus. 

Fromm sein Sinu, von alter Art die Treue, 

Enbesiegbar seine Faust in Waffen: 

Jeder war’ verloren, dem im Kriege 

Fr entgegen trute, mag er stiirmen 

Auf den Feind zu FuB, mag er die Sporen 

Geben seinem schauinbespritzten RoB. 

Armes Kind! acb brackest du das rauke 

Schicksal: ein Marcellus wirst du sein! — 

Reicht mir LiJien mit vollen HandeD, 

DaB ich ikre Pui-purbliiten streue: 

Diese letzten, undankbaren Spenden 

Will ich meines Enkels Seele weih'n.“ 

So scbweiften allerwege sie umker 

Im Luftgefilde, wo sie jedes schauten 

Ais so Anchises iiberall den Sohn 

Geleitet und sein Herz begeistert hatte 

Mit gliih;nder Liebe fur den Ruhm der Zukunft, 

Sprach von dem Krieg er ikm, der seiner harre 

Mit den Italervolkern vor der Stadt 

Konigs Latinus, von Gefahr und Leiden, 

Die er bestehn und die er meiden solle. 

Es gibt — so geht die Miir — zwei Traumespforten, 

Aus Horn die eine: mit beschwingtem Flug 

Enteilen ihr zum Licht die wahren Triiume; 

Die andre schimmert weiB von Elfenbein: 

Aus ihr entsenden Geister falsche Traume. 

Anchises gab dem Sohn und der Sibylle 

Mit seinen Worten das Geleit und lieB 

Sie durch das Tor von Elfenbein hiuaus. 

Aeneas eilte grades Wegs zur Flotte, 

Wo er die Freunde wiederfand, und fuhr 

Dem Strand entlang zum Hafen von Cajeta. 
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A. Eingang des Hades 268—294. 
B. Gegend am Acheron 295—4X6. 

1. Charon und die Seelen am 
Acheron 296—332. 

2. Begegnung des Aeneas mit 
einzelnen Seelen 333—383. 

3. Charon, Aeneas u. die Sibylle 
383—416. 

II. Region zwischen Acheron und Tar- 
tarus-Elysium 417—547. 
A. Cerberus 417—425. 
B. Seelenklassen dieser Region 426 

bis 647. 
1. Sauglinge 426—429. 
2. Unschuldig Yerurteilte 430 

bis 433. 
3. SelbstmSrder 434—439. 
4. Liebende auf den Trauer- 

gefilden 440—476. 
a) Allgemeines 440—444. 
b) EinzelneBewohner 446 bis 

449. 
c) Begegnung des Aeneas 

mit Dido 450—476. 
5. Im Kriege Gefallene 477 bis 

647. 
a) Einzelne Kriegergruppen 

477—493. 
b) Begegnung des Aeneas 

mit Deiphobus 494—547. 

III. Tartarus 548—627. 
A. Einleitung (lioppaoic Tdirou) 648 

bis 561. 
B. Apokalvpse der Sibylle 662 bis 

624. 
1. Prooemium 562—565. 
2. Tractatio 566—624. 

a) Richter und Schergen 566 
bis 679. 

b) Sunder und Strafen 680 
bis 624. 

3. Conclusio 625—627. 
IV. Palast des unterirdischen Herr- 

scherpaars 628—636. 
V. Elysium 637 — 678. 

A. Schilderung des E. und seiner 
Bewohner 637—665. 

B. Begegnung mit Musaeus 666 
bis 678. 

VI. Lethehain 679 — 886 (munere). 
A. Wiedersehen mit Anchises 679 

bis 702. 
B. Lehre von der Seelenwanderung 

703—751. 
C. Die groBe Rede des Anchises 

('Heldenschau’) 752—886 {mu¬ 
nere). 

Conclusio 886(stc)—900. 

Ein Blick auf vorstehende Inhaltsiibersicht zeigt, daB der von Vergil 
in dieses Buch verarbeitete Stoff ein besonders reicber war: daber ist be- 
greiflicb, daB es, wie Servius in den Einleitungsworten seines Kommentars 
zu diesem Buche bemerkt, viele Sonderabbandlungen uber einzelne Ab- 
schnitte dieses Bucbes gegeben bat. So baben wir hier Gelegenbeit, die 
Kunst des Dichters zu bewundern,' mit der er das weitschichtige, aus ge- 
lebrten Studien aller Art muhsam erworbene Material poetiscb gestaltet 
bat. Episcbe Handlung, Reden und Bescbreibungen wecbseln sicb kunst- 
reicb ab; die Handlung selbst erfahrt von Anfang bis ScbiuB eine wirk- 
same Stfeigerung, genau in der Mitte des Ganzen stebt die von dem weich- 
gestimmten Dicbter mit besonderer Liebe ausgefiihrte Episode von dem 
Wiederseben des Aeneas mit Dido. Licbt und Scbatten ist weise verteilt: 
beitere Bilder wecbseln mit traurigen, groteske Scbilderungen mit idylli- 
scben; in der groBen, das ganze Gebaude kronenden Rede des Anchises, 
der sogenannten „Heldenschau“, ringt sich die bange Stimmung, die uber 
dem Anfang dieses Buches lagert, triumphierend durcb zu einer gehobenen, 
siegesgewissen, zukunftsfreudigen: wie Aeneas, so wird Roma durch Nacbt 
zum Licbte vordringen, und, mag ibr aucb Leiden nicht erspart bleiben, 
to b’ eu viKrjCTei. Eine solche Konzeptionskraft und Kunst episcb groB- 
ziigiger, dramatiscb bewegter Darstellung hat auBer Vergil unseres Wissens 
kein lateiniscber Dichter besessen; und aucb darin fand er wenige seines- 
gleicben, daB trotz muhevoller Arbeit, trotz gelegentlicher Rhetorik doch 
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das Feuer wahrer Begeisterung seine Verse durchdringt und das nationale 
Empfinden von griechischen Gedanken und griechischer Technik nicht vollig 
iiberwuchert ist, sondern gelegentlich in stolzen Worten seinen monumen- 
talen Ausdruck findet. Solchen Vorziigeu gegeniiber wird man geneigt sein, 
die Fehler milde zu beurteilen, die der Dichter mit den meisten und groBten 
seines Volkes teilt. GewiB ist es etwas in seiner Art Bewundernswertes, 
wenn Ovid auch in groBen Kompositionen seine Quellen in so vollendeter 
Weise zu verbinden verstebt, daB man die Fugen kaum merkt. Aber w&h- 
rend uns das geniale Virtuosentum Ovids, dem das Dichten ein tandelndes 
Spiel war, auf die Dauer ermiidet, zollen wir Vergil auch in den zalil- 
reichen Fallen Anerkennung, wo es ibm nicbt gelungen ist, die Fiille des 
Stoffes ganz zu bewkltigen, wo er uberlieferte Motive wenig gliicklich ver- 
wendet und sich in Widerspriiche mit sich selbst verwickelt, die ibrer Art 
nach auch bei einer endgiiltigen Redaktion kaum hatten beseitigt werden 
kbnnen. Es liegt in der Natur der Sache, daB in einem von Vers zu Vers 
fortscbreitenden Kommentar gerade diese fur den Dichter ungiinstigen Einzel- 
heiten starkere Betonung finden mvissen ais die schwer in Worte zu fassen- 
den und logisch zu beweisenden Vorziige der Gesamtkomposition, die die 
Probe auf ihre Gute in der Wirkung auf die Jahrtausende bestanden bat. 
Doch ist in einer 'SchluBbetrachtung iiber die Gesamtkomposition’ der Ver- 
such gemacht worden, im Sinne Heinzes auch der kunstlerischen Betrach- 
tungsweise gerecbt zu werden. 

Fiir die Komposition im groBen ist, wie das Schema der Disposition 
zeigt, triadische Gliederung bevorzugt worden; neben dieser kommen Tetra- 
den oder deren Halften vor. Nur einmal findet sich eine Fiinfzahl (42(1 — 547). 
Dies Piinzip iibersichtlicher Gliederung, mit Bevorzugung gerade der Drei- 
zahl, war fur die antike Kunstiibung in Poesie und Prosa iiberhaupt iib- 
lich: ais Typen seien die pindarischen Hymnen und die demosthenische 
Kranzrede sowie die horazischen Oden genannt. Im Anhang II 1 wird aus- 
gefiihrt werden, daB sich diese Architektonik auch auf das Einzelne des 

Periodenbaus erstreckt. 



ERSTEE HAUPTABSCHNITT 

AENEAS UND DIE SIBYLLE 
1—155 

I. ANKUNFT IN CUMAE 1—8 

A. Fahrt und Landung i—5 (puppes). 

lf. Ais Vergil das sechste Buch begann, lag der SchluB des funften 
noch nieht vor; er lieB das sechste also mit der Schilderung der Landung in 
Cumae anfangen: obvertunt pelago proras etc. (Vers 3ff.). Ais er dann, nach 
Beendigung von VI, den SchluB von V gedichtet hatte, namlich die Klage 
des Aeneas um den auf der Fahrt nach Cumae verungluckten Palinurus 
(5, 870 f.), fugte er in seinem Manuskript diesem SchluB zwei Verse hinzu, 
die hestimmt waren, die Handlung von V mit der von VI zu verkniipfen: 
sic fatur lacrimans, classique immittit habenas, \ et tandem Euboicis Cuma¬ 
rum adldbitur oris. Diese beiden Verse sollten in der endgiiltig redigierten 
Ausgabe statt wie im Manuskript den SchluB von V vielmehr den Anfang 
von VI hilden, nach Analogie der homerischen Buchanf&nge H: iuc ducuv 
und v: ujc eqpam Dieser Absicht des Dichters entsprechend riickte Varius 
die beiden Verse von der Stelle, wo er sie im Manuskript vorfand, dem 
SchluB von V, au den Anfang von VI, wo sie denn auch in unseren Hss. 
stehen. Dieser Sachverhalt scheint aus dem wirren Scholion des Servius zu 
V Ende von Conrads p. XXIV richtig erschlossen zu sein (vgl. auch unten 
zu 337 f. Von J. Lindenthal, Ist das V. Buch der Aeneis nach dem VI. ge- 
schrieben? Progr. Oberhollabrunn 1904 ist das jedenfalls nieht widerlegt 
worden). Wie das Buch mit der Imitation eines homerischen Buchanfangs 
beginnt, so endigt es mit derjenigen eines homerischen Buchschlusses (s. 
zu 900). 

Die beiden Verse sind von echt vergilischer Pragnanz. Die Klage um 
den verlorenen Freund weicht der Sehnsucht nach dem nahen Ziel der Irr- 
fahrt; daher setzt Aeneas alie Segel auf und jagt uber die nachtlichen Flu- 
ten (vgl. 5, 868); bei Morgengrauen kommt die Kiiste in Sicht, die Fahrt 
wird verlangsamt und endlich (tandem, vgl. Servius: ad Aeneae desiderium 
retulit olim ad Ituliam venire cupientis, vgl. 61 und 3, 131 f. mit Servius' 
Bemerkung) gleitet die Flotte dem Gestade zu. Das alles liegt in den bei¬ 
den Versen, aber der Dichter ist mit Worten sparsam, um die selbsttatige 
Phantasie des Lesers zu erregen (V.s 'brevitas’ und 'celeritas’ wird gelobt 
in den Scholien zu a. 1,150. 3,291. 11,756. 12,754). Dem alten Epos 
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war solche gedankenreiche Sparsamkeit fremd gewesen, sie war dann aber 
in der maBgebenden Ricbtung der hellenistischen Poesie, wie jetzt die gro- 
Beren erzahlenden Stucke aus Kallimachos lebren, zuin Kunstprinzip erho- 
ben worden. Vergil ist dabei aber nie in den von Horaz a. p. 25 f. gerfigten 
Fehler — brevis esse laboro, obscurus fio — verfallen, sondern wuBte auch 
in der Gedrungenheit des Stils die Klarheit zu bewahren. Mit dem feinen, 
ihn auszeicbnenden Gefiihl fur den Kunststil hat er an Stellen, wo sie an- 
gebracht war, auch die behagliche Breite der alten epischen Technik an¬ 
ge wendet: Serv. zu 1,145 scire debemus prudenter poetam pro causis vel 
tendere vel corripere orationem (mit einigen gutgewiihlten Beispielen). So 
huldigt er dem letzteren Prinzip in den gleich folgenden Versen 3ff., wo er 
die nautischen Manover mit der im griechischen und romischen Epos (En¬ 
nius a. 499) herkommlichen Kleinkunst beschreibt. Der Brauch war so fest 
geworden, daB Vergil, seiner sonstigen Praxis zuwider (s. zu 5—8), dabei 
technische Bezeicbnungen wie obvertere proras nicht meidet (so notieren 
die Scholien 'nautica vocabula’ zu Aen. 1,244. 3,291. 5,1.159. 9,97. 
11,327). — Die in romischer Poesie seit Lucrez 5,787 oft begegnende 
und fast entwertete Metapher immittere habenas fiir immittere funes (dies 
708) — in vollausgefiihrtem Gleicbnis 5,139 ff., sicher nacb Ennius a. 484 ff. 
(ygl. Vahlens adn.) — stammt aus dem Griechischen; kein griechischer 
oder alterer lateinischer Dichter stimmt aber so genau mit dem vergilischen 
classi immittit habenas wie Oppian hal. I 229 f. (angefiihrt von Cerda): 
irpupvq b’ £m navia xa^iva iGuvTrjp avtricrt. Die Ubereinstimmung 
Vergils mit einem von hellenistischer Poesie so stark beeinfluBten Dichter 
wie Oppian laBt auf diese ais gemeinsames Vorbild schlieBen, so gut wie 
wir denselben SchluB aus einer Ubereinstimmung zwischen Oppian mit Ho¬ 
raz (Lambin zu Od. 4, 5, 9 ff.) ziehen miissen. — Die Verlangsamung der 
Fahrt in der Nahe der Kiiste, ein Moment, das anderswo genauer hervor- 
gehoben ist (3, 207. 532), wird hier durch die Wahl von adlabi bloB an- 
gedeutet (vgl. 3, 568 f.), wie es 5, 33 f. fertur cita gurgite classis, | et tandem 
laeti notae advertuntur harenae durch den starken Wechsel der Rhythmen 
malerisch veranschaulicht wird (s. Anhang VII B l). Das nun folgende 
Manover (3—5) entspricht dem Trpupvav xpoueciGat (beschrieben schol. 
Aristoph. Av. 398): da Wind und Stromung das Schiff dem Ufer zutreiben, 
muB es vor dem Ankern wenden (vgl. J. Segebade, Vergil ais Seemann, 
Oldenburg 1895,17). — Die Schilderung der Schiffsmanover wird, wie sie 
mit einer Metapher begann, so durch eine solche abgescblossen: litora cur¬ 
vae praetexunt puppes: die am Ufer verankerten Schiffe bilden dessen Saum, 
wie sonst die harundo (buc. 7, 12 praetexit harundine ripas Mincius) und 
wie die ora selbst der 'Saum’ des Landes ist. — Zu der Plastik, die die ganze 
Stelle auszeichnet, gehort endlich auch die Wahl der sinnlichen Ausdriicke 
dens ancorae (ebenso das Griechische) und puppes curvae (dpcpieXiffcrai). 

Kunstvoll ist auch die Periodisierung. Die eigentliche Landung wird 
in einem rpixuuXov beschrieben, das deutlich hervorgehoben ist sowohl da- 
durcb, daB jedes taiXov mit einem Verseinschnitt endigt, ais dadurch, daB 
innerbalb der Glieder ziemliche Responsion der Begriffe herrscht: 

pelago obvertunt proras 
ancora dente tenaci fundabat naves 
puppes curvae praetexunt litora. 
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Derartiges gehort auch in der Poesie zu den Mitteln gehobener Diktion: 
bei Vergil werden wir es, entsprechend seiner Neigung zu einer gem&Bigten 
Rhetorik, oft finden (s. auch Anhang 113); unserer Stelle besonders nahe 

verwandt ist 2, 235 ff.: 
accingunt omnes operi, \ pedibusque rotarum 
subiciunt lapsus, | et stuppea vincula collo 
intendunt \ , 

ein xpucuuXov, wo die Responsion durch die Homoioteleuta der Verben noch 
gehoben wird; vgl. 2, 442 f. (ein xexpaionXov). — Kunstvoll endlich ist 
das malerische Moment, das in der Auswahl sowohl der Rhythmen wie der 
Laute hervortritt. Das durch Rudem ausgefuhrte Manover des Schiffwen- 
dens ist schwer und geht langsam von statten: daher iiberwiegen in den 
Worten obvertunt pelago proras und litora curvae pradexunt puppes die Spon- 
deen. Im Kontrast zu diesen stehen im folgenden (5 ff.) die das emsige 
Treiben am Land malenden Daktylen, die nur unterbrochen werden durch 
die schweren Spondeen 6 f. quaerit pars semina flammae \ abstrusa in venis 
silicis, auch dies absichtlich, denn das Feuerschlagen ist eine miihsame Ar- 
beit: Soph. Phil. 296 f. ev irexpoicri rrexpov exxpipujv poXic ecpriv’ aqpav- 
xov TtOp, vgl. die Schilderung Vergils selbst 1, 174 ff. Die Lautmalerei ist 
deutlich in der Alliteration pelago proras—praetexunt puppes, sowie der 
klingenden Verbindung dente tenaci. Naheres iiber diese malerischen Ele- 
tnente der vergilischen Poesie im Anhang VIIAB. 

2 Euboicis Cumarum oris. Die bekannte sogenannte Enallage des 
Adjektivs ist aus dem Griechischen in die lateinische Poesie ubernommen, 
und zwar, da sie besonders haufig in der griechischen Tragbdie ist (E. Bruhn 
im VIII. Bd. des Schneidewin-Nauckschen Sophokles, Berlin 1899, 7 ff.), 
moglicherweise durch das Medium der Tragodieniibersetzungen, an denen 
Ennius sich seinen hohen Stil auch fur das Epos bildete. Fur uns ist sie 
wohl zuerst belegbar bei Lucrez 1, 475 Alexandri Phrygio sub pedore, 
5, 24f. Nemeaeus . . . hiatus leonis; Catuli 51, 11 gemina, teguntur lumina 
nocte (woran vielfach herumkorrigiert ist). Die lateinischen Dichter sind 
sich der fiir ihre Sprache groBen Kiihnheit stets ais solcher bewuBt geblie- 
ben: sie verwenden sie im Vergleich zu den griechischen iiberhaupt nur 
selten und dann mit Vorliebe bei Eigennamen und an Stellen von groBem 
Pathos. Vergil steigert die Kiihnheit in den letzten Biichern: 11, 35 mae¬ 
stum Iliades crinem de more solutae (xpayiKuijc), 12, 739 postquam arma 
dei ad Volcania ventum est. Oft dient die Figur nur zur Umgehung met- 
risch unbequemer oder unbrauchbarer Formen (Beispiele aus Horaz jetzt 
in der zu Vers 4 angefiihrten Diss. von A. Engel S. 39 ff.), so in vorliegen- 
dem Vers und 9, 710 in Euboico Baiarum litore (denn Euboicarum war ais 
fiintsilbiges Wort vom SchluB des kunstgemaBen Hexameters ausgeschlossen 
[s. Anhang VIII] und im Innern nur mit einer wenig grazibsen Synaloephe 
brauchbar) sowie unten 57 Dardana . . . Paridis tela (Dardani _ u _ un- 
brauchbar), vgl. georg. 1, 309 stuppea verbera fundae. Gelegentlich soli 
dadurch auch die unbeliebte Wiederholung gleichlautender Endungen (s. 
Anhang IV) vermieden werden, so in dem angefiihrten Beispiel des Lucrez 
(statt Alexandri Phrygii) und Aen. 8,526 Tyrrhcnusque tubae . . . clangor 
(statt Tyrrhenaeque tubae). — Die gelehrte Bezeichnung des 'euboischen’ 
Cumae ziemt dem doctus poeta; der Anachronismus ('ixp6Xr|vpic historiae* 
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Hygin bei Gellius 10, 16, 8) wie 17 Chalcidica arce. Uber solche Ana- 
chronismen bei Yergil stellte Hyginus Untersucbungen an, die uns teils bei 
Gellius 1. c., teils in den Scholien vorliegen; er entscbied sicb dafiir, daB 
dergleichen erlaubt sei, wo der Dichter in eigener Person spreche (so hier; 
1, 2 Aeneas kommt Lavinia litor a; vgl. 8, 360 f.), aber fehlerhaft, wo er 
eine seiner Personen spreclxen lasse, wie unten 366 (Palinurus bittet Aeneas, 
ihn in Velia zu begraben, vgl. 3, 703 f.). Wenn Hyginus aber glaubt, Yergil 
wiirde Stellen der letzteren Art geandert haben, so ist das pedantisch ge- 
dacht, wie die Beispiele anderer Dichter beweisen (vgl. Jacob, Quaest. epi¬ 
cae, Leipzig 1839, 186 f. A. Ebert, Der Anachronismus in Ovids Met., Ans- 
bach 1888, 33 f.). Hyginus bat diese Art von Kritik iibrigens aus Kom- 
mentaren zu griecbiscben Dicbcern (z. B. scbol. Eurip. Phoen. 6 q (boivixq- 
TtpoXriTmKOC 6 Xoyoc, oubemju yap exctXelTO d>. u. dgl. oft, schol. Apollon. 
Arg. 4, 553: er nenne Italien falscb Ausonien, epoGpev be oti enei auroc 
6 TTOiriTric outuuc uivopacrev, ei xcu pp xcrra xouc exeivwv xpovouc rjv). 
Sehr bemerkenswert ist der Reflex dieses schulmaBigen Wissens bei Velleius 
1, 3, 2 (er bat uber den Namen Thessalia gesprochen, so benannt erst nacb 
Thessalus, ante Myrmidonum vocitata civitas): quo nomine mirari convenit 
eos qui Iliaca componentes tempora de ea regione ut Thessalia commemorant, 
quod cum alii faciant, tragici frequentissime faciunt, quibus minime id con¬ 
cedendum est: nihil enim ex persona poetae sed omnia sub eorum qui illo 
tempore vixerunt disserunt. 

3ff. Die Wahl der Tempora obvertunt und praetexunt neben fundabat 
erfolgte hier mit Absicbt: die begleitende gleichzeitige Handlung steht im 
Imperfectum: 'navibus ancora fundatis puppes praetexunt litorei (Ladewig). 
Im allgemeinen aber lassen die lateinischen Epiker im Gegensatz zu den 
griecbiscben prasentische Tempora sebr willkiihrlicb init Prateritis wech- 
seln, und zwar (gegen den epischen Stil) zugunsten dor Prasentia (vgl. 
fiir Yergil die Scholien zu Aen. 3, 3. 4, 200 und J Ley, Progr. Saarbriickeu 
1877, 2f.). So stehen in den ersten 100 erzahlenden Versen von II. A: 107 
Priiterita, kein Prasens, dagegen in der gleieben Zabl von erzahlenden Ver¬ 
sen unseres Vergilbuchs nur 33 Priiterita neben 52 Prasei tia. Dies Ver- 
haltnis ist nicbt bloB durch die Absicht lebbafter Vergegenwartigung der 
Ereignisse (Heinze 372), sondern daneben auch durch das spezifisch latei- 
nische Sprachgut bedingt: die lateinischen Praterita wiirden fast durcbweg 
lange, fiir den Yers unbequeme oder unbrauchbare Formen ergeben: man 
vergleiche dafiir etwa den regellosen Wechsel unten 212 ff.: flebant ferebant 
struxere intexunt constituunt decorant expediunt lavant ungunt fit reponunt 
coniciunt subiere tenuere cremantur, worunter intexebant (intexuere -unt), con¬ 
stituebant (constituerunt), decorabant, expediebant (expedierunt). reponebant 
(reposuere -unt), coniciebant (conieccrunt) teils fur den Hexameter uberhaupt, 
teils fur den klassischen unbraucbbar gewesen waren. Aus denselben Griin- 
den war der Conjunctiv plusq. sehr unbeliebt, der entweder durch den des 
Imperf. (31 sineret, haberes) oder gar den des Pras. ersetzt wurde (293 f. 
admoneat, inruat, diverberet). Analoges fiir Catuli (z. B. 66,54 fF.) und Ovid 
(z. B. ai‘s 2, 563 ff.) jetzt bei Bednara (zu 4) 347 If. 

4 ancora fundabat naves kunstvoll fiir naves ad ancoras deligabantur 
(Caes. Gall. 5, 9, l). Auch hier verbindet sicb die in der Persouifikation 
zum Ausdruck kommende dichterische Absicht mit einer durch das Sprach- 
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gut gegebenen Notwendigkeit: von ancora war im Hexameter keine plura- 
lische Form und vom Singular auBer dem Nom. nur der Acc. (und dieser 
mir mit ungewohnlicher Synaloephe eines daktylischen Wortes auf -m) an- 
wendbar. Aus analogem Grunde steht z. B. 11, 135 fraxinus sing. neben 
pinos plur. (s. zu 181) und 11, 600 sonipes neben equites. Fur den EinfluB 
des Metrums auf die Spracbe der lateinischen Dichter, den schon antike 
Exegeten gelegentlich notierten (z. B. unsere Vergilscholien zu ecl. 8, 75. 
Aen. 2, 365. 7, 181. 8, 642. 11, 468. 886; Corp. gloss. 5, 248, 16 iiber 
georg. 3, 53. Aen. 10, 210) und den wir soeben auch im Gebrauck der Enal¬ 
lage von Adjektiven und der prasentischen Tempora feststellten, ist nocli 
immer J. Kones bekanntes Buch iiber die Sprache der rom. Epiker (Miinster 
1840) die (nicbt stets zuverlassige) Grundlage; die in der 1. Aufl. genann- 
ten gelegentlichen Bemerkungen Spaterer sind jetzt uberholt durch die vor- 
treff liche Arbeit von E. Bednara, De sermone dactylicorum latinorum, Arch. 
f. lat. Lex. XIV 1906,317ff., der sich jedoch auf Catuli undOvid beschrankt; 
ein paar Einzelheiten bespricht er in seiner Programmabh. 'Verszwang und 
Reimzwang’ (Leobschiitz 1911). Eine systematische Untersuchung whre 
dringend erwiinscbt, da unter diesem Gesichtspunkt viele Erscheinungen, die 
wir uns gewohnt haben mit dem farblosen Wort 'poetisch’ zu bezeichnen, 
sich vielmehr ais metrisebe Surrogate erweisen und ais solche stets fiir die 
formale, oft auch fiir die sachliche Exegese von Wichtigkeit sind. Eine fast 
immer untriigliche Norm ist der Vergleich des Wortschatzes der epischen 
Dichter mit demjenigen der lyrischen und dramatischen, also etwa Vergils 
mit dem des Horaz, Lucans mit dem des Seneca, Statius’ lyrischer Silven 
mit den epischen. (Fiir Horaz jetzt: A. Engel, De Horatii sermone metro 
accommodato, Diss. Breslau 1914.) Nach Beendigung also des Thesaurus 
1. 1., dessen Bearbeiter selbst in einzelnen Artikeln auf diese Erscheinung 
gelegentlich hindeuten, werden Kommentare zu lateinischen Dichtem nach 
dieser Richtung hin eine Vollendung erreichen, die ihnen zu geben vorlaufig 
nur fiir die bereits erschienenen Artikel mSglich ist. So wird im Thes. unter 
ancora eine pluralische Form aus der poetischen Sprache nur fiir Naevius 
(com.) und Seneca (trag.) zitiert und bemerkt, daB Statius den Plural ein- 
mal durch unca retinacula ersetzt. Im Verlauf dieses Kommentars ist we- 
nigstens der Ver3uch gemacht worden, den allgemeinen Gesichtspunkt fiir 
eine Reihe von Fiillen praktisch zu verwerten, soweit das ohne eine Samm- 
lung des vollstandigen Materials vorlaufig angangig war: vgl. die Stellen 
im Register IIP unter 'Sprache und Metrum’. Eine dem singularischen an¬ 
cora verwandte Erscheinung finden wir in der zweiten Hhlfte unseres Ver¬ 
ses: litora (curvae \ praetexunt puppes), denn hier ist umgekehrt der Plural 
auf -o rein metrisch zu beurteilen: der dadurch geschaffene Daktylus war 
im fiinften FuBe auBerst bequem (dagegen gleich in Vers 6 litus in Hes¬ 
perium am Versanfang). Meine Auffassung des sogenannten 'poetischen’ 
Plurals habe ich im Anhang V kurz dargelegt und daselbst meine Uber- 
einstimmung mit P. Maas (Archiv f. Lex. XH 1902, 479 ff.) naehtriiglich 
noch konstatieren konnen. Seit dem Erscheinen der 1. Aufl. ist der Gegen- 
stand mehrfach behandelt worden: diese Untersuchungen sind im Anhang V 
angefiihrt worden; das wichtige Buch von K. Witte, Singular und Plural. 
Forschungen iiber Form u. Geschichte der griech. Poesie (Leipz. 1907) hat 
sich auch fiir das Lateinische ais fruchtbar erwiesen. Im Kommentar wird 
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auf dieses sprachliche Spezifikum des epischen Verses nur bei besonders be- 
merkenswerten Fallen (so zu Yers 26) hingewiesen zu werden brauchen. 

B. Erste Unternehmungen an Laud 5(iuvenum)—8. 
In den Worten iuvcnum manus emicat ardens findet die Ungeduld der 

jungen Mannschaft lebendigen, durch die raseben Rhythmen malerisch ge- 
hobenen Ausdruck. Um die damals sebon verblaBte Metapher (Usener, Rh. 
Mus. XLIX 469 ff. LIII 347) des von ihm aus arcbaischer Poesie entnom- 
menen und mit Vorliebe gebrauchten emicare zu beleben, fiigte der Dichter 
ardens hinzu (shnlich 2, 173 ff. 5, 319. 12, 325ff). Es folgt das Feuer- 
machen sowie die lignatio und aquatio. Der Dichter verweilt mit verhiilt- 
nism&Biger Ausfuhrlichkeit dabei; ist es doch auch das erste Mal, daB die 
Trojaner italische Erde betreten: das macht auch triviale Dinge bedeutsam 
(khnlich schon 1, 174ff., aher in VI, offenbar bewuBt, variierend). Uber- 
haupt muBte bei der Lektiire des ersten Teiis dieses Buches gerade auch 
das Lokal auf den antiken Leser eine bedeutende Wirkung ausuben. Die 
Legende von den Ahnen Roms verband sich hier in Cumae mit der altesten 
griechischen Kolonisation auf italischem Boden, einer Gegend, in der die 
romische Kultur ihre Wurzeln hatte; und an dem Orte, wo die Trojaner 
nach schwieriger Landung sich in unwirtlicher Gegend miihsam Feuer, Holz 
und Wasser verschaffen muBten, begann man damals, ais der Dichter diese 
Verse schrieb, Villen zu erbauen und eine lateinische Kolonie und eine 
Flottenstation zu griinden. Je trivialer nun aber diese ersten Verrichtungen 
der Trojaner sind, um so mehr bemiiht sich der Dichter, sie durch die Kunst 
des Ausdrucks uber die alltSgliche Sphare in die durch den konventionellen 
Stil gebotene emporzuheben, wie er uberhaupt, um die Wtirde des epischen 
Stils zu wahren, dem Gewohnlichen sorgfaltig aus dem Wege geht. *) Da- 

1) Vgl. fur die Theorie Aristoteles Poet. c. 22. Seneca contr. 7 pr. 3 Quintii, inst. 
8, 2, 2. Unsere Scholien machen uber die Praxis Vergils eine Reihe treffender 
Bemerkungen, die hier wegen ihrer Wichtigkeit fur die Interpretation unseres 
Dichters angefiihrt werden mogen. Aen. 1, 118 in gurgite vasto] tapinosis est, id 
est rei magnae humilis expositio, prudenter tamen Vergilius humilitatem sermonis 
epitheto sublevat, ut hoc loco 'vasto' addidit, item cum de equo loqueretur ait 
'cavernas ingentes’. 177 Cerealiaque arma] fugiens vilia ad generalitatem 
transiit propter carminis dignitatem et rem vilem auxit honestate sermonis, ut alibi 
(georg. 1, 391), ne lucernam diceret, ait 'testa cum ardente viderent scintillare 
oleum’. 726 lychni] graeco sermone usus est, ne vile aliquid introferret. 2,482 
ingentem fenestram] epitheto, ut solet, auxit tapinosin. 3, 217 proluvies] vitavit 
ne diceret 'stercus’. 466 lebetas] ollas aereas, graece dixit. 4, 254 avi similis] 
incongruum heroo credidit carmini, si mergum diceret, ut alibi (georg. 2, 320) 
ciconiam per periphrasin posuit 'candida venit avis longis invisa colubris’. 11,244 
casus superavimus omnes] vilitatem singularum rerum gcneralitate vitavit, ne di¬ 
ceret flumina, latrones et cetera. 723 eviscerat] ne vulgari verbo uteretur dicens 
'exenterat’, ait 'pedibusque eviscerat’. 12,170 saetigeri fetum suis] nonnulli por¬ 
cum, non porcam in foederibus adserunt mactari, sed poetam periphrasi usum 
propter nominis humilitatem, buc. 4, 49 incrementum] nutrimentum, et est vul¬ 
gare, quod bucolico congruit carmini, georg. 1, 274 lapidem incusum] molam ma¬ 
nualem cudendo asperatam, et bene verbum vulgare vitavit. 391 testa cum ar¬ 
dente] propter vilitatem lucernam noluit dicere, nec iterum lychnum, sicut in heroo 
carmine, ut 'dependent lychni’ (Aen. 1, 726): medius enim in his libris est stilus. 
Charakteristisch noch Aen. 1, 701 f. dant manibus famuli lymphas Cereremque 
canistris \ expediunt tonsisque ferunt mantelia villis, wo er das alltagliche Niveau 
durch lympha (f. aqua), Ceres (f. panis), mantele (f. mappa) gehoben hat; das 
Schol. des Servius: humilis character, qui iaxv6c dicitur, vilia enim describuntur 
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her nennt er hier gerade diejenigen Ausdriicke, auf die es ankommt, ignis, 

ligna, aqua nicht, sondern umschreibt sie mit einer Ausfiihrlichkeit, die uns 
befremdet, dem antiken Leser mit seiner Abneigung gegen alles Gewobn- 
liche vermutlich sympathisch war. Die Umschreibung der primitiven Art des 
Feuermachens quaerit pars semina flammae abstrusa in venis silicis (vgl. 
M. Planck, Die Feuerzeuge der Griechen und Romer, Stuttgart 1884) gebt 
aucb fur unser Gefuhl noch an, obwobl die Pbrase in den georg. 1, 135 
sachlich besser motiviert ist (Jupiter verbarg das Feuer, damit die Not silicis 

venis abstrusum excuderet ignem). Aber pars densa ferarum tecta rapit silvas 

fur corripit ligna stebt fur unser Gefuhl auf der Grenze zwiscben uipoc und 
KaKoIpXia, und um den Dicbter von diesem Vorwurf zu befrcien, hat Heyne 
ihn lieber miBverstehen wollen ('rapido cursu perlustrant silvas, ut ferarum 
praedam ad epulas exquirant’); jedocb hat schon ein niichterner Mann wie 
Agrippa den Vorwurf der Kaxo£r|\ia gegen Vergil erhoben (novae cacozeliae 

repertorem, non tumidae nec exilis sed ex communibus verbis atque ideo la¬ 

tentis Sueton-Donat S. 65 Reiff.), ein Urteil, dessen wenigstens bedingte und 
relative Ricbtigkeit (in dem Sinne etwa, in dem es sogar fur Sopbokles zu 
gelten hat) man an Katachresen wie Aen. 10,681 se mucrone induere und 
895 clamore caelum incendere ermesse; s. auch unten z. 204. 321. 595ff. 
„Das TTapaKivbuveueiv ev t(] cppaffei war ein Vorrecht des Epikers, das 
auch V. sich zunutze machte“ W. Kroll, N. Jb. 1908, 527,2. Wie starke 
Wirkung er gelegentlich mit gewohnlichen Worten erzielt, niache man sich 
etwa klar an 1, 749 longumque bibebat amorem, dem ich in lateinischer Poesie 
wenig Vergleichbares an die Seite zu stellen wiiBte (das packende Bild Ca¬ 
tulis 68, 83 avidum saturasset amorem hat er veredelt durch Anakreon epujxa 
trivuiv, was Servius Dan. zitiert). Ubrigens hat der Ausdruck rapere silvas 

fur corripere ligna gerade wegen seiner Ungewohnlichkeit viele Nach- 
ahmungen zur Folge gehabt, die J. Henry in seinen ausgezeichneten, im 
folgenden oft von mir zitierten Aeneidea III (Dublin 1881) 217 f. sammelte. 

6 litus in Hesperium. Hesperia ais Bezeichnung Italiens ist von 
Ennius (ann. 23) aus junger griechischer Poesie eingefiihrt (Italia machte 
prosodische Schwierigkeiten: s. z. 61); Verg. Aen. 7, 601 mos erat Hesperio 

in Latio mit schiverer, an dieser Versstelle seltener Elision von b, also 
stammt die Verbindung Hesperium Latium moglicherweise aus Ennius 
(s. liber Schliisse dieser Art den Anhang I). 7f. densa ferarum tecta 
silvas. Die Stellung der Apposition ist eine der normalen (vgl. 179 silvam, 

stabula alta ferarum) entgegengesetzte, wie gleich lOf. secreta Sibyllae, 

antrum. Diese Kiinstlichkeit kam in der neoterischen Poesie auf (nach 

bedeutet keineswegs eiuen Tadel. Ein soleber wegen (angeblicher) Ubertretung 
des Geaetzes findet sich wohl nur zu Aen. 3, 34;! avunculus] quidam 'avunculus’ 
humiliter in heroico carmine dictum accipiunt und 9, 411 ligno] quidam humi¬ 
liter dictum accipiunt. Wo Vergil eigentliche 'sordida vocabula’ in der Aeneis 
gebraucht, verbindet er eine besondere Absicht damit. So stebt unten 297. 
3, 576. 632 eructare liberali der 'atrocitas rei’ zuliebe, ebenso 8, 253 das nur 
einmal gebrauchte evomere von Cacus. Auf das Vorbild des Ennius, dem die 
Empfindlichkeit der spiiteren Poesie noch fremd war, wird wohl der Gebrauch 
von fimus 5,333 concidit immundoque fimo sacroque cruore 357 f. udo I turpia 
membra /imo zuruckzufiihren sein, denn Vers 358 schlieBt ganz ennianisch: risit 
pater optimus olli; ferner auch der Gebrauch von arvina 7, 627: s. daruber 
'Ennius und Vergilius’ 124,1. 
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griechischem Vorgang, vgl. schon Eurip. Here. 1377), Vergil ist in ihrer 
Anwendung (z. B. ecl. 2, 11. georg. 2, 442 f. Aen. 10, GOl) ziemlich zuriick- 
haltend wie Horaz (KieBling zu carm. 1,1, 6), wahrend Properz und Ovid 
weiter gehen (Rotbstein zu Prop. 4, 9, 4). Auch init einer noch kiinstliche- 
ren Verschr&nkung (ecl. 1, 57 raucae, tua cura, palumbes), ebenfalls einer 
Erfindung der modernen Poesie nach griechischem Muster (H. Boldt, De 
liberiore graec. et lat. colloc. verb. Gottingen 1884, lOOff. Leo zum Culex 
S. 37), wirtschaftet Vergil sparsamer ais Properz und Ovid (der her. 7,155f. 
beide Formen bintereinander hat), und zwar entsprechend dem verschiede- 
nen Stilcbarakter seiner Dichtungen: in den Bucolica fiinfmal (1,57. 2,3. 
3, 3. 5, 71. 9, 9), in den Georgica dreimal (2, 146. 4, 168. 246), in der 
Aeneis wobl nur unten 842 f. geminos, duo fulmina belli, Scipiadas, um die 
Zahlbegriffe zusammentreten zu lassen. 

II. BESUCH BEI DER SIBYLLE 9—41 

In schonem Kontraste (at 9: s. u. z. 9f.) zu dem eiligen Durchein- 
ander der mit alltaglichen VerrichtuDgen beschaftigten Mannschaft folgt 
nun das Bild des Aeneas, der ruhig und sieber seinem groBen Ziel ent- 
gegensebreitet: dieselbe Tecbnik 1, 180, wo Servius gut bemerkt: merita 
personarum vilibus officiis interesse non debent: quod bene servat ubique 
Vergilius, ut hoc loco, item in sexto cum diversis officiis Troianos diceret occu¬ 
patos, ait 'at pius Aeneas arces quibus altus Apollo praesidet’: nisi cum 
causa pietatis intervenit, ut ad sepeliendum socium Misenum de Aenea dixit 
'paribusque accingitur armis’ (unten 184). — In meinem Agnostos Theos 
S. 50, 4 machte ich auf folgende Situationsgleichheit aufmerksam: Philo- 
stratos vit. Apoll. 4, 13: nach der Landung oi pev (die Begleiter des Apol- 
lonios) br) e£eTrf|bujv Trjc veuuc, 6 be evetuxe tui Tacptu usw. und betet 
~ Vergil: iuvenum manus springt aus den Schiffen an das Ufer, at pius 
Aeneas begibt sicb in den Apollotempel und spricht dort ein Gebet (56 ff.). 
Das gehort zu der herkommlichen Erziihlungstechnik, uber die unten zu 
14ff. Verwandtes gesagt werden wird. — Die Erzahlung uinfaBt drei Ab- 
satze: A. Der Weg bis zur Tiir des Tempels 9 —13, B. Beschreibung des 
Tempels 14—33 manus, C. Begegnung mit der Sibylle und Eintritt in den 

Tempel 33 quin—41. 

A. Weg bis znr Tiir <les Tempels 9—13. Die Burghohe gipfelt in 
zwei Hiigeln (arces 9), einem groBeren und hoheren westlich dem Meere 
zu und einem kleineren ostlich am Aufgang. Wahrscheinlich auf dem ost- 
lichen stand der Apollotempel. Der Fels stiirzt, kaum 100 m entfernt vom 
Strand (daher 13 iam), fast senkrecbt in die Ebene ab. Vgl. J. Beloch, 

Campanien2 (Bresl. 1890) 159 ff. (mit dem Atlas Pl. IV). 
Den Kult des Apollon ’ApxriYeTr|C (er batte sie durc-h eine Taube ge- 

fiihrt: Velleius 1, 4 u. a.) brachten die Clialkidier aus ihrer Heimat nach 
Kyme beriiber; hier bauten sie ihm einen Tempel, wie einen Altar in Na- 
xos auf Sizilien (Thukyd. 6, 3, l); der Tempel auf der Burghohe war zu- 
gleich ein Wahrzeichen fur Schiffer (vgl. A. P. 6, 25l). Aus Cbalkis (bzw. 
dem gegeniiberliegenden Anthedon) scheint auch, wie E. MaaB, Comment. 
mythogr. (Greifswald 1886/7) XVf. bemerkt, der weissagende Meergott 
Glaukos heriibergekommen zu sein, dessen Kunst sich auf seine Tochter 
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Deiphobe vererbte (Deiphobe Glauci 36). Der Name dieser weissagenden 

vujLupr; wurde, wie derselbe annimmt, auf die Sibylle iibertragen, die erst 

spater aus der Fremde nach Kyme kam; aus dieser Ubertragung wird es 

sich erkliiren, daB sich der Name Deiphobe fur eine Sibylle nur hier findet 

(die Verfasser der Sibyllenkataloge im schol Piat. Phaidr. 244 B und in 

der anonymen, von K. Buresch, Klaros 121 edierten Theosophie zitieren da- 

fur Vergil). 

Die Sibylle wird 35 Phoebi Triviaeque sacerdos genannt, und auch 13 

iam subeunt Triviae lucos atque aurea tecta (n&mlich des 9 genannten Apollo') 
werden Apollo und Hekate nebeneinander genannt. In der 1. Aufl. glaubte 

ich, daB der Dichter die Kultgemeinschaft ais iiberliefert vorgefunden habe, 

aber P. Corssen (Sokrates I, 1913, 1 ff.) bat den Nachweis erbracht, daB 

diese Vereinigung nur durch die dichterische Phantasie Vergils zustande ge- 

kommen ist. Uberliefert war ihm der Kult des cumanischen Apollo auf der 

Burg (9ff.) und der Hekate am Avernersee (237ff.). Die Sibylle war in 

der tjberlieferung die Priesterin nur des Apollo, und ais solclie weissagt sie 

dem Aeneas (83ff., vgl. 46 deus 56 Phoebe 69f. Phoebo, Phoebi, 77 Phoebi). 
Aber Vergil wollte sie auch Fiihrerin des Aeneas durch den Hades sein 

lassen: zu dem Zwecke maclite er sie zur Priesterin auch der Unterwelts- 

gottin Hekate, der sie zu opfern befieblt (I53f. 243ff-), und fingiert nach- 

traglich (564 f)., daB Hekate sie bei ihrer Einsetzung durch die Unterwelt 

gefuhrt habe. Das ist also, antik gesprochen, ein TrX&CFpa Vergils; er er- 

reiebt durch die Vereinigung der zwei Amter auf die eine Sibylle eine starke 

Geschlossenheit der Handluug. 

9 f. altus Apollo, das Epitheton hier nicht in iibertragener Bedeutung 

wie 10, 875 (sic pater ille deum faciat, sic altus Apollo), sondern topogra- 

phiscb genau: Apollo ist ais (Jkottoc Kupr|C gedacht, wie ihn Pindar 0. 6, 

59 AaXou (Tkottov nennt. Zugleich dient altus dazu, den Kontrast mit dem 

folgenden procul secreta zu steigern. Die sachlich wahre Antitbese hat Ver¬ 

gil ais bedeutendes Mittel zur Hebung der Illusion zu wiirdigen verstanden 

(vgl. Servius 8, 366 ex contrarietate quaesitus ornatus; schol. Dan. zu 12, 

139). So liebt er in diesem Buch besonders die Kontraste von Licht und 

Dunkel: vgl. 13 Triviae lucos atque aurea templa 136f. arbore opaca aureus 
. . . ramus 140f. telluris operta . . . auricomos fetus 208 auri frondentis 
opaca ilice 215 ff. frondibus atris . . . fulgentibus armis 300 f. stant lumina 
flamma, sordidus . . . amictus 403 f. insignis armis . . . imas ad umbras 
490 fulgentia arma per umbras 592ff. densa nubila . . lumina 602ff. 

atra silex . . . lucent aurea fulcra; Kalte und W&rme: 218 f. corpus frigen¬ 
tis .. . flammis', Lkrm und Ruhe: 327f. rauca fluenta . . . quierunt 265 

Phlegethon (rapidus 550) — loca tacentia, 386 f. tacitum — increpat; Sch5n 

und HaBlicb: 729 monstra — marmoreo sub aequore', vgl. zu 783. 820. 

Auch fur die Komposition im groBen liebt er Kontraste. So l&Bt er auf 

das ruhige Gebet 56ff. die aufgeregte Prophezeiung 83ff’. und auf diese 

wieder eine ruhig gehaltene, in ein Gebet auslaufende Rede 103 ff. folgen, 

auf das Heulen des Cerberus 417ff. das Wimmern der Kinder 426 ff., auf 

die Schilderung des Tartarus 548 ff. die des Elysium 637 ff. Beispiele aus 

anderen Biichorn: Heinze2 S. 101, 1. 326f. 448f. Fur die Theorie: Rhetor. 

Forsch. hrsg. von 0. Schissel v. Flescbenberg I (Halle 1912) 38. Durch 

diese Kunst vermeidet er die Monotonie und regt die Phantasie an. 
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Apollo in konstanter Stellung am Versende, erst Statius wagte es, den 

Namen mit o in die Mitte zu setzen (Diehl im Thes. 1. 1. s. v. p. 244). 

9ff. haben, um die Feierliclikeit der Gedanken zu beben, jeder eine 

bestimmte Art kunstvoller Alliteration: 9 at — Aeneas arces — altus Apollo, 
10 praesidet — procul secreta Sibyllae (Schema aabb), 13 antrum — mag¬ 
num — mentem animumque (Schema abba). 10 procul secreta: pro¬ 
cul nicht 'fem’, was der Topographie widersprache; richtig (nur mit fal- 

scher Etymologie) Servius: 'procul’ haud longe, promi enim est et quod prae 
oculis est et quod porro ab oculis, unde duplicem habet significationem, iuxta 
et longe (ahnlich zu 5, 124, vgl. Serv. D. 2, 42). Es heiBt zunachst nur 

'seitab’ und wird daher auch von etwas Nahem, aber seitab Gelegenem ge- 

braucbt, z. B. buc. 6, 16. Aen. 10, 835, unten 651 (vgl. Leo zum Culex 

109); hier verstarkt es also den Begriff des secreta. 10 f. Sibyllae 

antrum immane: Lykophron 1279 cr-rufvov CifluXXric oiKTyrf|piov. Die 

Grotte der Sibylle nennt Vergil stets antrum (42. 77. 99. 157), dagegen 

die Hohle der Hekate am Avernersee sowohl antrum (262) ais spelunca 
(237). Uns begegnet antrum zuerst in V.s buc. 1, 75; da es aber fur Ver¬ 

gil und die an de ren Augusteer schon ganz gelaufig ist, wird es von den 

Neoterikern aus der zierlichen kellenistischen Poesie, in der die dvrpa ja 

eine groBe Rolle spielten, ubernommen worden sein (vgl. auch C. Prinz im 

Thesaurus 1. 1., s. v.). Dadurch wurden specus und spelunca degradiert, ge- 

nau wie unser 'Hohle’, seitdem im XV1L Jabrhundert 'Grotte’ aus dem 

Italieniscben entlebnt war; so sagt Vergil Aen. 8, 630 Mavortis in antro, 
wahrend seine Quelle (Fabius Piet, bei Serv. Dan. 1. c.) spelunca Martis 
gab. Friiher (buc. 10, 52) hatte Vergil versucht, spelaeum in die Poesie ein- 

zufiihren (vielleicht aus Cornelius Gallus), ohne damit viel Beifall zu finden 

(Ciris 467, dann erst wieder bei christlichen Schriftstellern seit Tertul¬ 

lianus und einmal bei Claudianus 26, 355). mentem animumque. 
Diese in Prosa nicht haufige Verbindung (aber 3mal bei Caesar), in der 

die Spezies und das Genus koordiniert werden (Cic. rep. 2, 67 ea quae 
latet in animis hominum quaeque pars animi mens vocatur; die Verbindung 

mens animi ist fur Plautus, Cato und Lucrez belegt, nicht dariiber hinaus, 

vgl. Heinze zu Lucr. 3, 94), muB alterer Poesie angehoren, da sowohl die 

Synaloephe an dieser Versstelle ais der Bau des Versschlusses in Vergils 

eigener Praxis singular sind (vgl. Anhange IX 2 und XI 1, 7). Da nun 

Lucrez 1, 74 mente animoque und 3, 142 mens animusque est liat, so hat 

wahrscbeinlich schon Ennius diesen VersschluB nach Analogie von KOtTCt 

qppeva Kai Kard 9upov gepragt, zumal er mentem atque animum trag. 186 

hat. Vgl. uber die relative Sicherheit solcher Kombination Anhang I. 

inspirat (vgl. 50 adflala est) paBt genau nur zu mentem: O 510 ^puveucTe 

pevoc peya Ooifioc 'AttoXXujv; animus ist aber passend hinzugefugt, weil 

die Weissagung nicht bloB auf der mens beruht, kraft derer der Seher, in- 

dem er die Zukunft durch gottliche Eingebung vorausfiihlt, monet (huc. 

9, 15 Aen. 3, 712, vgl. 11, 795), sondern auch auf der Starke des animus, 

der ihn die Zukunft durch Erkennen wissen laBt; daher sagt Demosthenes 

de cor. 80 (nur mit anderer Ordnung der Begriffe) (ppovipouc dvbpac Kai 

pavietc, vgl. Soph. EI. 472f. mit Kaibels Bemerkung. 

13 iam subeunt Triviae lucos atque aurea tecta. Also ist Aeneas 

nicht allein (vgl. aucb 41 viri, Teucros); der Wechsel des Numerus (9 petit) 
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genau wie 7, 664, wo Peerlkamp iindert und Ribbeck eine Lucke annimmt. 

Auch daB Aeneas, wie wir aus 34 (praemissus Achatis) entnehmen, den 

Achates vorausgesandt hat, brauchte nicht eigens gesagt zu werden: KCtta 

to (TiaJTTuuiaevov intelligimus (Serv.). Ahnlich Aeneas und Achates 1, 180 

—188. Analoges s. zu 42tf. 77. subire mit Entfaltung seiner beiden 

Begriffsnuancen: subeunt lucos 'sie treten in den Hain’, subeunt tecta sie 

nahern sich dem Ternpel’, denn in diesen werden sie erst 41 gerufen. — 

tlber die Plurale lucos und aurea tecta s. Anhang V. 

B. Beschreibung des Tempels 14—33 manus in drei Abscknitten: 

Einleitung 14—19 (Tempelbau), Hauptteil 20—30 vestigia (Darstellungen 

auf der Tiir), SchluB 30 tu—33 manus (Icarus). 

14ff. Uber die Legende von der Erbauung des cumanischen Apollo- 

tempels durch Daedalus sagt Servius z. d. St.: Daedalus primo Sardiniam, 
ut dicit Sallustius, post delatus est Cumas et templo Apollini condito in fori¬ 
bus haec universa depinxit; hierin stammt aber nur die Erwkhnung Sardi- 

niens aus Sallust (hist. frg. 2, 6f. Maur.). Die Legende berichtete wahr- 

scheinlich schon Timaios (J. Geffcken, T.’ Geographie d. Westens, Berlin 

1892, 57ff. 170) und nach ihm Varro (der iiber Daedalus auch in den 

Hebdomades sprach: Auson. Mos. 300). Aus Varro konnte Vergil wie au¬ 

dere KTiCTeic dieses Buchs (s. z. 156ff. 337ff.) so auch diese entnehmen 

(Geffcken 1. c. 79; R. Ritter, De Varrone Vergilii in narrandis urbium po¬ 

pulorumque Italiae originibus auctore, Diss. Halenses XIV pars IV, 1901, 

308 ff.), wenn er fur dergleiclien nicht vielmehr mit dem in Handbiichern 

schulmaBig iiberlieferten Wissen auskam. Durch die Worte 18 redditus his 
primum terris scheint er mit gelehrter Anspielung der abweichenden Sagen- 

version entgegenzutreten, nach der Daedalus nicht zuerst oder iiberhaupt 

nicht nach Kyme gekommen war. Tatsachlich lassen ilm Diodor 4,77 f. 

und Pausanias 7, 4,6f., ohne Kyme zu erwahnen, nach Sizilien gelangen, 

von wo ihn nach Diodor 4, 30 Iolaos nach Sardinien holt, das auch Sallust 

nannte. In mythographischen Handbiichern werden. wie gewohnlich, die 

Varianten gestanden haben, darunter die hier von Vergil befolgte lokal- 

patriotische von Kyme. Wie diese Stadt dazu kam, sich diese Ehre zu usur- 

pieren, ist wohl noch durchsichtig. Daedalus war, wie J. Toepffer, Attisehe 

Genealogie (Berlin 1889) 168 gezeigt hat, durch genealogisierende Sage 

eng an das eubbisehe Chalkis, die Mutterstadt von Kyme, gebunden. Des- 

halb also lieB inan ihn, wie Vergil sich ausdriickt, Chalcidica super arce 
zuerst festen FuB fassen und dem Gott, der die Chalkidier einst dorthin 

fiihren solite, einen Tempel bauen. 

Das retardierende Motiv der Beschreibung des Tempels und der auf 

seinen Toren dargestellten Kunstwerke muli der Leser, der auf den Fort- 

schritt der Handlung gespannt ist, zuniichst befremden. In dem Momente, 

da Aeneas, dem Sturm glucklich entronnen (6, 354f.) und dem Ziel seiner 

Wiinsche nahe ist, versinkt er mit seinen Begleitern in sinnende Betrach- 

tung einer ihn nichts angehenden Darstellung und muB erst durch ein 

scheltendes Wort der Sibylle an seine Aufgabe erinnert werden (37 ff. non 
hoc ista Sibi tempus spectacula poscit e. q. s, wo iste, ein im sermo cotidianus 

uberaus beliebtes und daher im hohen Stil nicht haufiges und z. B. von 

Horaz in den Oden nicht gebrauchtes Wort, verachtlich gesagt ist wie 2, 521. 

5,397. 11,390). DaB Aeneas Zeit zu solcher Betrachtung hat, wird kiinst- 
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licb motiviert: er hat den Achates vorausgeschickt (34), um die Sibylle zu 

holen, und wahrend er auf beider Ankunft wartet, betrachtet er die Dar- 

steliung (33). Der Ubergang von der ekcppacric zur Handlung in 33 ist so 

hart, daB Usener (nach Ribbeck) hier — unzweifelhaft mit Unrecht — eine 

Liicke vermutete. Ganz analog wird die Beschreibung der 'IXiou aXuucFic 

1,441 ff. eingekleidet (Aeneas, auch dort nach einem Stunn gliicklicb ge- 

landet, betrachtet das Gemalde reginam opperiens 454), doch ist sie dort 

besser motiviert, da die Darstellung den Aneas angeht (vgl. P. J. Enk, 

Mnernos. XLI 1913, 382 ff.). Die Wiederholung des auffalligen Motivs und 

seine etwas gezwungene Verwendung in vorliegendem Fall laBt vermuten, 

daB Vei-gil diese Tecbnik nicht selbst erfand. Wirklich gibt es Spuren eines 

ahnlichen Verfahrens auch sonst. Auf Epicharms Geapoi, in denen nach 

Athenaeus 8,362 B oi Gewpoi KaGopwvxec xa ev TTuGoi avaGruuaxa Kai 

Trepi dtcaaxou Xeyovxec qpacri Kai xabe kxX. und die entsprechende Situation 

im 4. Mimiambus des Herodas verweist P. Friedlander, Johannes v. Gaza 

(Leipzig 1912) 26 f. Der alexandrinische Dichter, dem Kolluthos sein Epyl- 

lion vom Raube der Helena nachgedichtet hat, lieB den Paris nach seiner 

Ankunft in Sparta die dortigen Tempel betrachten, wobei er ahnlich wie 

hier Vergil die Sagen kurz berichtete (Kolluthos 236 ff.). Der Roman 

des Achilleus Tatios laBt den Helden gleich zu Beginn der Handlung nach 

einem Sturm landen und dann ein Gemalde betrachten (1,1); ebenso an 

einer anderen Stelle des Romans (3, 6): dcrpevoi TRC Xapopevoi xouc Geouc 

aveuqpripoupev (das Gebet folgt bei Vergil 56 ff., es enthiilt auch den Dank 

ftii- die gluckliche Landung) . . . TTpocreuEdpevoi bn xuj Getu . . . -rrepirieipev 

xov vecuv (folgt Beschreibung der Gemalde). Lukian, Erotes llff. schildert, 

wie ihm und seinen Freunden nach ihrer Landung in Knidos die bildlichen 

Darstellungen des Aphroditetempels von der TempelschlieBerin erklkrt wer- 

den; im Herakles 4 ff. erklart ihm ein Kelte die Darstellung. Auch der 

Roman des Longos geht von einer solchen Beschreibung aus, ebenso die 

Handlung in Varros Biichern de rust. (1,2). Ja sogar das spezielle Motiv, 

daB jemand eine Darstellung betrachtet, wabrend er auf etwas wartet, 

muB verbreitet gewesen sein: einem friiheren Scbiiler, Dr. Tacke, verdanke 

icb den Hinweis auf Terenz, Eun. 583 ff.: wahrend das Bad bereitet wird, 

virgo in conclavi sedet \ suspectans tabulam quandam pictam: ibi inerat pic¬ 
tura haec: (folgt die Beschreibung: Zeus und Danae). Ferner Petron 27 

cum has miraremur lautitias, accurrit Menelaus und meldet den Anfang der 

cena (ahnlich 29. 83). Wir werden also zu schliefien haben, daB diese Form 

der Einkleidung aus hellenistischer Erziihlungskunst stammt, die ihre Wur- 

zeln hatte in p 81 ff. (Odysseus vor dem Palast des Alkinoos) und Euripides 

Ion 184 ff. (die Athenerinnen vor dem Tempel in Delphi), vgl. noch Apollon. 

Rhod. 3, 215 f. Catuli. 64,267. Iulius Valerius, res gestae Alexandri 1,46. 

3, 52. Wahrend das Motiv aber da, wo es am Platze ist, gute Wirkung iibt, 

bat Vergil es hier fur eine Situation verwertet, in der inan die konventionell 

gewordene Verwendung merkt.x) Sieht man jedoch davon ab, so muB man 

gestehen, daB dieses fStiick aus der Geschichte Uritaliens’ (Heinze S. 398), 

das der Dichter seinen Helden beim ersten Betreten Italiens im Bilde ge- 

1) Was hier tiber die Geschichte dieBes Motivs gesagt ist, laBt sich er- 
ganzen aus meinen Darlegungen in der Einl. in die AltertumBwiss. I1 S. 580 f. 
und in Agnostos Theos 40 ff. 
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wissermaBen miterleben laBt, eme bedeutende Wirkung ausubt. Die Retar- 

dation der Handlung hat also im klinstlerischen Plane des Dichters gelegen. 

Ob Vergil etwas beschreibt, was er mit Augen oder bloB in seiner 

Pbantasie sah, laBt sich, wie gewohnlich in solchen Fallen, nicht mit Sicher- 

heit sagen. Fiir die Realitat der Darstellung entscbied sich 0. Jahn (Arch. 

Beitr. 239ff.), wahrend in dieser Art von Poesie bloBe Fiktion a priori 

wahrscheinlicher ist (C. Robert bei Ehwald im Anhang zu Ovid met. 13, 680): 

der Dichter wird dasjenige, was er aus der Sagengeschiehte wuBte, sich im 

Bilde vorgestellt haben. Die Gruppierung der dargestellten Stoffe ist iiber- 

sichtlich. Auf den Flugelturen (fores 20, vgl. Prop. 2, 31, 12 ff.) sind je 

zwei Szenen dargestellt, die deutlich geschieden werden (tum 20 wie 8,660 

und Prop. 1. c. 9; hic—hic 24. 27) und wohl ubereinander zu denken sind. 

Auf der einen Tiir Attika und zwar oben der Ort der Ermordung des An¬ 

drogeos (Marathon?), unten Athen. Auf der anderen Tiir Kreta, und zwar 

oben Pasiphae und Minotaurus, unten das Labyrinth. — Die bekannte Sage 

(27 ille) wird nur in einigen Hauptziigen augedeutet, dagegen dem senti- 

mental-reflektierenden Element viel Spielraum gegeben (21 die exclamatio 

miserum 30 ff.), beides durchaus in alexandrinischer Manier (lehrreich das 

Epyllion von Orpheus georg. 4, 453 ff., wo die Handlung nur fluchtig skiz- 

ziert ist; vgl. Servius ecl. 8,47 fabulam omnibus notam per transitum tetigit, 
schol. Dan. zu georg. 3,258). Das Ethos der Verse 30 ff. (tu quoque magnam | 

partem opere in tanto, sineret dolor, Icare haberes: | bis conatus erat casus 
effingere in auro, | bis patriae cecidere manus) fiihlten schon die antiken 

Leser, wie die Nachahmungen Ovids (R. Ehwald, O.s 14. Heroide, Gotha 

1900, 17) und Spkterer zeigen. ""Goikcv 6 TTOtTynric CTuvdxOeffQai” (schol. B 

zu II. N 178 ff.) oder 'sympathiam poeta ex sua persona fecit’ (schol. Dan. 

9,424, vgl. ib. 397 'mire adfeclum suum poeta interposuit’) wiirde man das 

Ethos antik formulieren. Der Dichter bedient sich dabei der cenocrTpocpf) 

(Icare). Wahrend diese Figur (7rpo(T(pu)Vr|CFic genannt vom schol. Dan. zu 

10,139. 302. 791) in altgriechischer Poesie durch den objektiven Zusammen- 

hang motiviert zu sein pflegt (vgl. Pindar P. 7, 10 und dazu v. Wilamo- 

witz, Aristot. u. Athen II 326, 5), dient sie in der rhetorischen Poesie der 

Spateren, insofern sie nicht bloB metrisch konventionell ist (s. u. z. 18), 

meist nur dem Ausdruck subjektiver Anteilnahme, und kam so zu den Ro- 

mern, die seit der neoterischen Poesie starken Gebrauch davon machteu 

(Catuli, Calvus, Varro v. Atax, der sie fr. 9 Baehr. in das griechische Ori- 

ginal erst hineintragt, dann Properz und Ovid; vgl. jetzt E. Hampel, De 

apostrophae apud poetas Rom. usu, Diss. Jena 1908); Vergil ist dem Stil 

des Epos gemaB sparsam damit, erzielt dann aber oft ergreifende Wirkung, 

wie an unserer Stelle. Es ist mir aufgefallen, daB die Beispiele in der zwei- 

ten Halfte seines Epos, wie es scheint, verhaltnismaBig hSufiger sind ais in 

der ersten: vgl. 8, 643, und besonders oft in 10: 324ff. 501 ff. 514. 791 ff. 

In 30 dient auch die durch die starke Interpunktion markierte bukolische 

Diaerese, die im lat. Hexameter unvergleichbar viel seltner ist ais im grie- 

chischen, mit dessen Entstehungsgeschichte sie ja zusammenhangt, zur Stei- 

gerung des Ethos. Denn das schlieBende Kolon _ u ^ _ a (ai tov "Abumv, 

U)XeTO Aacpvic) gibt hier wie oft dem Gedanken einen weichen, klagenden 

Ausdruck, vgl. ecl. 2, 58 heu heu quid volui misero mihi? jj floribus austrum 
Perditus et liquidis immisi fontibus apros 5, 25 (in der Klage um Daphnis), 
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Ovid met. 11,52 flebile nescio quid queritur lyra, || flebile lingua Murmurat 
720 et tamquam ignoto lacrimam claret || 'heu miser’ inquit 684 nulla est 
Alcyone, nulla est, ait. || occidit una Cum Ccyce suo (vgl. A. P. 7, 366 <peu 

7to(Tov dXyoc 373 Xeicpava b’aiaT 383 cpeO paKapicrxoi). Der SchluB bis 
conatus erat casus effingere in auro, \ bis patriae cecidere manus ist fast 

epigrammatisch, durch anaphorische Antithese (bis—bis, dies nach X 206 f.) 

und Wortspiel (casus—cecidere) gewiirzt. Ohne daB an ein griecbisches Vor- 

bild unmittelbar zu denken wSre, fiihlt man sich auf dergleicben Hohe- 

punkten dichterischen Konnens umvillkiirlich an griechische Kunstiibung 

erinnert: bic pev 4qpujp)ari0rj bianXacraeiv AaibaXoc uiov, | dic drecrev, 

XCipec bic b’lTTeaov irarpiai (Philippos Thess. A. P. 7, 554 nennt die Hand 

ein es Steinmetzen, der seinem Sohne das Grabdenkmal selbst gefertigt batte, 

Traxpwr| Xe‘P)- 

14 ut fama est. Auf diesen Ausdruek und ahnliche (ferunt unten 284, 

ferunt fama 8,765, fertur 1,15) wurden die antiken Interpreten Vergils 

aufmerksam: das sei, sagten sie, das Zeichen der diffidentia des Dichters 

(vgl. H. Georgii, Antike Aeneiskritik, Stuttgart 1891, 179). Eme genauere 

Priifung der Ausdrucksweise zeigt aber, daB diese Formulierung zu eng ist. 

1. An sicb kann der pOGoc, Xoxoc, die dvGpwmjuv cpotTic, die 'Sage’ oder 

'Legende’ wahr sein und vom Dichter, ohne Kritik daran zu iiben, ais solche 

beriebtet werden. In diesem Sinne steht cpaOi einigemale in den homeri- 

seben Epen (z. B. B 783 6 638 Z 100, x 245 L 42) und in einem alten 

Stuck der hesiodischen Theogonie 306; qpapev cpavxi dveiroiCTi Xexovxt 

epaxo Xex^^ot bei Pindar auf Grund sowohl literarischer Tradition (0. 2,28. 

6,29. P. 4,33. 88. 6,21. 12,17. N. 9,39. 1.7 [8], 47) ais mundlicher 

(0. 7,54. N. 6,59. 7,84, besonders 0. 9,49 cpavxi b’dv6ptjurrujv TraXatcu 

pf|CTiec, dazu schol.: irpo TTivbapou be xoOxo oux i0xopr|xo; wo Pindar 

einmal fur die Wahrheit nicht einsteht und bloB seine xvmpa gibt, sagt er 

boZa 0. 6, 82); (padi bei Bakchylides 5,155; ofters dergl. bei den Tragikern 

(z. B. Xoxoc Aisch. Ag. 750 Eum. 4 Suppi. 230. 294. Sept. 218, cpaxic 

Suppi. 293, Soph. Ant, 828, Eurip. Ion 225. 507, epotexi Aisch. Suppi. 291. 

299); qpacri und XexouOi in einem attischen und einem aginetischen Skolion 

(Athen. 15, 695 B), sowie in dem Anhang zum Theognis 1287; lehrreich 

ist Isyllos S. 13 Wil. cube yap cpaxic eveTrouc’ f\\u6’ ec aicodc Trpoxovaiv 

dpexepuuv, worauf Xexetai folgt. 2. Aus der Gedankensphkre dieser grie- 

chischen Ausdriicke brauchen die lateinischen an sich noch nicht herauszu- 

treten; wenn sie sich seit der neoterischen Poesie haufen (Catuli dicuntur 
perhibent ferunt fertur, Properz ferunt fertur dicitur ut aiunt usw.), so ist 

das alexandrinische Manier: die Dichter betonen, daB sie das, was sie vor- 

tragen, iiberliefert fanden (vgl. Kallimachos fr. 252 Schn. xdic o xtX^lOc 

[d. i. apxcuoc] exei Xoxoc). Wenn Catuli 68,109 gar ferunt Grai, Cicero 

Aratea (nat. deor. 2,107) und Vergil Aen. 8,135 ut Grai perhibent sagen 

(letztere Floskel wegen der Ubereinstimmung zwischen Cicero und Vergil 

moglicherweise schon ennianisch: s. Anhang I), oder wenn Vergil georg. 

4, 507 sogar den redenden Proteus sich auf eine Tradition berufen liiBt 

(^perhibent), so ist das die reine Buchpoesie, wie die Berufung auf die fides 
vetustatis bei Ovid met. 1,400, fast. 4, 203 (vgl. Aen. 10,792). 3. Gelegent- 

lich wenden diese Dichter diese Form der Berufung da an, wo die 

Sageniiberlieferung schwankte, verworfen oder rationalistisch umgedeutet 
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wurde1), so Vergil 10,189 ferunt (abweichend von Phanokles-Ovid met. 2, 
367 ff.), 3,121 fama volat, 3, 578. 4,179. 7, 409 fama est, buc. 6, 74 quam 
(Scyllam) fama secuta est (uberall bei Sagenvarianten), und so auch an vorlie- 
gender Stelle. Denn Timaios, auf den sie vermutlicb zuruckgeht (s. o. S. 120), 
bat nacb Diodor 4,77 erst eine rationalistische Umdeutung der Sage von 
Daedalus gegeben, dann diese selbst erzalilt mit der Bemerkung, sie sei 
unwahrscbeinlich. Servius hat also Recht, wenn er zu unserem Verse — 
freilich in viel zu scbolastiscber Formulierung — bemerkt (p. 7,5 Thilo): 
dicendo autem Vergilius 'ut fama est\ ostendit requirendam esse veritatem 
(folgt eine rationalistische Deutung). 4. Die letztere Gruppe bildet den 
Obergang zu den Ausdriicken eigentlicher 'diffidentia1, wie unten 173 = 
georg. 3,391 si credere dignum est 8,140 auditis si quicquam credimus 
3, 551 si vera est fama, Lydia 25 si fabula non vana est, Ovid fast. 2,113 
fide maius met. 13,732 si non omnia vates ficta reliquerunt 15,282 nisi 
vatibus omnis eripienda fdes. Auch solche eigentliebe amCTia ist in grie- 
chischer Poesie ait. Im Prooemium der hesiodiseben Tbeogonie (27 f.) sagen 
die Musen, daB sie neben Wahrem auch Falsches, d. h. neben echter Sage 
auch novellistisch Fingiertes, verkiinden (ein MaBstab, an dem Xenophanes 
und Pindar, jeder in seiner Art, die Uberlieferung messen). Solon (fr. 20) 
zitiert ais Sprichwort TroXXa ipeuboVTCU aoiboi (danach Eurip. Here. 1315 
aoibwv eiTrep ou ipeubeic Xoyoi, vgl. dort v. Wilamowitz). Besonders skep- 
tisch verhalten sich (uneingedenk der aristotelischen Lehre von der Poesie: 
4(p’ oie dnricrToOpev oux pbopeGa probi. 917 b 15) die alexandrinischen 
Dichter, z. B. Kallimachos h. 1, 60 f., fr. 76. Apollonios 1, 153 ei ^reov ye 
TreXei xXeoc, aus deren EinfluB sich die zitierten Floskeln Vergils und an- 
derer lateinischer Dichter erklaren (s. auch u. z. 441). 

15 praepetibus pinnis. Die Akten uber den von Hygin eingeleiteten 
Streit hinsichtlich der Bedeutung von praepes geben auf Grund eines er- 
lesenen Kommentars Gellius 7, 6 und Servius Dan. z. d St. Das Richtiee 
steht bei Gellius § 12: praepes sei ein Wort der Auguralsprache, in der es 
das Epitheton eines mit breiten (patulis) Schwingen fliegenden Vogels sei, 
entsprechend M 237 oiuuvoicu TavuTTTepuyecrcn; also 'weit geoffnet’, 'aus- 
gebreitet’. Diese Ableitung vom St. pat- ist nicht bloB lautlich die glaub- 
lichste, sondem auch deshalb, weil nur so sich zwei bei Gellius angefuhrte 
ennianische Vei-bindungen erklaren: Brundisium pulcro praecinctum praepete 
portu (ann. 488) und praepetibus sese pulcrisque locis dant (ann. 97, sc. die 
Auguralvogel). Da nun auch Cicero in einem von ihm selbst (div. 1,1061 
zitierten Vers seines Marius praepetibus pinnis sagt, so werden wir aus 
Vergils Ubereinstimmung mit ihm schlieBen diirfen, daB die Verbindung 
von beiden alterer Poesie entnommen wurde, vermutlicb also aus Ennius: 
vgl. Anhang I. DaB in unserem Verse Ennius die Vorlage Vergils war, 
diirfen wir aber mit um so groBerer Bestimmtheit vermuten, ais 3, 361 die 
Worte praepetis omina pinnae in einem Zusammenhang stehen (3, 359— 
380), der voll von feierlichen, z. T. ais ennianisch iiberlieferten Wendungen 
ist (vgl. 359 Troiugena, interpres divom 360 sidera sentis 364 repostas 
367 obscenamque famem 369 de more 370 exorat paoem divom 374 f. maio- 

1) Zu Gruppe 3 ist jetzt zu vergleichen F. Leo, Herm. XLII (1907) fi8 ff.. 
der einige der hier angefiihrten Stellen anders beurteilt. 
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ribus auspiciis 375 deum rex 380 Saturnia luno u. a.). Die Heriibernahme 
eines Wortes der Auguralsprache ist iiir die lateinische Poesie, deren primi- 
tivste Keime in den nationalen sacra lagen, charakteristisch. Sie hat ein 
bekanntes Analogon in extemplo: Servius zu 1,92 'extemplo’ illico. ei est 
augurum sermo e. q. s. Ygl. auch u. z. 191 ff. Die Feierlichkeit wird durcb 
die gewiiblte Alliteration praepetibus pinnis — credere caelo (Schema aabb) 
gesteigert. Fur Ovid war der Begriff von praepes bereits so entwertet, daB 
er den Amor einen deum praepetem nennen konnte (epist. 8, 36). 

16 insuetum per iter gelidas enavit ad arctos (Daedalus). Die 
auch uns gel&ufige Metapher, die sich in 19 remigium alarum fortsetzt, ist 
in griechischer Poesie sehr ait und beliebt, ins Lateinische eingefiihrt schon 
von Ennius ann. 21 transnavit (Venus) cita per teneras caliginis auras, vgl. 
Lucr. 3, 591 enaret in aeris auras. Der spezielle Ausdruck remigium pin¬ 
narum ist fur uns zuerst bei Lucrez 6, 743 iiberliefert, aber er ist wohl 
alter, denn Lucrez hat ihn im Genetiv mit einer Lizenz (remigi oblitae 
pinnarum, vgl. Lachmann), die sich doch wohl daraus erkliirt, daB er die 
Phrase ais eine in alterer Poesie vorgepragte seinerseits iibernahm. Quin- 
tilian 8,6,18 nennt den Ausdruck eine speciosissima translatio, verbietet 
ihn aber fur die Prosa, d. h. er hatte damals bereits Eingang gefunden; 
fur uns in Prosa so erst bei Appuleius met. 5, 25 u. o. nachweisbar. Ins La¬ 
teinische kam er aus dem Griechischen: Tapdoi tujv Kimreuiv Herod. 8,12, 
t. tujv veujv Thuk. 7,40, dann Tapctoi TrrepuYuuv hellenistische Dichter. 
Durch den Gebrauch, den Vergil hier, wo er den Mythus von Daedalus 
skizziert, von der Metapher macht, erweckt er in dem Horer eine bedeu- 
tende cpavTadia, die durch die Hyperbel gelidas ad ardos (d. h. Daedalus 
schwamm emporrudernd durchs Athermeer zum Pol) noch erhoht wird. 
Dieser Ausdruck wurde schon im Altertum miBdeutet, indem einige darunter 
die nordliche Richtung des Fluges verstanden (vgl. Servius); richtig, aber 
mit schwachlicher peimene sehon Silius 12, 94 f. media inter nubila ... ena¬ 
vit. DaB Vergil, wie ein Scholion des erweiterten Servius meint, den hyper- 
bolischen Ausdruck gewiihlt habe, um auf die Gefahr anzuspielen, der das 
Wachs bei zu groBer Warme ausgesetzt war, ist sehr glaublich: denn solche 
'compendia fabulae’, die das Denken des sagenkundigen Lesers reizen soll- 
ten, waren gerade in demjenigen poetischen yevoc, in dessen Stile Vergil 
diese Episode dichtete (s. o. S. 122), auBerordentlich beliebt. 

17 Chalcidicaque levis tandem super astitit arce. Attribut und 
Substantive rahmen den Vers ein; vgl. liber diese bei Vergil sehr beliebte 
Wortsymmetrie Anhang III AI. — Mit super astitit arce (wo super wie 
203 Adverb ist, vgl. Boltenstern, Stellung der Praeposition bei Vergil, Progr. 

Dramburg 1880, 12) vgl. 4,252f. hic (auf dem Atlas) primum paribus 
nitens Cyllenius alis \ constitit; das Motiv ist also von dem Flug eines Got- 
te^ auf den des Daedalus xibertragen. Vergils Ausdruck super astitit arce 
stimmt so genau iiberein mit Pindar, der von Apollon, nachdem er uber 
Lander und Meere gefiogen ist, sagt: (T k o tt i ai (T i v <aKpaic> opewv iinep 
edra (fr. 101 Bgk.), daB man doch wohl eine unmittelbare Reminiszenz 
an diese, wie es scheint, beriihmte pindarische Stelle anzunehmen haben wird. 

18 f. tibi Phoebe sacravit ! remigium alarum posuitque immania 
templa. Die Apostrophe des Gottes ist hier aus dem Stil der Dedikations- 
epigramme zu erkltiren (doi . . Ooifle . . buipa Tabe xpepaTai A. P. 5, 9 
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u. dgl.), denn Daedalus weiht nach seiner glucklichen Fahrt durch das 
Luftmeer seine 'Ruderfliigel’ wie ein dem Sturm entronnener Schiffer seine 

Ruder (vgl. Aen. 12, 768 ff.)- Meist aber diese Fi§ur (vgb °- S- 122) ais 
eine rein konventionelle zu beurteilen: der Vokativ ist wegen seiner kurzen 
Silbe besonders an vorletzter Versstelle sehr bequem (vgl. Kod6 31. 47. 
119. 206 und 0. Keller, Gramm. Aufsktze, Leipzig 1895, 198 f.). Wenn 
Vergil z. B. unten 250 f. sagt Aeneas matri Eumenidum magnacque sorori \ 
ense ferit (sc. agnam), sterilemque tibi Proserpina vaccam, so wecbselt er, 
weil Proserpinae metrisch unbrauchbar gewesen wSre (erst seit Properz wird 
Persephone freigegeben; ganz isoliert scheint Proserpinae bei Horaz carm. 
2,13,21 zu sein; s. u. z. 138). Ebenso wird 3,119 f. (mactavit) taurum 
Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo, \ nigram Hiemi pecudem, Zephyris fe¬ 
licibus album die unbraucbbare Form Apollini umgangen (auch die metrisch 
zwar moglichen, aber nicht bequemen Formen Apollinis und Apolline um- 
schreibt er, von vier Malen abgesehen, durch die bequemeren Phoebi, Phoebo, 
wie Apollinem durch. Phoebum). Den metrischen Zwang gesteht Vergil selbst 
mit einer fur solche Dinge seit Alters konventionellen Phrase ein georg. 
2, 95 f. purpureae (sc. uvae) preciaeque, et quo te carmine dicam, | Baetica? 
Wiihrend aber Vergil in der Aeneis die Figur nur da zulaBt, wo das Ethos 
sie wenigstens nicht ausschlieBt (in den Georgica 1,215 wagte er es noch, 
eine Kleeart medica zu apostrophieren), iiberschreiten andere Dichter diese 
Grenze, z. B. redet Properz 3,11,68 den Bosporus, Ovid trist. 1, 10, 26 
Lampsacus und fast. 2, 392 gar den Circus maximus an; Ovid gebraucht 
wohl auch zuerst in der Apostrophe metrisch bequeme Verbalformen der 
zweiten Person wie met. 13,925 f., quas neque cornigerae morsu laesere 
iuvcncae, | nec placidae carpsistis oves hirtaeve capellae (vgl. Ehwald zu 
met. 9,185). Vgl. jetzt auch Bednara a. a. 0. (zu 4) 568. 

20 Zu letum ist aus posuit (19) das fur kiinstlerische Darstellung 
allgemeinste Wort factum est zu entnehmen, von dem auch der folgende 
Infinitiv abhangt, vgl. 8,630 (dazu schol. Dan.: elegans figura 'fecerat pro¬ 
cubuisse’). Prop. 2, 12, 6. Ovid met. 6, 75 u. 6. — Uber das Schwanken 
der Uberlieferung zwischen Androgeo und Androgei s. Anhang VI 3. 
21 Cecropidae. Kallim. 4,315 KexpoTnbai an gleicher Versstelle in glei- 
chem Zusammenhang. Die gelehrte Bezeichnung hatten die Neoteriker (vgl. 
Catuli 64,79 u. 6.) von den Alexandrinern um so lieber aufgegriifen, weil 
sie das iibliche Wort im Hexameter nicht brauchen konnten; Athenaeus 
(Adjektiv) wagte Lucr. 6,749, nach ihm nur einmal Ausonius. Thesidae 
sagt Vergil georg. 2,383. 21 f. septena quotannis | corpora nato¬ 
rum. In der gewohnlichen Uberlieferung sind es sieben Sohne und sieben 
Tochter, die dem Minos j&hrlich ausgeliefert werden qjuBten. DaB aber 
Vergil nicht ohne Autorit&t davon abgewichen ist, zeigt eine von Servius 
D. zu 14 (p. 6,16Th.) mitgeteilte Version, wonach es nur sieben Sohne 
waren. corpora natorum von den antiken Erklkrern ais Trepicppacric 
notiert; sie ist bei Vergil, wie bei griechischen Dichtern bepac und Cuipa, 
sehr haufig (besonders corpora virum, was archaisches Gepr&ge tragt), wird 
von ihm aber nie ohne Ethos gebraucht (abgegriffen Prop. 3,17,25 curva 
delphinum corpora), hier 'ihre sieben leibhaftigen Sohne’ (vgl. Henry 232). 
22 stat ductis sortibus urna. Stat in seiner Bedeutung nach Servius von 
den alteu Exegeten umstritten, neben vielem Falschen richtig: stat post 
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ductas sortes. Beim Losen ist das TrctXXeiv, movere (unten 433) der Urne 
das Wesentliche: das konnte der Kiinstler nicht darstellen, aber die stehende 
Urne sagte dem antiken Betrachter, daB das Losen vollzogen war. stare 
pragnant vom unbeweglichen Stehen auch 300. 471. 554; 12,408 pulvere 
cadum stare vides, dies nach Ennius ann. 608 stant pulvere campi, vgl. 
Lucii. 213 stat sentibus pectus. Horaz carm. 1, 9,1. Properz 4, 5,12. 
sortes ducere tecbnischer Ausdruck der alten Sprache (vgl. J. Schmalz, 
Arch. f. Lex. IX 1896, 578). 

23 Gnosia MR, Cnosia P; auch an vier anderen Stellen (georg. 1, 222. 
Aen. 3,115. 5,306. 6,566) schwanken unsere Majuskelhss. begreiflicher- 
weise, aber stets zu gunsten der von M. Haupt (bei Belger 251) empfoh- 
lenen Schreibung GAT; 9,305 geben alie (MPR) Gnosius. An diesen sechs 
Stellen steht es viermal am Yersanfang, zweimal nach Konsonant im Vers- 
innern, so daB die Schreibung GN prosodisch iiberall moglich und daher 
(gegen Ribbeck, vgl. prol. 392, aber mit Deuticke) wohl iiberall einzusetzen 
ist. Im Wortinnern geben die Hss. (MPR) 8,425 Pyragmon (und so las 
Commodianus nach der maBgebenden Uberlieferung instr. 1, 5, 4), 10, 198 
Ognus MP Ocnus VR (o), georg. 4,15 alie (MPR) Procne (o); in cygnus 
hat das g nur cod. M an drei Stellen (ecl. 8,55. Aen. 1,393. 12,250), an 
den iibrigen sechs hat er mit den anderen codd.: c (das y ist an allen neun 
Stellen lang, die Schreibung mit gn also iiberall moglich gegen Horaz carm. 
4,3,20 cycni wie 1,30,1 regina Cnidi). Eine endgiiltige Entscheidung ist 
vor Sammlung des Materials aus allen maBgebenden Hss. unmoglich (Ma- 
terial fiir cycnus und Cnidus jetzt im Thes. 1. 1.). elata mari (Kreta) 
plastisch fiir alta (so von Kreta 5,588, vgl. Mela 2,7,12 super eas [Ky- 
kladen] sita est Creta). 

24 supposta. Die synkopierten Formen der Composita von ponere 
finden sich, wie aus der Sammlung von K. Wotke (Wien. Stud. VIH 1886, 
146) hervorgeht, mit einer Ausnahme (georg. 3,527 repostae), nuy in der 
Aeneis, und zwar stets bis auf einen Fall des I. Buchs (249 Troia, nunc 
placida compostus pace quiescit) so, daB die Formen den fiinften oder sechsten 
FuB ausfiillen (10, 694 expostaque ponto 9, 716 inposta Typhoeo 6, 24 
suppostaque furto; georg. 3, 527 nocuere repostae Aen. 1, 26 mente repostum 
3,364 temptare repostas 6,59 penitusque repostas 655 tellure repostos). Also 
war metrische Bequemlichkeit (neben dem archaisierenden Kolorit) fiir Yergil 
der Hauptgrund, die Formen beizubehalten. Das ergibt sich auch daraus, 
daB er von denjenigen Composita, die sich sowohl ohne ais mit Synkope 
in den Vers bringen lieBen, nur je ein Beispiel init Synkope hat (compostus, 
exposta, inposta, supposta), aber von demjenigen, das fiir den Hexameter 
ohne Synkope iiberhaupt nicht braucbbar war, fiinf Formen (repostum, re¬ 
postae, repostas zweimal, repostos). DaB repostos aus Ennius stamme, be- 
zeugt Servius zu 1,26 (vgl. unten z. 328). Fiir uns ist Lucrez der Haupt- 
vertreter dieser Formen, der sie auch schon zumeist auf die metrisch be- 
quemen Stellen beschrankt. Im Gegensatz zu Lucrez verponen die Neoteriker 
diese Formen (Catuli hat sie sogar nicht in den kleinen Gedichten, wo er 
doch sonstige Synkopen nicht meidet, s. u. z. 57), nur Varro, der Ataciner, 
der iiberhaupt eine Zwischenstellung zwischen der alten und neuen Rich- 
tung einnahm, liat fr. 7 Baehr. placida composta quiete, was Vergil in der 
zitierten Stelle des I. Buchs nachgeahmt hat, wenn es nicht alteres Gut ist. 
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Von den Augusteern auBer Vergil werden diese Formen nur je einmal von 
Horaz und Properz gebraucht, von jenem in einem sehr friihen Gediclit 
unter dem EinfluB des Lucrez (epod. 9,1 repostum ; iiber das unmoglicbe 
postos epod. 2,65 vgl. Leo, Gottinger Prooemium 1900, 18), von diesem 
in einem sehr spiiten (4,2,29 imposta corona), das bereits unter dem Ein¬ 
fluB Vergils steht. Ofters begegnen die Formen dann erst wieder bei den 
Epikern seit Valerius Flaccus, die ganz von Vergil abhSngig sind. In einem 
epigraphischen Gedicht (373 Biich.), datiert zwisehen 43 und 70 n. Chr., 
dessen erster Vers mit einem Vergilzitat beginnt, schlieBt der dritte: fatis 

compostus iniquis. Vgl. auch zu 57 dircxti. 
24 f. amor tauri suppostaque Pasiphae. Dargestellt war Pasiphae 

propter amorem tauro supposita, aber der Dichter legt die logisch subordi- 
nierten Begriffe parataktiscb auseinander, um sie einzeln deutlicher hervor- 
treten zu lassen (Figur der eTreEriTH^tc, vgl. Servius zu 1, 27. 11, 260). 
Dieser aucb der Prosa beider Sprachen nicht fremde Gebrauch wird von 
allen Dicbtern gepflegt, aber Vergil hat ihn fast zur Signatur seines epi- 
schen Stils gemaebt (Lucrez, Catuli und die Augusteer auBer Vergil sind 
darin viel zuriickhaltender, Vergil selbst hat in den Buc. gar kein Beispiel, 
in den Georg. ganz wenige), vgl. z. B. unten 57 Dardana Paridis tela ma¬ 
nusque 227 reliquias et bibulam favillam 230 spargens rore levi et ramo 
felicis olivae, 282 ramos annosaque bracchia 623 thalamum . . . invisosque 
hymenaeos 715 securos latices et longa oblivia potant (dagegen Silius 13,555 
mit appositioneller Hypotaxe Lethaeos potant latices, oblivia mentis} 735 te¬ 
nebris et carcere caeco 788 hanc gentem Bomanosque tuos 831 aggeribus 
Alpinis atque arce Monoeci, 1, 258 urbem et promissa Lavini moenia 3,222 
vocare in partem praedamque (dagegen Liv. 5,21,5 in partem praedae vo¬ 
care, Grattius 1, 247 in partem praedae veniat comes) 5, 647 f. divina signa 
decoris ardentisque oculos 7,50 filius prolesque virilis 11,22 socios inhuma- 
taque corpora; auch das oft miBdeutete penatibus et magnis dis (3,12) ist 
danacb zu beurteilen (die di magni sind eben die penates: vgl. Wissowa, 
Hermes XXII 1886, 32 = Ges. Abh 99), und fur das Verstandnis von 6, 273 
wird uns dieser Sprachgebrauch, den auch Servius zu 11,260 notiert, wich- 
tig sein. Vgl. jetzt auch die Behandlung dieses Sprachgebraucbs bei Th. Dii- 
ring, De Vergilii sermone epico, Diss. Gott. 1905,7 ff. amor wie gleich 
Venus Kcrr’ eucprmi(J|u6v. 

25 Pasiphae mixtumque genus prolesque biformis: nebenein- 
ander die zwei Bezeichnungen des Minotauros, die Euripides in den Kre- 
tern hintereinander hatte: (JuppiKTOV elboc und bmXrjv cpucnv (Plut.Thes. 15). 
proles biformis macht einen archaischen Eindruck: vgl. fiir proles unten zu 
784; biformis ist fiir uns freilich vor der augusteischen Poesie nicht belegt 
(unten 286 Scyllaeque biformes, Hor. 2,20,2 biformis vates), docli hat Cicero 
in seinen Versen Tuse. 2,20 (Vers 13 f.) biformato impetu \ Centaurus und 
da er zu dieser Bildung (iibrigens ein airaE Xey.) durch das von ihm iiber- 
setzte sophokleische Original gar keine Veranlassung hatte (Trach. 1059 
Gripeioc pia), so nahm er sie wohl, wie so vieles in seinen Versen, aus eiuem 
lateinischen Tragiker. So iibersetzt er gleich darauf (Vers 38) den sopho- 
kleischen bicpuri CFTpaTOV (ib. 1095) mit bicorporcm manum, und da haben 
wir das Adjektiv zufiillig fiir Naevius und Accius bezeugt. 26 moni- 
menta poetischer Plural (s. z. 4), deshalb bemerkenswert, weil Verg. ihn 
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hier sogar ais Apposition zu einem singularischen Nomen (Minotaurus') ge- 
braucht; ahnlich schon 10 secreta Apposition zu antrum; unten 179 anti¬ 
quam silvam, stabula alta ferarum. 5, 359 clipeum, Didymaonis artes, genau 

wie Soph. Phil. 35 outoEuXov j’ iKuui/aa, cpXaupoupyoO tivqc TexvnMaT> 

otvbpoc, wo die Intpp. auch Beispiele aus dem alten Epos geben. Vor Verg. 
scheint sich kein lat. Beispiel zu iinden; andere aus spateren Dichtern bei 
W. Schink, De Romanorum plurali poetico (Diss. Jena 1911) 21. 27 labor 
domus vom Labyrinth. Die Wahl der nicht ganz gewohnlichen Ausdrucks- 
weise erklart sich vielleicht aus spielerischer Anlehnung an das etymo- 
logisch im Altertum viel erorterte labyrinthus (mittelalterliche Schreibung 
eben deswegen laborintus: Th. Birt, Rh. Mus. LII Suppi. 139). Ais olida 
(domus, vgl. 29 tecti) wird es auf Vasen und Miinzen dargestellt. 27 in¬ 
extricabilis error, 29 dolos tecti ambagesque. Die Irrwege des Laby- 
rinths in Versen malerisch zu schildern, reizte die hellenistischen Dichter 
(vgl. Kallim. h. 4, 311) und nach ihnen Catuli 64,112 ff. (errabunda regens 
tenui vestigia filo, \ ne labyrintheis e flexibus egredientem \ tecti frustraretur 
inobservabilis error), an den sich Vergil deutlich anlehnt (Ursinus). Auch 
an einer spater ais die vorliegende Stelle geschriebenen Partie 5, 588 ff. 
macht Vergil dem Catuli das Kunststiick nach, dort schlieBt er: qua signa 
sequendi | frangeret indeprensus et inremeabitis error. Die Wahl der sechs- 
silbigen Worte (sowie des viersilbigen ambagesque), die den vierten und 
fiinften VersfuB ausfullen (eine metrische Besonderheit, s. z. 99 f. und 617), 
beruht auf Absicht: die LSnge des error soli dadurch gemalt werdeu (ahn¬ 
lich georg. 2,491 inexorabile fatum, 324 venit summa dies et ineluctabile 
tempus), s. Anhang IX 3 b. In der Wahl des Wortes inextricabilis (vom La¬ 
byrinth auch Varro bei Plin. nat. 36, 91) ist Vergil hier vorsichtiger ais 
Catuli, wagt dagegen an der Stelle des spaten fiinften Buchs nach Catulis 
inobservabilis gegen seine Gewohnheit (s. z. 141) eine eigene Neubildung 
(inr emeabitis). 

28 magnum reginae sed enim miseratus amorem. In wirkungs- 
vollem Kontrast (s. z. 9 f.) zu der nefanda Venus der Pasiphae folgt hier, 
durch den scbwermiitigen Rhythmus zu Beginn des Verses wundervoll mar- 
kiert, der magnus umor Ariadnae. Dieser Eigenname war in den obliquen 
Casus im Versinnern nur mit schweren Elisionen, am VersschluB nach den 
strengen Gesetzen des entwickelten lat. Hexameters iiberhaupt nicht brauch- 
bar. Er wird daher hier von Vergil durch regina ('Konigstochter’: abusive 
ait more poetico Servius zu 1,273), von anderen Dichtern meist durch Mi¬ 
nois oder Gnosias, Gnosis ersetzt (vgl. Thes. 1. 1. II 561); aber auch abge- 
sehen von der metrischen Bequemlichkeit, erschien es hier dem Dichter ge- 
wahlter, wo er Theseus’ Namen iiberhaupt nicht nennt, den der Ariadne 
nur TTepicppadTiKUJC anzudeuten. Kunstvoll ist die Verteilung der Worte 
uber den Vers: die Hauptbegriffe rahmen ihn ein (s. z. 137 und Anhang 
TTT Al), dagegen sind die Partikeln in der Mitte wie versteckt: uber diese 
Freiheit in der Stellung der Partikeln s. ebenda III B 3. Die Verbindung 
sed enim (auch 1,19. 2,164. 5, 395) wird von Quintii. 9, 3,14 ais Archais- 
mus bezeichnet, zu ihrer Erhaltung trug wohl aXXa yap bei (danach at 
enim in der occupatio); enim behielt in ihr seine urspriingliche Bedeutung 
(bf|, cja’, vgl. Biicheler, Lexicon Italicum,p. VIII), die es noch im Vulg&r- 
latein hat (ofters bei Commodianus). Altertiimlich enim auch unten 317 
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Aeneas miratus enim und genau so 10,874 Aeneas adgnovit enim (wo es 
einige in eum andern wollen!), ferner georg. 3, 69f. semper erunt, quarum 
mutari corpora malis: | semper enim refice ('und so’ wie altlat. einom), Aen. 
8, 84 quam (suem) pius Aeneas tibi enim, tibi, maxima luno \ mactat sacra 
ferens et cum grege sistit ad aram (doi pe brj; in der Umgebung von lauter 
feierlichen Worten). Ahnlich schillert zwischen Versicherung und Begriin- 
dung namque 10,614. Vgl. auch Usener, Kl. Schr. II 315ff. 30 caeca 
vestigia. Dieser sinnliche Gebrauch von caecus ist eine besondere Lieb- 
haberei Vergils (vor ihm ofters auch Lucrez), wofiir er reichliches Material 
auBer in der Umgangssprache (caeca nox, caeci parietes wie xuqpXoi toixoi, 

'blinde Fenster’) auch in griechischer Poesie fand, so hier caeca vestigia wie 
TuepXoi uobec Eurip. Pboen. 834 (apaupov kujXov Soph. 0. C. 182); 10,733 
caecum dare cuspide volnus wie TucpXoic ouTacrac ToEeupacnv Eurip. Here. 
199, 3,200 caecae undae georg. 2,503 freta caeca Aen. 3,706 caeca saxa 
wie TucpXov KOpa A. P. 7, 400,2 xuqpXai (JmXdbec ib. 7, 275,2. — Das 
durch die starke Interpunktion nach der bukolischen Diaerese isolierte 
Komma tu quoque magnam leitet den nun folgenden wehmutigen Gedanken 
stimmungsvoll ein (s. o. S. 122f.). Uber die Verteilung der Worte auf den 
VersschluB _ |uuj_o s. Anh. IX 4a. 31 partem, sineret dolor, ha¬ 
beres. Die Auslassung der Kondizionalpartikel ist vor dem Konjunktiv des 
Pr&teritums viel seltener ais vor dem des Prasens (fur letzteres vgl. Leo, 
Seneca I 224 , Analecta Plaut. I, 30, l). Zu den wenigen, von R. Kiihner, 
Gramm. d. lat. Spr. II 2, 761 angefiihrten Belegen kommt ein besonders ge- 
naues Analogon bei Ovid met. 9,490 omnia, di facerent, essent communia 
nobis, woraus sich ergibt, daB P. Cauer, Grammatica militans (Berlin 1898) 
136 die Auslassung der Partikel in unserem Verse richtig aus der Idee 
eines Wunsches erklart ('lieBe es der Schmerz nur zu’). 32 (bis) cona¬ 
tus erat Ubersetzung von (rpic pev) dqpuuppf|9r| X 506; conari gibt den 
Begriff des 4qpoppacr0ai genau wieder, denn M. Haupt (bei Belger 253) be- 
merkt, daB es nicht 'versuchen’, sondern 'sich anschicken’ heiBt (also == em- 
Xetpeiv); tatsachlich ist es oft kaum verschieden von coepisse, vgl. bell. Afr. 
14,2. 15,2 (dazu Wolfflin) und besonders Ovid met. 8, 462f. conata qua¬ 
ter . . . imponere, coepta quater tenuit. 

C. Begegnung mit der Sibylle und Eintritt in den Tempel 
(33 quin — 41). Abgehildet cod. F, fol. XLIVV. 

33 protinus omnia. Protinus hier, wie bei Vergil noch oft (Schol. 
z. 2,437. 7,601), raumlich: biryveKUic. — Fur omnia (VersschluB) gibt R 
omne (das Lemma des Servius omnem, d. h. omne mit falsebem Strich), 
eine offenbare Interpolation, denn nach Macrob. 5,14,1 wurde die Syni¬ 

zese ia von einigen getadelt. Kein Vers, in dem Vergil diese Synizese hat, 
ist vollig intakt geblieben: 7,237 verba precantia FMP, v. precantum R; 
georg. 4,221 deum namque ire per omnis alie Hss. (MPR), aber Ambrosius 
las richtig omnia; Aen. 1,2 ist das Schwanken sowohl der direkten ais der 
indirekten Uberlieferung zwischen Lavinaque venit (litora) und Laviniaque 
v. I. wohl zugunsten der besseren hs. tjberlieferung Laviniaque (M1V gegen 
RM2 [Hand des Schreibers von M1]) zu entscheiden trotz des kltesten, etwa 
noch dem I. Jh. n. Chr. angehorigen Zeugnisses fur Lavinaque auf einem 
Ziegel von Italica Corp. 2,4967,31. Die lateinischen Dichter haben diese 
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Art der Synizese nach derLehre griechischer Metriker zugelassen: Hephaist. 
ench. 2 belegt den Tponoc Tr|c auveKCpujvriCeioc von zwei kurzen Vokalen 
zu einem kurzen (TTr|Xiaba _uu, f| biavemic _wu_, aXXa tcov _uu) fiir 
verschiedene Gattungen der Poesie, darunter ausdriicklieh auch die epische. 

In lateinischer Poesie ist dieser rpoTtoc schon fur Ennius belegt (avium 

ann. 94, insidiantes 436), dann wiederholt fiir Lucilius und Lucrez (die Dar- 
legungen Lachmanns zu 1, 1106. 2, 719. 3, 917 sind von H. Mirgel, De 
synaloephis et caesuris in versu hex. lat., Diss. Gott. 1910, 49,1 erganzt 
worden). Vergil war sich der Freiheit ais einer archaischen um so sicherer 
bewuBt, ais 1. in der angefiihrten Stelle der Georgica 4,221 auf das den 
Vers schlieBende omnia gleicb eine zweite Besonderheit zu Beginn des 
nachsten folgt: terrasque tractusque; diese ist zuerst nachweisbar in einem 
Hexameter des Accius (bei Festus 146) metallique caculaeque, d. b. sie wurde 
von Ennius auf Grund des homerischen xe—tI (B 495) eingefiihrt und von 
Accius iibernommen (s. AnhangX); und ais 2. der Abschnitt des VII. Buches, 
in dem jenes precantia vorkommt (237), auch sonst durch Ennius beein- 
fluBt ist. Im Gegensatz zu dem archaisierenden Vergil steht Ovid. Es ist 
sehr bezeichnend, daB er epist. 11,69 den vergilischen VersschluB verba 
precantia durch Umstellung precantia verba normalisiert. Die Licenz hat 
er nur ein einziges Mal, im letzten, am wenigsten gefeilten Buch der met. 718, 
und auch da nur in einem ganz besonderen Fall: spissi litoris Antium, d. h. 
bei einem Eigennamen, den er nach seiner Elisi onspraxis (vergi. L. Mulier 
de re metr. 2 347) sonst iiberhaupt nicht hatte verwenden konnen. Ais ich 
in der 1. Aufl. schrieb, daB dieses zweisilbige Antium gewissermaBen ein 
Vorlaufer der Assibilation zu Anzo sei, und dafiir Bantia-Bansa verglich, 
wuBte ich noch nicht, daB grade fiir Antium die Form Ansium einmal iiber- 
liefert zu sein scheint (Corp. 3 n. 2887 Praetorianerinschrift aus Dalmatia, 
spatestens Mitte s. II p. Chr.): H. Jacohsohn, der dies feststellte (Herm. XL1H 
1908, 472 ff.), hat daraufhin kurzlich (ib. XLVIII 1913, 311 f.) fiir den 
Ovidvers dieselbe Erklarung gegeben wie ich. 37 non h.oc ista sibi 

it 
tempus spectacula poscit. So FP, poscunt M, poscunt R. Servius er- 
wahnt beides, zieht aber poscit vor, mit Recht, denn wie der folgende Vers 
nunc grege dc intacto septem mactare iuvencos j praestiterit zeigt, ist gemeint: 
hoc tempus non spectacula poscit sed sacrificium, vgl. 12,156 non lacrimis 
hoc tempus; auch der Verfasser des Vergilcentos rMedea’ (um 200) zitiert 
den Vers mit poscit (PLM IV 225,160 Baehr.). Die Korruptel erklart sich 
aus Angleichung des Verbalnumerus an das zunachst stehende Suhstantiv, 
wofiir Wagner 399 ff. viele Belege aus der Vergilhberlieferung gibt. — hoc 
ista — tempus spectacula. Die Wortstellung lioc ista sibi tempus spectacula 
poscit bietet ein interessantes Beispiel fiir die Neigung der Pronomina, sich 
lokal aneinander gewissermaBen zu attrahieren: s. Leo, Nachr. d. Gott. Ges. 
1895, 432 u. Herm. XLII 1907,56 f., unten zu 329. 780. Die Substantiva 
tempus spectacula treten dadurch zu scharfer Kontrastwirkung nebeneinander: 

s. dariiber Anhang IH A 3. Uber den Gebrauch von iste s. o. S. 120. 
38 de intacto keine Synaloephe, sondern Synizese, s. Anhang XI 2 b. 

38 ff. Vor der Befragung des Orakels muB geopfert werden, und zwar 
Trpo bopuiv (an den puupoi Trpovaoi), wie in Delphi (Herod. 7,140. Eurip. 
Ion 226 ff., 419 f. Plut. de def. or. 49,437 B, daher TTuGm pr|XoboKOC Pind. 
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P. 3,27, vgl. auch Hiller v. Gaertringen in der Realenzykl. III 2534) und 
in dem italischen ipuxopavTeiov bei Ps. Plut. cons. ad Apoll. 14,109 C. — 
Dem sakralen Charakter seines Epos und dem Yorbild des Ennius ent- 
sprecbend legt Vergil groBes Gewicbt auf Genauigkeit des Opferrituals. 
Wabrend daher andere Dichter gelegentliche Abweicbungen vom strengen 
Ritual haben (C. Krause, De Romanorum hostiis, Marburg 1894, 23), ist 
Vergil, um mit dem Autoritatenglauben des Macrobius zu reden, hierin 
wirklich erroris ignarus. Ais einzige Ausnahme (denn georg. 4, 546 stammt 
aus der griecbischen Quelle) galt schon im Altertum 8,641 (vgl. auch 12, 
170), wo Romulus und Tatius am Altar Jupiters das Bundnis schlieBen 
caesa porca, also einem weiblichen Tier, was die alten Kommentatoren 
tadelten oder wunderlich erklarten (Quintii. 8,3,19. Serv. z. d. St.); aber 
diese Annahme scbeint im Ritual begriindet gewesen zu sein, denn im 
Biindnisopfer der Fetialen wird die porca auch sonst erwahnt (Suet. Claud. 25 
und Biicheler, Kleine Schriften I S. 466), und auch im Opfer an Terminus 
kann die porca den agnus vertreten (Ovid fast. 2, 656, vgl. auch Petron 133). 
Wir sind daher auch an vorliegender Stelle zur Priifung des Details ver- 
pflichtet: nunc grege de intacto septem mactare iuvencos | praestiterit, totidem 
lectas de more bidentis. Das Opfer wird hier wie unten 153 von der Sibylle 
befohlen, fur die ein solcher Auftrag ja typiseh war (vgl. z. B. Liv. 42, 2, 6 
und Phlegon, mir. 10). DaB es einem Gott und einer Gottin, also hier Apollo 
und Hekate, gilt, folgt aus der Sonderung mannlicher und weiblicher Tiere 
(iuvencos—lectas bidentis). Nach der Strenge des Rituals, fur welches das 
Alter der Tiere ais etwas Wesentliches gilt (Servius zu 3,21, Cicero leg. 
2, 29), gehoren beide hier genannten Tierklassen zu den maiores hostiae; 
vgl. fur die iuvenci Varro rust. 2, 5, 6 und fur die bidentes besonders Gellius 
16,6, wo auf Grund von Hygins Vergiluntersuchungen die richtige Er- 
klarung des fur die Augusteer bereits dunklen Wortes aus dem ius ponti¬ 
ficium gegeben wird (bestatigt durch einen modernen Fachmann: Nehring 
im Jahrb. f. Phil. 1893, 64 ff.; vgl. auch A. Spengel, Bl. f. d. bayer. GSW. 
XXIV 1888,262ff.): bidens ist ein Tier mit 8 Schneidezahnen in der unteren 
Kinnlade, von denen zwei bereits gewechselt, d. h. durch groBere und star- 
kere ersetzt sind, was beim Schaf ungefahr mit l1/2 Jahren der Fall ist. 
Das adjektivische Wort (sc. hostia) war also urspriinglich durchaus nicht 
auf Schafe beschrankt, denn acht Schneidezahne in der unteren Kinnlade 
haben alie Wiederkauer, also auch Kiihe und Ziegen, im Gegensatz z. B. 
zum Pferd, das oben und unten Schneidezahne hat; daher lesen wir bei 
Plinius nat. h. 8 f., 206 aus Coruncanius (cos. 280, erstem plebeischen pont. 
max.) ganz allgemein: Coruncanius ruminales hostias, donec bidentes fierent, 
puras negavit. Aber, wie so oft in der Sprache, trat eine Bedeutungsver- 
engerung ein: von einem anderen Tier ais vom Schaf braucht das Wort nur 
der Atellanendichter Pomponius bei Gellius 1. c. bidenti verre facere. Vgl. 
die Analogie des indischen Opferritus bei H. Zimmer, Altindisches Leben 
(Berlin 1879) 74 f. Fur grege de intacto s. Macrobius 3,5,5: hostiae in- 
iuges (vgl. ctbptyroi) vocantur quae numquam domitae aut iugo subditae sunt, 
wo er auBer auf unsere Stelle auf georg. 4,540 verweist. lectae wird durch 
das bei Macrobius folgende erlautert: eximiae hostiae, quae ad sacrificium 
destinatae eximantur a grege, was sich auf die Stelle der Georgica bezieht: 
quattuor eximios praestanti corpore tauros delige, vgl. egregius, dEaipexoc. 



VERS 38—42 133 

septem: die Siebenzahl war gerade auch in apollinischer Religion sakro- 
sankt (Diels in der Festschr. f. Gomperz, Wien 1902, 9; Roscher, Die Sieben- 
u. Neunzahl im Kult u. Myth. d. Gr., Lpz. 1904, 13). de more gehort zu 
mactare (nicbt zu lectas), vgl. 5,96 caedit binas de more bidentis, ahnlich 
4, 57. 7, 93; es ist also diro koivou auch zum vorhergebenden Satzglied zu 
ziehen. Statt de gibt F ex, was sich in dieser Verbindung bei Vergil zwei- 
mal findet gegemiber sehr haufigem de; das konnte fur F zu sprechen schei- 
nen, wenn auf eine isolierte Lesart dieser Hs. mehr zu geben ware ais auf 
den Consensus von drei anderen. Die Verbindung de more kommt 3, 369 
innerhalb eines stark durch Ennius beeinfluBten Abschnittes vor (s. z. 15), 
die Versschlusse lectas de more bidentis 8, 544 und rite bidentis 7, 93 in Zu- 
sammenhangen mit ebenfalls ennianischem Kolorit. 40 adfata: ennia- 
nisches Wort: s. Anb. I 3. 

III. BEFRAGUNG UND BESCHEID DER SIBYLLE 42—155 

A. Beschreibung des Lokals 42—44. B. Epiphanie des Apollo 45— 
55. C. Zwei Wechselreden des Aeneas und der Sibylle 56—155. 

A. Beschreibung des Lokals 42—44. 

42 ff. Die €Kqppa(Xic tottou wird verselbstkndigt und asyndetisch an 

das Vorhergebende angescblossen, wie unten 237ff. 893ff. 1, 159ff. (dort 
Serv. topothesia est), 530ff. 2, 7l3ff. und besonders ahnlich georg. 4, 418ff.; 
vgl. Servius z. 10, 653 descriptio perparecbasin facta, non enim a superiori¬ 
bus pendet, sed ante dictis adiungitur. Dieselbe Technik bei Properz 4, 4, 3 ff. 
und besonders oft bei Ovid. Sie ist sebon homerisch. 

1. Die beste Beschreibung dieses antrum (11. 42. 77. 99. 157; domus 
53; adytum 98) der Sibylle bei Agathias 1,10 (angefiihrt von Cerda zu 11): dv 
tu» TrpocfiXiov dviaxovra rouXoqpou xexpamudvujdyxuivi dVTpo v tiUTxecrxiv 
djucprjpecpdc re xai yXaqpupcuTaTOv, ibc ab ut a xe d'xeiv auxopaTa xal ku- 
toc eupu Ka\ PapaSpwbec' dvxaOGa bf) uaXai qpaai xrjv CipuXXav xrv 
Travu . . . qpotpdXriTTTdv tc eivai xai evGouv, xai TipoaTopeueiv Ta dcrdjueva 
toTc TruvGavopevotc. Ahnliche Beschreibungen bei Ps. Justin, coh. ad Graec. 
37. Lydus de mensibus p. 103 W. (in seinem Sibyllenkatalog), dazu die 
altesten Erw&hnungen bei Lykophron 1276ff. ZuKJTripiou (= Apollon) xe 
kXituv, dvGa TrapGevou | crxuyvov CipuXXric derxiv ouaixfipiov (vgl. 10 hor- 
rendaeque procul secrreta Sibyllae),! Ypujvuj pepdGpui CTuTKaTppeqpec axdyric 
und in einer auf Timaios zuriickgebenden Stelle des Antigonos hist. mir. 
c. 95 (GdXapoc xaTayeioc der Sibylle). Vgl. Corssen a. a. 0. (o. S. 118) 
3f. Wie im Altertum, reizte die Hoble auch seit der Renaissancezeit die 
Neugierde. Auf eine interessante Beschreibung dieser Hohle macht mich 
R. Wiinsch aufmerksam: J. F. Breitbaupt, Christlicher Helden Insel Malta 
(Frankfurt a. M. 1632) 204f.; dort heiBt es u. a.: „Das innwendige Theil 
ist anfanglich gar weit und hoch, in die Vierung gestellet, mit vierecketen 
steinern Seulen . . ., hernach gleichsam in eine Ebene auszgebreitet, dessen 
Lenge sechzig Schritt und Breite von zehen. Folgends kommet mann in 
gar seltzsame . . . Kammern . . ., sind denen vorigen gantz ungleich, auch 
viel srroszer und hdher ais dieselbe . . . Unter andem ist daselbst eine Kam- 
mer, in welcher die Sibyllinische Weissagerin von Cuma soli gewohnet 
haben: ist vierecket mit Griechischer Arbeit ausgemacht auff die Art wie 
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der Heidnische Tempel desz Weingotzens Bacclii zu Rom . . . Soli dieses 
Olirts wegen vieler Gespenste . . . weiter einzugehen gefahrlich seyn . . . 
Insgemein sind vorgedachte Kammern oben alie offen, auch mit Wanden 
und Mauern uuterschieden . . . Das gemeine Landvolck siehet in denen Ge- 
dancken, ais ob an diesem Ort der Herr Christus von der Hellen aufge- 
fahren und der alten Vatter Seelen daraus erloset hette. Von vielen der 
Berg Christi genennet.“ Noch heute ist nach Beloch 1. c. [o. S. 117J 161 
„der ganze Fels unten von Grotten durchhohlt. Es ist ein System in drei 
Stockwerken, vielfach verzweigt und z. T. verschiittet und unerforscht.“ 
Eine dieser Grotten heiBt noch heute 'grotta della Sibilla’, vgl. E. Cocchia 
1. c. (unten z. 237ff.). — 2. Das p^yapov im Felsinnern ist die Wohnung 
des Gottes (vgl. E. Rohde, Psyche1 119 ff. A. Korte in: Athen. Mitteil. XXIH 
1898, 94f.), mit dem also die Sibylle 77ff. in unmittelbaren Kontakt tritt. 
Lehrreich sind Analogien anderer Orakelstatten. Apollon selbst weissagte 
aus einer Grotte (vgl. v. Wilamowitz, Aristot. u. Athen II 44, 17) im mi- 
lesischen Branchidenorakel (Eusebios v. Const. 2, 50 tov ‘AiroXXuJva &pa- 
crav ii avipou xtvoc nai ctkotiou juuxoO, ouxi b’ iZ dvBpumou xPflcrai) 
und auch in Delphi dachte man es sich so, wenigstens in spaterer Zeit (Luca¬ 
nus 5, 84 f. sacris se condidit antris | incubuitque adyto vates ibi factus Apollo). 
Die Orakelhohle des klarischen Apollon lag wie die cumanische in einem 
Felsen unweit vom Meer bei einem Hain (C. Schuchardt in: Athen. Mitteil. 
XI 1886, 429ff.), diejenige der Sibylle von Erythrai am Ostfufl des Burg- 
bergs (K. Buresch ib. XVII 1892, 16ff.). — 3. Die Grotte lag am FuBe 
des Burgfelsens: 3, 443 quae (virgo) rupe sub ima | fata canit. In v. 41 
heiBt es nun: vocat alta in templa sacerdos. Damit kann, wie ich gegen 
Corssen a. a. 0. S. 6f. bemerken muB, nur der auf der Hohe des Burgfel¬ 
sens liegende Tempel des Apollo (s. o. S. 118) gemeint sein (vgl. templa 
19, altus Apollo 9), nicht die Grotte der Sibylle. Nun aber ist in 45 ven¬ 
tum erat ad limen, wie niemand bezweifelt, mit dem limen die Schwelle der 
Grotte verstanden. Also haben wir zu folgem, daB Aeneas und seine Be- 
gleiter nach 41 aus dem Tempel hinausgegangen und sich darauf von der 
Hohe des Felsens an dessen FuB begeben haben. Diese Annahme hat nicht 
die geiingste Schwierigkeit: es ist die Praxis KaTa to (Jiujmu|uevov: s. dar- 
iiber zu 13 und_ ein ganz analoges Beispiel gleich bei 4. An vorliegender 
Stelle ist es um so einfacher, ais zwischen 41 und 45 eben die Beschrei- 
bung der Grotte steht, in die sie treten: die wichtige Beschreibung ersetzt 
gewissermaBen die gleichgiiltige Nebenhandlung, die sich der aufmerksame 
Leser von selbst erganzen soli. Alles, was ich in der 1. Aufl., der gewohn- 
lichen Auffassung folgend, liber einen im Felsinnern befindlichen Gang, der 
den Tempel und die Grotte verbunden habe, ausfuhrte, lasse ich auf Grund 
des berechtigten Widerspruchs Corssens jetzt fallen. — 4. In die Grotte 
tritt die Sibylle uber das limen (45) durch die fores (47, vgl. 3, 449), wah- 
rend Aeneas und seine Begleiter die Grotte nicht betreten, sondern auf der 
Schwelle bleiben (151). Vor dieser Tiir (ante fores) ist die Sibylle noch 47, 
dagegen ist sie 77 in antro, also ist sie, w&hrend Aeneas betet (56—76)’ 

in die Grotte hineingegangen, was der Dichter ais selbsiverstiindlich den 
Leser ergilnzen laBt: das ist die soeben (bei 3) besprochene Praxis KCtTCt TO 
CTiumujpevov. Streng zu scheiden von den fores sind die 43 genannten lati 
aditus centum, ostia centum (= ostiorum centum totidem aditus, vgl. Henry 
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230): sie dienen nicht ais Eingange in die Grotte, sondern, wie 44. 81 f. 
gesagt wird, ais Kommunikationswege fur die Stimme der Sibylle mit dem 
aufierhalb der Grotte stehenden Befrager; daher offnen sicli diese ostia auch 
erst, ais die Sibylle durch die fores bereits in die Grotte gegangen ist, und 
zwar offnen sie sich sua sponte (81), d. h. auf (ibernaturliche Art, kraft 
des Gebets des Aeneas (521.). Duch diese ostia drobnt die Stimme der Si¬ 
bylle in der Grotte mit starkem Ecbo (99 antro remugit- iiber einen ahn- 
lichen Effekt in Delphi vgl. Iustinus 24, 6, 8); es bat also den Anscbein, 
ais ob die Grotte selbst ihre ungeheuren (81) Schliinde offne (ora dehiscent 
52 f.). 

B. Epiphailie des Apollo 45—55. Die UTTOTUiruiCTtC der l-asenden 
Seherin, ein beriihmtes Vorbild fur die Spateren (z. B. Lucanus 5, 128ff. 
Seneca Ag. 710ff.), die aber V.s vornebmes MaB uberscbreiten, ist glan- 
zend, ohne daB jedoch den aus griechischer Poesie gelkufigen Ziigen neue 
hinzugefugt waren (formell besonders nabe steht Eurip. Iph. T. 291 f. iia- 
ppv b1 opav ou Taiixd popcpqc <5yj\\x(na non vottus, non color unus)] 
die Belege fur das Einzelne (vgl. H. Harries, Tragici graeci qua arte usi 
sint in insania describenda, Kiel 1891) sollen daber iibergangen werden. — 
Khetorische Mittel sind reicblich verwendet. Auf die starke Bevorzugung 
des r in dieser Partie (zur Versinnbildlichung des Tobens und des Gewalt- 
samen) weist Maxa 1. c. (Anhang VII) 110 hin: 49 rabie fera corda tument 
80 os rabidum fera corda domans fingitque premendo 100 ea frena furenti 
concutit 102 cessit furor et rabida ora quierunt, wohl auch 54f. per dura 
concurrit ossa tremor (Sprachmalerei mit r bei Horaz carm. 3, 27, 19ff. 
notiert KieBling). Dann die Alliterationen 46ff. fanti—fores, 47 f. color— 
comptae—comae, letztere gesteigert sowohl durch Homoioteleuton, das durch 
die Ciiesuren stark ins Ohr fallt, ais auch durch das Wortspiel (dasselbe 
Spiel Tibuli 4, 2, 10 comptis est veneranda comis und Ovid am. 1, 1, 20. 
f. 2, 560. Pont. 3, 3, 16). Ferner die Anaphern 47f. non—non—non, zwei- 
mal die Figur des sogenannten kukXoc (dient nacb Quint. 9, 3, 29 der ve¬ 
hementia): 46 deus ecce deus 57f. cessas in vota precesque . . . ccssds (im 
zweiten Falle das gleiche Worte an gleieber Versstelle und mit gleichem 
Akzent, dies, weil abweichend von dem bekannten Brauch, wohl beabsich- 
tigt). Die kommatisebe Periodisierung von 47—50 sowie der identisebe 
Rhythmus von 48 und 49 (non comptae \ mansere || comae, | sed pectus an¬ 
helum Et rabie | fera corda || tument | maiorque videri) gibt diesen Versen 
etwas Aufgeregtes wie 2, 309ff. und mit anderer Caesur 9, 807f. (dasselbe 
Mittel zu gleichem Zweck ofters bei Claudianus: Birt, Proleg. p. CCX1I). 
Der abrupte PeriodenschluB conticuit 54 (am Versanfang) bringt hier wie 
oft (vgl. 421. 879) ein besonderes Ethos in den Gedanken: Beispiele aus 
Vergi]0bei M. Kraft, Zur Wortstellung V.s, Goslar 1887, 27. 29, aus Ovid 
bei Liidke, Rhythm. Malerei in O.s Met., Stralsund 1878, 33. 1879, 20 

(z. B. Ovid met. 1, 269. 2, 144. 9, 78. 128). 
45 ff. J. Kvicala, Neue Beitrage zur ErklSrung der Aeneis (Prag 1881) 

265ff. bat beobachtet, daB die romischen Epiker (seit Ennius, z. B. ann. 394) 
unbedenklich Reden im Versinnem beginnen und schlieBen lassen (Vergil 
in diesem Bucbe noch neunzehnmal, z. B. 51. 103. 125 usw.; 46. 53. 76 
usw.), wShrend Homer, Hesiod, Apollonios sowie die meisten Epiker des 
IV./V. Jabrhunderts n. Chr. Anfang und SchluB der Rede mit Versanfang 
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bzw. VersscbluB zusammenfallen lassen, bis zu dem Grade, daB sie gelegent- 
lich den vorhergebenden Yers mit mehr oder minder uberfliissigen Zusatzen 
fiillen (z. B. H 278 vgl. 276. A 346 vgl. 314); nur Nonnos bat das Gesetz 
tibertreten, aber auch er nur bei Ausrufen u. dgl., nie bei eigentlichen Re- 
den. Der Grund dieser Erscheinung, die richtig beobachtet sein wird, selbst 
wenn eine oder die andere Ausnahme vorhanden sein solite (z. B. notierte 
ich mir aus Kallimaehos’ Hymnen ais Ausnahme von der auch von ihm be- 
folgten Regel 4,150. 162 sowie aus Theokrit 7, 27. 91. 16,18. 24, 67; um- 
gekehrt laBt Catuli in den gelelirten grazisierenden Gedichten 63. 64 durch- 
aus griecbiscbe Technik herrscben, scheint sich also der Verschiedenartig- 
keit griechischer und lateinischer Praxis bewuBt gewesen zu sein), ist viel- 
leicht in dem ausgepragteren griecbischen Stilgefuhl zu suchen, das eine so 
starke Unterbrechung des Rhythmus und des Vortrags, wie sie durch An- 
fang oder SchluB einer Rede bedingt wurden, im Yersinnern instinktiv mied. 
Goethe folgt in der Achilleis vollig der Praxis Homers; in Hermann und 
Dorothea meidet er den Anfang von Reden im Yersinnern nicht angstlich, 
w&hrend er den SchluB der Reden fast immer mit dem YersschluB zusam¬ 
menfallen laBt (Ausnahmen: Gesang II und V und die vorletzten Verse, 
VI 215. VII 43 zwei ganz kurze Bemerkungen); dagegen entspricht dem 
anderen Ethos des Reineke Fuchs eme ganz freie Technik etwa im Stil der 
horazischen Sermonem 

Mit poscere fata schlieBt 7, 272 ein Vers in archaischer Umgebung; 
da auch fata 'Schicksalsspriiche’ (wie 67. 72; 3, 456 durch oracula ersetzt) 
altertumlich und fur Ennius bezeugt ist (ann. 19, hier nicht ganz sicher; 
trag. 43), darf die Phrase vermutungsweise ais ennianisch bezeiclmet wer- 
den. Poscere, die italische Bezeichnung fur den Inhalt des Gebets (Biicheler, 
Lex. ital. XXI), hat Vergil noch oft (z. B. 1, 666 supplex tua numina posco) 
aus Ennius tibernommen, w&hrend sich im allgemeinen die religiose Bedeu- 
tung fester, wie so oft, in der Komposition erhielt (exposcere Cic. Liv., wie 
effatum gelkufiger blieb ais fatum in dem besprochenen Sinn). Wenn er un- 
ten 66 non indebita posco regna verbindet, so zeigt er, daB ihm die Vor- 
stellung des Begriffs noch gelaufig war: denn da mit dem Gebet stets ein 
Gelobnis verbunden war, so faBte es der praktische Geist der Italiker ais 
einen Kontrakt mit den Gottern auf (Hor. carm. 1, 24, 11 non ita credi¬ 
tum posco Quintilium deos. 3, 29, 59 votis pacisci). 

46. DaB die Wiederholung von deus in den Worten der Sibylle deus 
ecoe deus auf einem Ritual beruht, schlieBe ich aus Ovid. met. 15, 677ff.: 
der Priester ruft bei der Erscheinung des Asklepios en deus est deus est 
und das Volk wiederholt diesen Doppelruf (verba geminata). Ich stelle hier 
zusammen, was ich mir dafiir gesammelt habe. 1. Doppelung des angerufe- 
nen Gottesnamens. € 31 TApec vApec (dementsprechend: Marmar im Ar- 
vallied).^ Archii, fr. 88 in Zeu, Ttaxep ZeO. Elisches Kultlied: a£ie Taupe 
fiHie Totupe (W.). Soph. Aias 695 ui TTav TTav. Eurip. Ion 125f. uu TTaiav 
ii) TTaiav | euaiutv euaiiuv | eir|c, uj Aaxouc Trai (mehr Beispiele fur diese 
Gruppe: K. Buchholz, De Horatio hymnographo, Diss. Konigsb. 1912, 20). 
2. Sakrale Rufe. Der Bannruf der Mysterien £jcdc eme, von Vergil unten 
258 procul o procul iibersetzt. Aristoph. Ach. eucpr)jueiTe eiKpppeixe, Thesm. 
295 euynpia" axw euqpn.uia1 emu, Eir. 433f. (Tirovbn o-aovbf]. eucpnpeiTe 
eucpripeire (jedesmal auBerhalb der Verse). Eurip. Bakch. 83. 152 Txe pax- 
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Xai \'xe PaKxai. Kallim. h. 1, 91 ff. xaipe peya Kpovibri . . . xaipe uaxep, 
XaTp5 auGi (vgl. 5, 140f.). 2, 25 W| \r\ cpGe-fYeaGe (ebenso 80. 97;. Apol- 
lon. Rhod. 2, 704 ‘Iryrrcuriov’ ‘lr|Tratr|ova Ooipov | peXTtopevov und viel 
dergleichen in den Hymnen des Proklos. Wie lange sich die Doppelung 
von xaipe bielt, zeigt folgende, von Reitzenstein, Zwei religionsgesch. Fra- 
gen (StraBb. 1901) 113f. zu anderem Zweck zitierte Stelle einer Predigt 

des Theodotos von Ankyra: eEapxovxec xoO oupavcmoXixou Tappir]X xuiv 
Geiwv TTpootpeeTKxripiuuv xai Xefovxec xaipe Kexapixuupevri, 6 Kupioc pexa 
(JoO. peG’ ou beuxepwcrwpev xaipe. Horaz 2, 19, 7f. euhoe parce Liber, 
parce (uber parcere ais sakrales Wort s. unten zu 63). Danach vielleicht 
zu erkl&ren 4, 1, 2 parce precor precor 2, 17, 9 non ego perfidum | dixi sa¬ 
cramentum: ibimus ibimus 4, 2,49 teque (tuque?) dum procedis, io triumphe 

j non semel dicemus, io triumphe, \ civitas omnis (die Erklarung bei KieB- 
ling-Heinze scheint mir kiinstlich, und die bei Horaz folgenden Worte dabi- 
musque divis tura benignis legen eine sakrale Vorstellung nabe: die Arval- 
briider riefen funfmal triumpe). 3. Magie. Seneca Oed. 567. 622 laBt bei 
einer Totenbescbworung den Priester die Zauberformel zweimal wiederholen. 
Danach wohl zu beurteilen Horaz epod. 17, 6 Canidia parce vocibus tan¬ 
dem sacris, \ citumquc retro solve solve turbinem. In den Beschworungen unserer 
Zauberpapyri ist Doppelung gewisser Worte sehr gewohnlich, z B. pap. 
Leid. (ed. Diederich, Jabrb. f. Phil. Suppi. XVI 1888) 802 bict xouxo eira- 
koiktov pou • ptr) pbr) xaxu xaxu Taxu iva pr) avorficacrGui xauxa (die ganze 
Beschworung) ck beuxepou Xeyeiv, pap. Paris, (ed. Wessely, Denkschr. d. 
Wien. Akad. XXXVI 1888) p. 69 dpxi apxi fjbrj pbr) xaxu xaxu. ib. 95 
Xeye cliYr| aiff) ... xai xa aKoXouGa (Tupicrov bic Kai TtoTnrucrov bic (vgl. 
R. Wiinsch, Antike Fluchtafeln. Bonn 1907, 13). Paulus ep. ad Gal. 1, 8 
wiederholt zweimal den Fluch dvdGepa eaxui. Carmina bei Marcellus med. 
36, 70 fuge fuge podagra (vgl. 29, 35), bei Plinius nat. 27, 131 reseda, 
morbis reseda, scisne scisne quis hic pullus egerit radices? — Die iiberall 
zugrundeliegende Vorstellung ist, daB durch die Wiederholung die Richtig- 
keit oder Dringlichkeit des Wortes betont werden soli. (Uber Wortdoppe- 
lung zum Zweck der Verstarkung des Begriffs handelt 0. Crusius zu Hero- 

das 4, 61 [ed. 3 min. p. 36 Anm.]) 
46. Mit dem VersschluB cui talia fanti vgl. 53 et talia fata (conticuit) 

und den Versanfang 372 talia fatus erat. Dergleichen Formeln hat Ennius 
nach dem Vorbild des griechischen Epos geprSgt, und Vergil ais konven- 
tionelle Floskeln iibernommen, oft in einem Zusammenhang;, der auch sonst 
auf Ennius weist (so 5, 16 ac talia fatur, worauf das ennianische magna¬ 
nimus folgt, s. zu 327). Einigemale (5, 382. 10, 480. 12, 295) schlieBt. er 
einen Vers atque ita fatur, was sich auch durch die metrische Form des 
Versschlusses (ooLo: s. dariiber Anhang IX 4a), noch dazu mit einer an 
dieser Stelle nicht beliebten Synalophe (ib. XI 1, 7j ais nient von ikui ge- 
prhgte Floskel erweist. — Die gleiche Art des Versschlusses liegt auch in 
47 non voltus, non color unus vor; hier ist er durch dieFigur der Anapher 
bedingt, wie Vergil und andere Dichter auch sonst einer Figur zuliebe etwas 
von der Strenge ihrer metrischen Prinzipien opfern. 49 rabie fera 
corda tument. Die Metapber vom Wogenschwall genommen, dem KXubrnv, 
in den der Wahnsinn die Menscben versenkt (vgl. Demosth. 19, 314 kXu- 
buuv xai pavia), wie 102 rabida ora quierunt (vgl. 4, 523 saeva quierant 
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aequora). Ebenso vora Zorn 407 tumida ex ira tum corda residunt (vgl. 
creorcr. 2, 479 maria alta tumescant . . . rursusque in se ipsa residant), wie 
II. I 646 oibavexai Kpabir|, Aisch. Choeph. 183 Kapoi TTpocrecrxri Kapbia 
KXubwviov | xoXnc. Der bei Vergil sehv beliebte Plural corda (s. unten 80. 
407) aus alter Poesie (Ennius ann. 367. 400), aber, wie es scheint (s. Haas 
536. 538), zuerst bei Verg. mit Bcziehung auf ein Subjekt statt auf meh- 
rere (vgl. oben zu 26). 50 quando ara VersschluB ungewohnlich, s. 
Anhang°IHB 2, 2. 51 cessas in vota. Fur cessare in aliquam rem 
zitiert °der Thes. 1. 1. III 963, 24 auBer dieser Vergilstelle nur je eine aus 
Senecas Medea und aus der Octavia, die also von Verg. abhangen.^ Dieselbe 
Kiihnheit 2, 347 audere in proelia 12, 71 ardere in arma 10, 455 meditari 
in proelia 637 ornare in faciem georg. 3, 232 irasci in cornua mit der von 
Madvig (op. acad.2 135f.) und Leo (zum Culex p. 86) besproebenen Prag- 
nanz des Ausdrucks, die uns besonders aus Sallust und Tacitus gelhufig ist. 
Servius notiert sie zu 7, 445 (exarsit in iras) init der Bemerkung: est spe¬ 
cialis Cornelii elocutio. Da bei einer so neoterischen Struktur an Fronto 
kaum zu denken ist (Naber p. 262, 5), so wird Tacitus gemeint sein, den 
Servius einmal ais Cornelius Tacitus zitiert und der wirklich hist. 1, 43 in 
caedem ardere, ann. 12, 55 in mercatores audere hat. Ahnliche Priignanz 
bei ex unten 407, bei ad z. B. georg. 3, 257 humeros ad volnera durat. 
vota precesque formelhafte Verbindung (Liv. praef. a. E. votis et preca¬ 
tionibus, Hor. carm. 4, 5, 13 votis ... et precibus vocat, carm. epigr. 1549 
Biich. vota precesque, vgl. Schol. zu Aen. 3, 261. 438), in welcher der fur 
die Erhorung des Gebets wesentliche Begritf vorangestellt ist; in dem ge- 
sprochenen Gebet kehrt sich naturgem&B die Reibenfolge um (preces 56— 
68, vota 69—74), 52 neque enim ante: iiber die Synaloephen s. An- 
kang XI 1. — Uber die Vorstellung, daB sich beim Nahen der Gottheit 
die Pforten des Tempels wie von unsichtbarer Hand offnen, s. zu 81 f. 

53 attonitae domus nach Serv. facientis attonitos, ut 'mors pallida’ 
'tristis senecta’ mit jener abscheulichen, z. B. von Lobeck (zu Soph.Aias2 73) 
und Haupt (bei KieBling zu Horaz carm. 1, 12, 39) bekampften Exegese, 
wonach derartige Attribute einen 'Tropus’ bilden sollen. Da diese Lehre 
recht ait ist (schon Quintilian 8, 6, 27 kennt sie aus alteren Quellen, vgl. 
auch schol. Apollon. Rh. 3, 118), so ist moglich, daB die augusteischen 
Dichter, schon im Bann der Theorie stehend, manches derartige bereits ais 
kiinstliche Redewendung empfunden haben (s. zu 420), und mit Bestimmt- 
heit darf man das von den spateren rhetorischen Dichtern behaupten (z. B. 
Persius 5, 55 cuminum pallens, Martial 3, 58, 24 album otium, Statius silv. 
1, 6, 33 marcida vina, Juvenal 6, 31 caligantes fenestrae, 7, 206 gelidae cicu¬ 
tae usw.). Aber wie fur Homer die PeXea CTxovoevxa oder die oidTOi axo- 
voevxec und fur Lucrez (5, 745) der crepitans dentibus algor sinulich vor- 
gestellte Realitaten gewesen sind, so hat auch fiir Vergil die attonita domus 
(wie unten 390 sopora nox 'die schlaftrunkne Nacht’) gelebt. Denn die 
Vorstellung, daB beim Nahen der Gottheit die Natur selbst begeistert wird, 
ist uralt, unserer Stelle nahe verwandt der beriihmte Anfang des kalli- 

macheischen Apollonhymnus, den Vergil 3, 90 ff. nachahmt. Hier hat er die 
Beseelung der Grotte durch ora dehiscent besonders greifbar gemacht: die 
Grotte, durch die gottliche Epiphanie wie vom Donner geriihrt und sprach- 
los, wird erst durch das Gebet des Aeneas von dem Bann ihrer d|icpa(jia 
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gelost werden und reden (vgl. auch Henry 240 f.). Auch iu Delphi war es 
Glaube, daB die cortina des Gottes selbst rede (Ovid met. 15, 635 ff.). 
attonitus ist vor Verg., der es 10 mal bat, in der Poesie nicht belegt, in 
Prosa zuerst Sallust (l mal), dann oft Livius (Thes. 1. 1.). E.Wolfflin, Arch. 
f. lat. Lex. XIII (1904), 449 bezeichnet es vermutungsweise ais ennianisch. 

54 f. conticuit, gelidus Teucris per dura cucurrit | ossa tremor. 
Uber die starke Interpunktion nach dem ersten Choriambus s. u. z. 155; iiber 
die gewiihlte Stellung der Verben conticuit—cucurrit sowie der Substantive 
und Attribute gelidus dura—ossa tremor s. Anhang III A 2 u. 3. Die Worte 
gelidus -tremor werden fast genau so wiederbolt 2, 120 gelidusque per ima 
cucurrit | ossa tremor und 12, 447 f. gelidusque per ima cucurrit | ossa tre¬ 
mor . Da nun 8, 389 f. notusque medullas j intravit calor et labefacta per ossa 
cucurrit und 12, 65 f. cui plurimus ignem j subiecit rubor et calefacta per ora 
cucurrit mit den sehr seltenen, unten zu 789 notierten Caesuren (nach 4. 
+ 5. Trochaeus) gebaut sind, so liegt die Moglichkeit vor, daB Yergil 
ennianische Phrasen verwertet hat. Diese Vermutung ist um so glaublicher, 
ais die sehr realistische Ausdrucksweise 'eisiges Beben lief durch die harten 
Knochen’ (vgl. 9, 66 duris dolor ossibus ardet 3, 57 pavor ossa reliquit 
5, 172 exarsit dolor ossibus ingens) der sinnlich-drastischen Diktion des 
alten Epos angemessener zu sein scheint ais der verfeinerten und vergeistig- 
ten des neuen. Lucrez sagt 1, 349 rigidum permanat frigus ad ossa und in 
dem Vei-se 3, 1033 ossa dedit terrae, proinde ac famul infimus esset sind 
die drei letzten Worte ais ennianisch (ann. 313) bezeugt, was zumal in jener 
beruhmten, von ennianischen Floskeln durchzogenen Partie (1025 ff.) eine 
SchluBfolgerung fur den Anfang des Verses erlaubt. Ein Vergleich der 
vergilischen Phrase 4, 101 traxitque per ossa furorem (ebenfalls mit jeneu 
zwei Caesuren) mit 501 f. mente furores concipit scheint mir die Verschie- 
denheit archaischen und modernen Denkens und Sprechens deutlich zu be- 
zeichnen. — Ubrigens ist der Eindruck, den die XipuXXa paivopevu) CPro- 
paxi qp0eTfopevr| auf die Anwesenden macht, nach dem Leben geschildert. 
Denn derselbe Schauer durchrieselte den Hermas, ais er die cumanische 
Sibylle sprecben horte: vis. 1, 2, 1 pexa xo XaXpctai auxr|V oXoc f)pr|V 
TreqppiKUJC. 3, 1, 5 eK0ap(loc efcvopnv mi ujffei rpopoc pe eXaflev mi ai 
Tpixec pou 6p9ai. 55 funditque preces rex pectore ab imo. Der 
VersschluB pectore ab imo (noch 1, 485) auch bei Lucr. 3, 57 und Catuli 
64, 198. Da Catuli von Lucrez unabhangig ist, wird Ennius die gemein- 
same Quelle sein, und das um so mehr, ais auch fundere preces ennianisches 
Kolorit hat. Dcnn 7, 292 folgen die Worte haec effundit pectore dicta auf 
eine ennianische Phrase (quassans caput vgl. Enn. ann. 517 iubam quassat) 
und leiten eine durch Macrobius bezeugte Nachahmung des Ennius ein, und 
ebenso steht 8, 70 effundit ad aethera voces vor einem Enniuszitat. 

C. Zwei Wechselreden des Aeneas und der Sibylle 56—155: 
Aeneas 56—76, Sibylle 77—97; Aeneas 98—123, Sibylle 124—155 (das 

erste Paar je 21 Verse). 
Die dialogische Komposition des ersten Paares erreicht Vergil dadurch, 

daB er den Aeneas einen wesentlichen Teii des Sibyllenorakels (77 ff.) durch 
die vota, die er ihm in den Mund legt (69 ff.), vorwegnehmen laBt. Denn 
was Aeneas hier im voraus gelobt — Tempel, Spiele, Niederlegung der 
Spriiche (unter der Statue des Apollo: Suet. Aug. 31) , das gehort nach 
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dem typischen Stil der Orakelpoesie ais Bedingung fur die Erfiillung des 
Orakels eigentlich in das Orakel selbst. So stellt Eusebios pr. ev. 5, 12 ff. 
(aus Porphyrios) Orakel zusammen, in denen die weissagenden Gottheiten 
(bzw. ihre Prophetinnen) sicb Statuen ausbedingen, meist auch mit Angabe 
des Materials: wie bei Euseb. 13, 4 Hekate sich ein dfaXjia TTapioio Xi0ou 
ausbedingt, so laBt Yergil den Aeneas geloben 69 solido de marmore tem¬ 
plum. Solche Orakel haben wir noch inschriftlich (ep. 1034, 29 f. Kaibel, 
und bei Eurescli, Klaros 28 f.). In den Sibyllenorakeln bei Phlegon, mir. 10 

und Zosimos 2, 6 (= Diels p. 114, 55f. 63f.; p. 134) befiehlt die Sibylle 
selbst, den betreffenden Gottheiten ein Standbild, einen Tempel und Spiele 
zu weihen, d. h. also dasjenige, was Yergil hier den Aeneas der Sibylle im 
voraus geloben laBt. Durch die^ Verteilung des Stoffes auf zwei Spre- 
chende erreicht der Dichter groBe dramatiscbe Lebendigkeit. 

1. Gebet und Gelubde des Aeneas 56—76 in zwei Abschnitten 
a) Gebet 56—68, b) Gelubde 69—76. Das Gebet richtet sich erstens und 
vor allem an Apollo (56—63), dem die dique deaeque omnes (64—65) 
formelhaft angefugt werden (fes ist im Gebet formelhaft, zunachst den 
Hauptgott, dann alie iibrigen Gotter anzurufen’ W.; uber diesen Brauch 
jetzt auch G. Appel, De Romanorum precationibus, Rei. Vers. u. Vorarb. VII, 
1909, 83, 2), zweitens an Apollos Priesterin (65—68), ohne deren durch 
einen Orakelspruch zu gewahrendes Einvernehmen die Ansiedelung in La¬ 
tium nicht erfolgen darf. Dieser Zweiteilung des Gebets entspricht die des 
Geliibdes: sowohl Apollo (und die mit ibm eng verbundene Hekate) ais 
auch die Sibylle sollen fur die Erhorung des Gebets ihren Lohn erhalten: 
69—70. 71 ff. — An Verwandtschaft des Gebets hinsichtlich seines Auf- 
baus mit den Hymnen erinnert W. unter Hinweis auf Fr. Adami, Jahrb. f. 
Phil. Suppi. XXVI (1901), 215 ff. Uber die Anaklese des Gottes mit folg. 
Partizipium und Relativsatz (56 f. Phoebe ... miserate .., qui) vgl. Agnostos 
Theos S. 166 ff. — Das feierliche Ethos dieser Rede des ruhig am Altare 
stehenden (124) Aeneas kontrastiert schon zu dem Pathos der sie umrah- 
menden Worte der maBlos erregten Sibylle (45—53, 83—97); auch die 
Rhythmen flieBen im Gcgensatz zu 46 ff. ruhig dahin, und die vollen langen 
Perioden bilden einen wirkungsvollen Gegensatz zu den zerstiickelten in 83 ff. 

56 Troiae wechselt mit 57 Dardana 62 Troiana 63 Pergameae 64 Ilium 
65 Dardaniae 72 Teucros. Dieser Wechsel ist hauptsachlich durch metrische 
Bequemlichkeit bedingt, nebenbei auch durch die Absicht stilistischer Va- 
riation; vgl. uber letzteres Moment Schol. Dan. zu 2, 230 sacrum robur] 
notandum quot nominibus hunc equum appellet: lignum, machinam, monstrum, 
dolum, pinea claustra, donum, molem, equum, sacrum robur. 57 direxti 
Die synkopierten Pormen dieser Art haben fur Catuli noch volles Leben, 
aber sie galten ihm bereits fur vulgar (vgl. precesti = praecessisti carm. 
epigr. 1292 Biich.), da er sie nie im Epyllion braucht. Auch die Augusteer 
miissen so geurteilt haben, denn Horaz braucht sie nur in den Sermonen, 
Properz und Ovid hahen sie nach der Zusammenstellung Fr.Neues, Formenl. 
d- lat. Spr. III3 500 ff. nur je einmal (Prop. 1, 3, 37, unsicher ib. 27, Ovid 
epist. 11,59). Dagegen hat Vergil sie fiir wurdig des hohen Stils erachtet: 
er hat auSer direxti noch: accestis 1, 201 exstinxem 4, 606 exstinxii 4. 682 
traxe 5, 786 vixet 11, 118. Wiirde er nun diese von ihm samtlich (nach- 
weisbar oder indirekt erschlieBbar) alter Poesie entnommenen Bildungen 
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ais vulgar empfunden haben, so hatte er sie nicht gebraucht: er empfand 
sie also (wie die zu 24 besprochenen Synkopen) ais archaisch, ein deutlicher 
Beweis fur die Tatsache, daB das Archaische mit dem Vulgaren oft zusam- 
meufallt und erst die Umgebung das eine oder audere Kolorit bestiinmt 
(s. z. 104. 337. 524). Daber hat Vergil diese Formen nur in der sprach- 
lich arcbaisierenden Aeneis, und zwar nur in Reden. An unserer Stelle er- 
hoht er durch sie, wie durch das bezeugter MaBen aus Ennius entnommene, 
gleicb folgende repostas 59 (s. z. 24) die Feierlichkeit des Gebets, wie Li¬ 
vius grade auch in Gebeten die archaischen Formen seiner Vorlagen oft 
beibehalt. Analog braucht er in hochfeierlicher Rede 8,274 die fur Ennius 
belegte Form porgite. 

57 f. qui Paridis direxti tela... j corpus in Aeacidae. DaB Apollo 
den Pfeil des Paris 'gelenkt’ babe, scbeint ausdriicklich nur bier zu steben, 
denn Ovid met. 12, 593 ff. kann von Vergil abbangig sein; aber Vergil (oder 
eine Mittelquelle) deutete damit richtig die Intention von X 359 f. ore xev 
de TTapic xcu <t>oi(loc 'AttoXXujv ddGXov eovx’ oXedeudiv. corpus in 
Aeacidae. Die Stellung der Praposition zwiscben Substantiv und (attribu- 
tivem) Genetiv ist ungewoknlicb, in der Aeneis nur nocb 4, 257 litus hare- 
nosum ad Libyae 671 culmina per que hominum volvontur per que deorum 
7,234 fata per Aeneae 9,643 gente sub Assaraci (nacli Boltenstern a. a. 0. 
[z. 17] 16), also stets am Versanfang und meist zur Scbaffung von Daktylen 
oder zur Vermeidung seltener Synaloephe. 59 tot maria intravi duce 
te. Letzteres ganz eigentlicb: Apollo zog dem Aeneas, den Vergil der Le¬ 
gende gemafi durcbaus ais oixicrxripa MxaXiac versteht, ais apxnYexqc (vgl. 
Pind. P. 5, 56) voraus. Massylum gentes. Diesen numidiscben Stamm 
scheint Vergil in die poetische Sprache eingefiibrt zu baben (vgl. 4, 483 
Massylae gentis), doch wohl nur deshalb, weil der Genitiv Numidarum obne 
Synaloephe nur am Versende brauchbar, von dort aber nach den Gesetzen 
des entwickelten Hexameters verbannt war (ein anderes Ersatzmittel 4, 320 
Nomadumque tyranni, wie Nomas bei Martial fur Numidia u u u o). 
praetenta Syrtibus arva. Die Nennung des verrufenen Kustenstrichs (vgl. 
Hor. carm. 1, 22, 5, Plinius nat. 5, 26) ist ein ipeuboc, das die antike Rhe- 
torik also nicht einmal im Gebet verponte: Aeneas hat ihn in Wahrheit 
nicht betreten, sondern ist bei Kartbago gelandet. Syrtibus Dativ: ra 
Trapaxeivovxa xctic lupxidi ixebia. arva xaxaxpri<JTixuk vom sandigen 
Strand nicht vor Vergil (ebenso 2, 209). 61 Italiae, mit der Messung 
v ^ u _ fur den Hexameter unbrauchbar, wurde nach Kallimachos’ Vorgang 
(W. Schulze, Quaest. epic. 154 f.) mit der Messung . u u - vielleicht erst 
von den Neoterikern in die lat. Poesie eingefiihrt (Ersatz Hesperia, s. z. 6, 
und Ausonia, z. B. unten 807); Italorum _ ^ _ w Catuli 1, 5; Itala _ u w 
wagt Vergil nur 3,185. 7, 643. 9, 698 (uberall im fiinften FuB), worin ihm 
Ovid folgt, wahrend Horaz (carm.) die Licenz auf andere Endungen ais die 
auf -a beschrankt. In Sicilia wagt Vergil das gleiche Mittel nicht (so wenig 
wie ircrend ein lateinischer Dichter), sondern ersetzt es durch Trinacria 
oder umschreibt mit Siculae telluris—orae, Siculis regionibus—arvis; da- 
gegen nach dem Vorgang des Epos (in 307) Sicaniae—o—um _ u u und 
am VersschluB mit latinisierter Paenultima u _ _ Sicam—ae—os. Vgl. auch 
zu 4 u. 509. 62 hac—tenus. Das vor Varro (ling. 6, 35) und Cicero 
nicht nachweisbare hactenus hat in Tmesis zuerst Verg. hier und 5, 603 
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(dann Ovid met. 5, 642). Fortuna secuta ennianischer VersschluB 
(ann. 289). Die gewahlte Allitteration Troiana tenus fuerit Fortuna 
(Schema aabb) steigert dea Affekt in diesem den ersten Teii des Gebets 
abschlieBenden Vers. 63 parcere typisch fur den Ritualstil des Ge¬ 
bets, z. B. Plaut. Mere. 678 ff. Apollo quaeso te . . ut parcas gnato: mehr bei 
Appel, De Rom. prec. 120. S. oben zu 46. 64 dique deaeque omnes 
= georg. 1, 21 (auch Prop. 3, 13, 41). Wegen des bei Ennius beliebten 
-que -que (s. z. 336) wohl formelhaftes alteres Gut. 64 f. quibus obsti¬ 
tit Ilium et ingens | gloria Dardaniae. Mit obstitit wahlt der Betende 
einen vorsichtigen Ausdruck: er meint den Neid der Gotter. Ilium. 
Vergil braucbt nur die neutrale, dem homerischen Epos noch fremde Form, 
und zwar stets mit lateiniscber Endung; dagegen meiden die anderen 
Augusteer Ilium ganz zu Gunsten von Ilion, Ilios. Aus der Art der Syna¬ 
loephen, in die Verg. Ilium zu stellen gezwungen ist, wird im Anhang XI 
1, 8 EntlehnuDg wahrscheinlich gemacht werden. 65 sanctissima heiBt 
die Prophetin, weil sie den Gott in sich aufgenommen hat: G. Link, De 
vocis 'sanctus’ usu pagano, Diss. Kgsbg. 1910, 47 f. 66 praescia Neu- 
bildung V.s nach inscius. Neu auch indebita, etwa nach immeritus. Vgl. in¬ 
opinus unten 104, inaccessus 8, 195 (dazu Serv. Dan. quaeritur, quis hoc 
ante Vergilium dixerit), inperterritus 10, 770 (Serv. Dan.: quis ante hunc?), 
12, 619 inlaetabilis (Serv. Dan.: quaeritur, quis 'inlaetabile dixerit: diese 
gleichartigen Scholien gehen wahrscheinlich auf Probus zuriick: s. zu 624), 
5, 591 inremeabilis (s. o. z. 127). 66f. da . . . considere Teucros. 
Dare c. inf. wie unten 697 u. o., in Gebeten 5, 689. 11,789. Hor. sat. 2, 
3,191. epist. 1,16,61. Priap. 3,9; in Poesie wohl nicht vor Lucrez 4,878. 
6, 1227 (etwas anders 3,1030), nach griechischem Vorbild (boc c. inf. oft 
grade in Gebeten, schon K 281), aber in der Konversationssprache schon 
vor Verg. iiblich: zu schlieBen aus Plautus Pers. 821 bibere da und Varro 
ling. 9, 10 dant c. inf. wechselnd mit conceditur. Vgl. Servius zu 1, 319 
dederat comam diffundere ventisj ut diffunderetur, graeca autem figura est 
. . , unde 'da bibere’ usus obtinuit. non indebita posco | regna meis 
fatis. Fatis Ablativ nach 7, 120 fatis mihi debita tellus (Deuticke). Verg. 
laBt — in unausgeglichenem Gegensatze zu 3, 458 ff. — den Aeneas die 
Sibylle nicht uber die ihm bevorstehenden bella ct labores befragen, sondern 
ihn nur die Gewiihr der Ansiedlung in Latium ei'bitten. S. unten zu 890 ff. 

68 errantisque deos wird durch agitatuque numina stilistisch variiert, 
aber so, daB erst der Komplex beider Ausdriicke ein Vollbild gibt. Das ist 
bei Verg. (wie bei den griechischen Tragikern) so beliebt, daB es gradezu 
ais eine Signatur seines Stils bezeichnet werden kann: s- zu 133. 152. 165. 
178. 218. 387, besonders auch zu 268 ff. 426 f. 638 ff., zu letzterer Stelle 
auch liber die rhetorische Theorie, die das etwas auBerlich ais 'exornatio’ 
oder expolitio bezeichnete. Gelegentlich laBt sich wahrscheinlich inachen, 
daB \ erg. den einen der beiden Ausdriicke einem ennianischen nachbildete 
(s. zu mehreren der angefiihrten Stellen). 

69 ff. Gelobnis eines Tempels und Festes fiir Apollo und Diana sowie 
einer Niederlegung der sibyllinischen Orakelspriiche daselbst. Servius: ut 
solet, miscet historiam, nam hoc templum in Dolatio ab Augusto factum est. 
sed quia Augustus cohaeret Iulo, qui ab Aenea ducit originem, ndt Augustum 
parentum vota solvisse. DaB V. wirklich an den Palatinischen Apollotempel 
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denkt, nicht an den alten, infolge einer sibyllinischen Siihnung im Jahre 
433 v. Chr. auf den Flaminischen Wiesen erbauten (Livius 4, 25, 3, vgl. 
Diels 82), beweisen die Worte solido de marmore templum. Der in P iiber- 
lieferte Plural templa wird dem Singular in MR von einigen vorgezogen, 
sicher mit Unrecht: denn in immania templa 19 ist der Plural durch die 
Notwendigkeit bedingt, im 5. FuBe Kiirzen zu schaffen: s. Anhang V. Der 
Plural erklart sich an unserer Stelle, wie ofters, aus irrtumlicher Anglei- 
chung an die folg. festosque dies. Diese Art der Diskrepanz ist in unseren 
Vergilhss. iiberaus h&ufig: vgl. die Stellensammlung bei M. Unterbarnscheidt, 
De veterum in Aeneide coniecturis (Diss. Munster 1911) 36 ff. Uber ein alm- 
liches Versehen s. zu 651. — Der Tempel war nur dem Apollo geweiht, 
doch stand, wie Heyne bemerkt, nach Prop. 3, 31,15 seine Statue zwischen 
denen der Latona und Diana; letztere wird hier (ais (Juvvaoc) mit genannt, 
weil sie in den sibyllinischen Prokurationen der gleich (73 f.) erwahnten 
X V viri mit Apollo unloslich verkniipft war (acta epigr. VIII Z. 139 ff.). 
Auch bei den ludi Apollinares (70) dachte der zeitgenossische Leser we- 
niger an die im J. 212 auf Grund eines sibyllinischen Orakels eingerich- 
teten (Livius 25, 12), ais an die neuen von Augustus schon wShrend des 
ganzen ersten Jahrzehnts seines Prinzipats geplanten ludi saeculares, die 
vor allem dem Apollo und der Diana galten. Die enge Verkniipfung der 
Sibylle mit Apollo wurde von Augustus auch auBerlich dadurch hergestellt, 
daB er die bisher im capitolinischen Jupitertempel aufbewahrten sibyllini¬ 
schen Bucher nach Einweihung des Apollotempels (9. Okt. 28) unter der 
Basis der Apollostatue niederlegen lieB (Suet. Aug. 31 vgl. Tibuli 2, 5): 
das sind die 71 genannten magna penetralia (Ubersetzung von peyapa). 
Denn mag auch die Niederlegung selbst erst von Augustus ais Oberpontifex 
vollzogen worden sein (Sueton 1. c.), so haben wir doch, wie in analogen 
Fallen (vgl. Neue Jahrb. f. d. klass. Altert. VII 1901, 276) das Recht, den 
Plan ais solchen zuriickzudatieren, um so mehr ais schon Tibuli 2, 5, 17 
die sibyllinischen Bucher in engster Verbindung mit dem neuen Apollo- 
tempel nennt. Die ganze Partie bietet mithin besonders deutliche Bfeispiele 
fur die in der Aeneis typischen Versuche, Vergangenheit und Gegenwart 
zu einer romantischen Einheit zu verknupfen. 72 hio ego namque: 
uber die Inversion der Partikel s. Anhang III B 3. 74 ff. eine Kautel 
hinsichtlich der Art der erbetenen Prophezeiung: miindlich, nicbt auf Blat¬ 
tera. Vergil muBte die Sibylle, wenn er den Dialog nicht preisgeben wollte, 
miindlich prophezeien lassen (W.). Eine entsprechende W eisung des Hele¬ 
nus an Aeneas steht 3, 441 ff. Ob Vergil die Losorakel auf Palmbliittern 
noch gesehen hat oder sie nur aus Varros antiquitates kennt, die Servius 
zu 74 und 3, 444 dafiir zitiert, laBt sich nicht sicher entscheideu, vgl. Diels 
56, 4, der auch den Brauch behandelt (vgl. noch aus der Zauherliteratur 

pap. Paris, v. 2206 ed. Wessely: e‘c ^uXXov botcpvric 4tti- 

Tpavpov ktX. ib. 2232 Xapihv cpuXXa pupaivnc dTUTpacpe ktX.; ferner die 
von W. hinzugefiigten Stellen: Plin. nat. 13,69 aus Varro, A. Dieteiicb, 

Abraxas S. 204, 22 Xapuiv (puXXov baqpvnc dTTiTpaipov). tantum im 
Gebet wie 8, 78 adsis o tantum ac propius tua numina firma-, ebenso po- 
vov. ne manda: uber ne mit dem Imperativ s. z. 544. carmina 
'Orakelverse’: Diels 26, 2. 76 finem dedit ore loquendi ennianisie- 

rende Floskel: s. Anhang I 2. 
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2. Prophezeiung der gotterfiillten Sibylle 77 97. Zwei Ab- 

schnitte: a) Die ^KGxacic 77—82. b) Die Prophezeiung selbst 83—97. 
77—80. Die Sehergabe ist ein Geschenk des Gottes, aber ein furcht- 

bares, das er dem Menschen aufdr&ngt (pctvxoduvcti ctvcxyKcn Eurip. Iph. 
A. 757). Das wird durch die Figur der dXXriyopia, d. h. einen forgesetzten 
Yergleich (von Cic. de orat. 3,167 ais magnum ornamentum orationis be- 
zeichnet) wirkungsvoll ausgefubrt. Die Sibylle wird mit einem widerspen- 
stigen RoB, Apollo mit dem Reiter verglichen, der es zahmt (Sibyllam quasi 
equum, Apollinem quasi equitem inducit et in ea permanet translatione Ser¬ 
vius); aus dieser Sphare sind alie Ausdrucke gewahlt. Patiens 7 t oft von 
Tieren, die sich die Zucht gefallen lassen, so 7,490 von einem Hirsch 
manum patiens (xeipopOpc), vom Pferd Sueton, div. Iui. 61 sessoris patiens 
vgl. frenos pati Phaedr. 4,4,9 und domans unten 80. Excutere 79 vom 
Abwerfen 11,615. 640. Livius 8,7,10 (freilicb macht 5, 679 excussaque 
pectore luno est zweifelhaft, ob an unserer Stelle in pectore excussisse die 
Metapher anzunehmen ist, vgl. Ovidmet. 2,641 von einer Seherin: incaluitque 
deo, quem clausum pectore habebat). Fatigare 79 vgl. 11,714 quadrupedem- 
que citum ferrata calce fatigat. Fingere 80: Hor. epist. 1,2,64 fingit equum 
. . . magister, Varius de morte bei Macrob. 6,2,19 von einem Zureiter: in¬ 
sultare docet campis fingitque morando: dieser VersschluB seines Freundes 
Varius, aus dem er unten 621 f. zwei ganze Verse fast wortlich zitiert, 
scbwebte Vergil hier bei seinem VersschluB fingitque premoxdo vor, wie 
schon georg. 2,407 fingitque putando. Premere vom straffen Anziehen der 
Zugel, vgl. 1,63 et premere et laxas sciret dare iussus habenas 11, 599 f. 
fremit aequore toto insultans sonipes et pressis pugnat habenis. Frena 100. 
Concutere 101 vgl. 8,3 acris concussit equos, 5,147. Stimuli 101 xev- 
Tpa. Das bedeutende Bild hat Vergil nicht erfunden (s. aucb z. 570f.). Bei 
den Tragikern wird der Rasende oft mit einem gepeitschten oder gestachel- 
ten Rosse verglichen, z. B. Orestes bei Eurip. Iph. T. 934. I<t>. eyvuuKa, pr]- 
xpoc a1 orn/ex’ pXaaxpouv 0eai. OP. w<70’ aipaxripa cxopia y’ epfla- 
Xeiv epoi, Or. 44 f.: wenn ihn die Krankheit packt, bepviuuv atro | Trr|ba 
bpopcuoc, ttwXoc ujc ano £uyou, und viele andere Stellen bei v. Wilamo- 
witz zu Eur. Her.2 S. 12. I95f. 217, wo auch uDsere Stelle zitiert ist. Der 
Schaum vor dem Munde der KafOXOt (z. B. Eurip. Or. 219 f. Lukian, Alex- 
and. 12) und der rasenden Stuten (z. B. Vergil selbst georg. 3, 250 ff. wahr- 
scheinlich nach Euphorion) scheint das tertium comparationis gewesen zu 
sein (Vergil sagt hier mit Zuriickhaltung 80. 102 os rabidum), von dem 
aus der Vergleich sich zu einem Bilde erweiterte. Nicht einmal die Uber- 
tragung des Vergleichs grade auf die Sibylle, die paivopevu) (Tropaxi pro- 
phezeite, scheint Vergils eigne Tat gewesen zu sein, denn zu Anfang des 
dritten Buchs unserer Sibyllinensammlung (also des altesten Teiles, II. Jahrh. 
vor Chr.) kommt. dasselbe Bild vor (4f.) aXXa Tt poi Kpabir| naXi iraXXe- 
rai pbe ye 0upoc | TUTTTopevoc pacjtiyi piaCexat evboGev aubnv | 
ayyeXXeiv Trdvxecrcriv. Wir werden gleich noch andere Beriihrungen Vergils 
mit unserer Sammlung und anderer Orakelpoesie finden. 

Wir baben hier ein es Problems zu gedenken, das zu den merkwiirdig- 
sten der an Absonderlichkeiten so reichen Vergiliiberlieferung gehort. Ich 
mochte ihm hier tiefer ais es mir einst im Hermes XXVHI (1893) 506 ff. 
und dann in der 1. Aufl. dieses Ivommentars moglich war, nachzugehen ver- 
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suchen. Aus Senecas dritter Suasorie (5 ff.) wissen wir, daB unter den Rhe- 
toren der augusteischen Zeit sich ein Vergil vers groBer Beliebtheit erfreute, 
in dem von einer Seherin gesagt war, sie sei plena deo. Man kann es sich 
nicht so vorstellen, ais ob Vergil bei irgend welcher Gelegenheit etwa diese 
beiden Worte gesprochen habe, sondern es handelte sich um einen wirk- 
lichen Vers, in dem sie vorkamen: versum Vergilii rettulit (Iunius Gallio vor 
Tiberius), heiBt es bei Seneca. Ovid, wird dort ferner gesagt, habe groBen 
Gefallen an diesen Worten gehabt, und sie in seine Tragodie ubernommen: 
feror huc illuc, vae plena deo. Nun nahmen es jene Rhetoren so wenig 
genau mit der Wahrheit, daB man bei ihren Angaben stets mit der Mog- 
lichkeit einer Mystifikation rechnen muB. Aber in vorliegendem Falle wiirde 
gegen diese Annahme sprechen, daB Seneca sagt: Arellius Fuscus habe diese 
Yergilworte paraphrasiert, um sich dadurch, wie bei seinen sonstigen Para- 
phrasen Vergils, bei Maecenas einzuschmeicheln. Es muB also einen Vergil¬ 
vers, der jene Worte enthielt, wirklich gegeben haben. Aber in dem, was 
wir von Vergil besitzen, findet er sich nicht. Haben nun seine Zeitgenossen 
mehr von ihm besessen? Nach der suetonischen Biographie, deren Wurzeln 
bis in die augusteische Zeit hinaufreichen, muB diese Frage verneint wer- 
den, freilich mit folgenden zwei Einschrankungen. Erstens konnten sich 
Verse aus der alteren Fassung der zweiten Halfte des vierten Georgica- 
buches im Gedachtnisse von Zeitgenossen auch nach deren Umarbeitung 
erhalten. Zweitens wissen wir aus der Biographie (S. 62 Reiff.), daB Vergil, 
bevor er einer Stelle die endgiiltige Fassung gab, sie Freunden vorlas, um 
ihr Urteil zu erfahren. Auf diese Weise mochten manche Verse in bloB 
provisorischer Fassung miindlich umlaufen. Da es sich nun bei jenem plena 
deo nach dem ganzen Zusammenhang bei Seneca um eine yuvr| ev0eoc han- 
deln muB, so werden wir die erste Fassung des Schlusses der Georgica, 
fiber dessen allgemeinen Inhalt wir unterrichtet sind, aus dem Spiele lassen 
mfissen. Dann aber scheint die einzige Erklarungsmoglichkeit die zu sein, 
daB die vorliegende Schilderung der gotterfullten Sibylle einst eine andere 
Fassung gehabt hat ais diejenige, die dem letzten Willen des Dichters ent- 
sprach und die ais solche uns erhalten ist; denn sonst tritt bei Vergil nir- 
gends eine Prophetin auf (Kassandra wird stets nur nebenbei genannt). Auf 
die Sibylle hat daher mit Recht, wie mir scheint, schon Leo (Seneca I 
166,8) den uns nicht erhaltenen Vers mit plena deo bezogen. Es ist viel- 
leicht nicht Zufall, daB sich der anapastische Dimeter Ovids uhschwer zum 
ersten Teii eines Hexameters umformen laBt: plena deo feror huc illuc .... 
{huc illuc stellt Verg. viermal so nebeneinander). Ist das mehr ais bloBer Zu¬ 
fall (das anapastische Metron steht ja dem hexametrischen auBerlich nahe), 
so wfirde daraus zu schlieBen sein, daB in der provisorischen Fassung die Si¬ 
bylle eine Schilderung ihrer Gemfitsverfassung gegeben habe: wie vortreff- 
lich diese Annahme zu den vorhin zitierten Versen des alten Sibyllinums 
passen wfirde, leuchtet ein, und auch an die aeschyleische Kassandra wird 
sich dabei jeder erinnern. Vergil hatte dann also, aus einem uns nicht mehr 
kenntlichen Grunde, die Worte der Sibylle selbst aus der 1. Person in eine 

mehr gegenstandliche Schilderung der 3. Person umgesetzt. 
Die Sibylle, die Vergil der allgemeinen tjberlieferung gem&B virgo 

nennt (45. 3,445), ist plena deo. Mit diesem Ausdruck wuBte ich Her¬ 
mes 1. c. 510 nur zu vergleichen Tiepi inpouc 13,2 (die Pythia ist eyKU- 
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jjuuv Trjc baipoviou buvapeuuc) und einige Stellen des Nonnos (paraphr. 
ev. Joh. 3, 53 GecTTrecriric efKuov opcpnc u. 6.), kann das aber jetzt tiefer 
begriinden. Der Gott 'liebtJ seine Propheten und macbt sie seines Geistes 
^oll: oubeva yap evGouffiatfiaov dveu Trjc dpumiajc dm-nvoiac cruppaivei 
•fCyevrjcrGai sagt Hermias (zu Piat. Phaidr. p. 105 Ast) in richtiger For- 
mulierung des platonischen Gedankens. Daher nannte sich die erythrae- 
ische Sibylle Tuvaka yapeTriv Apollons (Pausan. 10,12,2) und galt die 
thebanische Seherin Manto einigen ais sein Weib oder seine Geliebte 
(Apollod. bibi. epit. p. 214 Wagn. u. a.), vgl. 0. Immisch in Roschers Lex. 
II 2327; den Branchos eqpiXtiCTev 4pa<T0e\c 'AttoXXuuv . . ., 6 be il ’AttoX- 
Xujvoc eTriTrvouc pavTiKfjc xcyovujc . . . e'xpa (Conon 33). Kassandra, die 
pdvtic KOpa (Pindar P. 11, 33), kann ihm zwar die Gunst ihrer korper- 
licben Liebe verweigern, aber dafur kommt sein Geist iiber sie; das gleiche 
Gescbick ist der cumanischen Sibylle widerfahren (Ovid met. 14,132ff.). Von 
der delphiscben Prophetin sagt Origenes c. Ceis. 7, 3 lOTOprjTai Ttepi Trjc 
TTuGtac . . . oti TrepiKaGeCopevp to Trjc KacfraXiac crropiov f) toO 'AttoX- 
Xidvoc npocpfjTic bexeTat Tiveupa bia tujv yuvaiKeiuuv KoXmuv ou TrXripuj- 
Gelaa dTtocpGcTfeTai Ta . . . cre|uvd Kai Gela pavTeupaTa (noch vergrobert 
in einer Stelle des Joh. Chrysostomos, die E. Bethe, Rh. Mus. LXII 1907, 
467 Anm. 66 zitiert, ohne die Originesstelle zu kennen), woriiber er sich 
lustig macht, ohne zu bedenken, da£ es eine verwandte Vorstellung ist, 
wenn Elisabeth beim Anblick der Maria ihr Kind im Leibe hiipfen fHhlt 
und in prophetische Lobgesange ausbricht (ev. Luc. l,41ff.). Wenn Aischy- 
los die Semele ais eine Schwangere prophezeien und die ihren Leib be- 
riihrenden Frauen ebenfalls der Gabe der Prophetie teilhaftig werden lie6 
(schol. Apoll. Rh. 1, 636), so war das wohl nicht bloB die Macht des man- 
tischen Gottes, den sie trug. Denn mit unverhiillter Deutlichkeit ruft ein 
yoric des IV. Jh. n. Chr. den Hermes an, um ihn in sich hineinzuzaubern: 
dXGe pot Kupie ‘Eppfj mc Td Ppecpr; eic Tac KOiXiac tujv yuvaiKuiv (Greek 
papyri in the Brit. Mus. ed. Kenyon 1893,116). In seiner Behandlung dieser 
und verwandter Stellen der Zauberliteratur gibt jetzt A. Dieterieh, Mithras- 
liturgie (Leipz. 1903) 97. 126 ff. eine Reihe anderer, wichtiger, hier nicht 
zu wiederholender Belege fur die Vorstellung einer 'Befruchtung’ der Pro¬ 
phetin durch ihren Gott (vgl. auch die 'Nachtrage’ in der 2. Aufl. des ge- 
nannten Werkes, 1910). Wie gelaufig der Glaube war, zeigt die Tatsache, 
daB man sogar eine absurde Etymologie auf ihn bauen konnte: Cumas vo¬ 
carunt ... a gravidae mulieris augurio quae graece cyxuoc dicitur (Servius 
zu 6, 2). Daher lieben es auch lateinische Dichter, epumKa ovopaTa von 
der Sache zu brauchen, so Lucanus 5, 97 von der pythischen Priesterin: hoc 
ubi virgineo conceptum est pectore numen (vgl. ib. 5,163 ff. Ovid fast. 1,473), 
und das muB man im Auge halten, um einzelne Ausdriicke an unserer Stelle 
zu verstehen: 77 Phoebi nondum patiens, 80 domare, premere. Da ist, wie 
wir sahen, die Sibylle zwar zunachst ais ungeberdiges RoB gedacht, das 
den Reiter nicht dulden will, aber die Amphibolie dieser Ausdriicke ist 
durchsichtig. Vgl. jetzt auch E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Alter- 
tum, Rei. Versuche VI (1910) 6 ff. 

77 in antro. Dagegen war sie 47 ante fores. Also ist sie unterdessen 
hineingegangen, was Kcrra to crtumdipevov zu erganzen ist. Vergil macht 
von diesem Mittel — nach dem Prinzip, daB der Epiker semper ad eventum 
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festinat (Hor. ars p. 148) — oft Gebrauch, s. z. 13. 156 ff. 200. 220ff. 385. 
678 (lehrreich 2,458, wo unerwahnt bleibt, daB Aeneas in das Haus ge- 
gangen, und 7,667, daB ein Wagenk&mpfer vom Wagen gestiegen ist). 
Schon dem homerischen Epos ist diese Praxis gelaufig (vgl. E. Rohde, Kl. 
Scbrift. II 264; Th. Zielinski, Philol. Suppi. YIII [1899] 421 ff.); sie wird 
von Aristarch oft notiert (z. B. zu TT 432 ttoXXoi Kaxct CFupTrepatfpa Xeyei 
6 TTOinxfic CTtumuj|ievuJC T^TOVOxa, vgl. Lehrs, De Arist. stud. Hom.3 336), 
und nach diesem Muster auch von den Vergilscholiasten (z. B. zu Aen. 1 
223. 234. 2,668. 10,238. 543). Fur die hellenistische Poesie vgl. Joh. Heu- 
mann, De epyllio Alexandrino, Diss. Leipz. 1904, 57f. 78f. magnum 
si pectore possit excussisse deum. Den perfektischen Infinitiv nennt 
Servius z. d. .St. eine graeca figura, faBt ibn also aoristisch. Das ist richtig, 
aber Vergil halt sich in diesem Fall doch noch innerhalb des auch fur 
lateinisches Fiiblen Moglichen: die Sibylle sieht im Geiste ihren Versuch, 
sicb von dem Gotte zu befreien, bereits ais gelungen, ihren Wunsch ais er- 
fiillt an. Also nahert sich der Gebrauch des perfektischen Infinitivs hier 
der bekannten echt lateinischen Konstruktion bei negiertem velle (id ne 
quis fecisse vellet u. dgl.), iiber die nach Madvig (opusc. acad. ait. 120 ff.) 
und Haupt (bei Belger 233f.) besonders gut H. Ziemer, Junggramm. Streif- 
ziige (Colberg 1882) 77f. gehandelt hat (vgl. auch Kone 156. 168. 224). 
Daher konnte bei posse schon Plautus einmal diesen Infinitiv brauchen: 
Aul. 828 non potes probasse nugas. Ahnlich ist bei Yergil 3, 606 si pereo, 
hominum manibus periisse iuvabit und 10, 625 hactenus indulsisse vacat, 
wo nicht einmal metrische Bequemlichkeit, wie bei dem nur mit Synaloephe 
zu gebrauchenden excutere die perfektische Form empfahl. Dagegen ist 
ganz in griechischer Manier schon georg. 3, 435 f. ne mihi tum mollis sub 
divo carpere somnos | neu dorso nemoris libeat iacuisse per herbas. Dies 
ist iiberhaupt das friihste Beispiel dieser Art, insofern wichtig, ais es zeigt, 
daB Tibuli, bei dem grade auch der Wechsel der beiden Zeitformen inner¬ 
halb eines Satzes so oft begegnet (1,1, 29 ff. 45 f. usw.), nicht ais der Er- 
finder der Manier gelten darf (bei solcher Konkordanz zwiscben Yerg. und 
Tibuli darf man auf Cornelius Gallus schlieBen: das Ethos der zitierten Verse 
der Georgica erinnert an die Gallusekloge 10 der Bucolica). Vermutlich 
war der erste Schritt die Ubertragung von negiertem velle auf nicht ne- 
giertes: zuerst Lucrez 3, 69 effugisse volunt longe longeque remosse, dann 
Catuli 69, 2 velit tenerum supposuisse femur, ahnlich auch Vergil selbst 
unten 86 non et venisse volent; von da griff dann die Analogie weiter. 
Vergil macht nur selten Gebrauch von der Freiheit: auBer an der Stelle 
der Georgica setzt er perfektischen Infinitiv neben prSsentischen nur noch 
Aen. 3, 429 ff. praestat . . . lustrare et circumflectere . . . quam vidisse 10,14 
tum certare odiis, tum res rapuisse licebit 55f. quid pestem evadere belli \ 
iuvit et Argolicos medium fugisse per ignes. Viel weiter ging dann Ovid: 
Bednara a. a. 0. (zu 4) 91 f. Beispiele aus Horaz: Engel a. a. 0. (zu 4) 46 f. 

81 f. ostia iamque domus patuere ingentia centum | sponte sua. 
Uber die Verteilung von ostia—centum auf VersanfaDg und VersschluB 

siehe Anhang ITT A 1; iiber die Inversion von iamque ebd. III B 3. 
sponte sua, mit Umkehrung der in Prosa bis auf Augustus (mon. Anc. 5, 4 
sponte sua) allein iiblichen Wortfolge, empfahl sich den Epikern des Dak- 
tylus wegen, so daB es geradezu etwas Besonderes ist, wenn Lucrez 2,1092 
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sua per se sponte sagt (vgl. auch Wolfflin, Arcb. f. Lex. X 1898,138). 
DaB sich beira Nahen der Gottheit die Pforten des Tempels wie von einer 
unsichtbaren Hand offnen, ist eine gelaufige Vorstellung, ara bekanntesten 
aus dem Prooemium des kallimacheischen Apollonhymnus (6 f.): auxoi vuv 

Kaxoxpec avaKXivecrGe ttuXoujuv, | auxai be tcXrpbec' o yap Gedc ouk eri 
pciKpriv (vgl. schon € 749. Eurip. Bakcb. 447f.); auch in romischem Glau- 
ben: Val.Max. 1,8,1 von der aedes des Castor: nullius hominum manu re¬ 
serata patuit, Obsequens 13 in aede penatium valvae nocte sua sponte ad¬ 
apertae, id. 67. Wenn es bei Yergil ausdriicklich heiBt, daB die Pforte sich 
erst auf das Gebet offne (52 f.), so macht Servius dazu die Bemerkung: 
trahit hoc de matris deum templo, quod non manu sed precibus aperiebatur. 
Diese, wie es scheint, vom Kybeletempel sonst nicht viherlieferte Vorstellung 
hat gerade in orientalischer Superstition ihre Analogien. In dem groBen 
Pariser Zauberpapyrus 1. c. (z. 46) p. 59 f. findet der zum Himmel Entriickte 
die Tore verschlossen, die sich erst auf die von ihm gesprochene eux*l 
offnen, und ahnlich hat die Seele in der ophitischen Gnosis an jedem der 
sieben Spharentore eine Gebetsformel zu sprechen, worauf das Tor sich 
offnet (Origenes c. Ceis. 6,31). Dieselbe Vorstellung liegt in christl. Um- 
biegung zugrunde bei Hermas Vis. 2,1 eXGihv ouv eic tottov (Cumae) 
tiGu) rct yovara Kai ppgdppv irpoaeuxedOai xiu Kupiw . . . pexa be xo 
eTepGrjvai pe ano xqc TrpocTeuxnc pXeTtuu otTtevavxi pou xqv TtpefffBuxepav 
(eben die Sibylle).1) Dieser Vorstellung liegt der Volkergedanke zugrunde, 
daB das Gebet nichts anderes ist ais eine Art von Zauberformel, durch 
welche die D&monen zu erscheinen und den Menschen zu Willen zu sein 
gezwungen werden konnen; denn daB der Zauberer durch eine magische 
Formel verschlossene Tiiren zu offnen vermag, ist ein bekannter Aberglauhe, 
fur den es auch antike Zeugnisse gibt (Apul. met. 1,14; pap. mag. Leid. 
1. c. [z. 46] p. 803; pap. mag. Berol. ed. Parthey in: Abh. d. Berl. Ak. 
1865, 122). 

83—97. DaB Vergil den Inhalt der nun folgenden Prophezeiung nicht 
erfand, sondern Motive eines ihm vorliegenden Sibyllenorakels benutzte, 
werden noch aus unseren Orakeln belegbare, bei den betreffenden Versen 
(s. auch z. 93 f. 96 f. 102. 153 f. uDd oben z. 77—80) anzufiihrende Zuge 
beweisen. Dasselbe ergibt sich auch aus der Tatsache, daB die Weissagung 
der Sibylle bei Vergil sich nicht bloB sachlich in den Hauptpunkten (Irr- 
fahrten, Kriege in Italien, Rettung), sondern auch in einer zu 88 notierten 
Einzelheit mit der sibyllinischen Weissagung bei Tibuli 2, 5 eng beriihrt, 
ohne daB eine Abhangigkeit Tibulis bestande, der die Weissagung uber den 
Rahmen der vergilischen ausdehnt (Roms Griindung). Dieses Orakel scheint, 
wie die sachliche Ubereinstimmung in den Hauptpunkten schlieBen liiBt, auf 
Grund der beruhmten Episode in Lykophrons Alexandra (1226—1282), 
wo die Irrfahrten und die Rettung des Aeneas prophezeit werden, verfaBt 
und Vergil wie Tibuli aus einer gemeinsamen Quelle (Alexander Polyhistor?) 
bekannt gewesen zu sein. (Bei dieser Kombination lege ich die besonders 

1) Vgl. die von Reitzenstein auf einem Papyrus gefundene Zauberformel, 
ed. von A. Jacoby, Ein neues Evangelienfragm. (StraBb. 1900) 31 ff. Vers 10 und 
die vom Herausg. dazu zitierte Stelle des evang. Nicod. 2, 5, 3 Kuptoc Kpaxaioc 
xal 6uvax6c, xOpioc buvaxdc tv iroX4pur Kai €u04uk dpa xiu Xoyuj toutuj al \a\- 
xai rrOXai auvexpiprioav Kai oi aibripoi po\Xoi auve9Xda0r|aav. 
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von Leo in den Philol. Unters- II 1881,10 vertretene Ansicht zugrunde, daB 
auch bei Tibuli die cumanische Sibylle dem Aeneas das Orakel gibt. Die 
entgegenstehende, von MaaB, Hermes XVIII1883, 324 ff., vgl. Robert ebd. 
XXII 1887, 454 ff., aufgestellte Behauptung, daB Tibuli vieimehr die tro- 
janiscbe Sibylle meine, halte ich fiir unrichtig, u. a. deshalb, weil MaaB 
1. c. 337 f. und im Greifswalder Prooemium 1886/7 p. XV f. dadurcb ge- 
zwungen wird, sowohl einen Irrtum Tibulis anzunehmen, ais auch die Pro- 
phezeiung der cumanischen Sibylle an Aeneas fiir eine Fiktion Vergils zu 
halten; beides scheint mir aber der Arbeitsweise dieser Dicbter zu wider- 
sprechen.) — Uber die Dublette des Sibyllenorakels und der von Anchises 
Vers 890 ff. gegebenen Prophezeiung s. den Komm. zu den letzteren Versen. 

83—86. Der durch die beiden Parenthesen 84 u. 85 aufgeloste, die 
Erregung malende Satzbau gehorte zum Stil der Sibyllinen, vgl. Diels 64 
iiber das alte sibyllinische Orakel bei Phlegon: „ Aufgeregte Stimmung spricht 
sich durch Parenthesen aus.“ Auch Aischylos Agamemn. 1072 ff. laBt Kas- 
sandra in kurzen, abgerissenen Satzen orakeln. Man vergleiche fiir den Ein- 
druck Ovid met. 14,108 ff., wo er in Nachahmung unserer Stelle die Sibylle 
in wohlkadenzierten Perioden sprechen laBt. Dagegen hat Statius silv. 4, 
3,124 f. das Ethos dieser Stelle besser verstanden. Kommatischer Satzbau 
wurde von den Rhetoren fiir Stellen des hochsten Pathos empfohlen und 
nach dieser Lehre von Vergil an geeigneten Stellen verwendet (W. Kroll, 
Neue Jahrb. 1903, 23,4): eine sehr wirksame Stelle dieser Art 10,111 ff. 
(SchluB einer Rede Juppiters). 83 periclis. Die Synkope (oder genauer: 
die Restitution der urspriinglichen Form) ist nach K. Wotkes Zusammen- 
stellungen 1. c. (z. 24) 137 f. in keinem Worte haufiger ais diesem: 15mal, 
und zwar stets am VersschluB. In hexametrischer Poesie fiir uns (wohl 
zufallig) zuerst Lucrez, ebenfalls mit Beschrankung auf die letzte Versstelle. 
AuBer pericula, das Verg. 9 mal an fiinfter Versstelle (nie an einer anderen) 
hat, war keine Form des Worts fiir ihn ohne Synkope brauchbar. 
84 sed terrae graviora manent. Terrae MP, terra R, Servius kennt beide 
La. Die zweite ist interpoliert, weil der Genetiv nicht verstanden wurde. 
Wagner dachte an lokativischeu Gebrauch, aber die von ihm angefiihrten 
Beispiele sind andersartig (s. z. 652). Also erg&nzen andere aus den un- 
mittelbar vorangehenden Worten pelagi magnis defuncte periclis zu ternae 
richtig pericula auf Grund von 10,57 iotque maris vastaeque exhausta peri¬ 
cula terrae. — Lavini aus metrischer’Bequemlicbkeit mit Kiirzung der vor- 
tonigen Silbe wie 1,258. 270, stets am VersschluB, auch Tibuli 2,5,49 
(vgl .Fidena unten 773); Ovid met. 15, 728 Lavini sedes am Versanfang. 
Lavinia hat Vergil nur 7,359 neben zehnmaligem a (so unten 764). 
85 (mitte hanc de) pectore curam, konventioneller VersschluB = 1, 227. 
4 448- Lucr 6 645 (complebant) pectora cura-, Ennius hat oft pedore, pectora 

an dieser Versstelle (ann. 231. 311. 336. 540. 584). 86f. Die Prophetie 
(venient, volent) gebt in Vision uber (cerno), diese dann wieder in Prophetie 
(89 defuerint etc.), ebenso Horaz 1,15 und Tibuli 2,5,39ff., also nach 
griechischer Technik (besonders viel Lykophron, aber schon Pindar P. 4, 49. 
8 45ff.). 87 et Thybrim multo spumantem sanguine cerno: der 
spondeische Rhythmus malt das beivov wie 8,701f. caelatus (Maiors) 
ferro tristesque ex aethere Dirae, || et scissa gaudens vadit Discordia palla, 
s z 99 f Der Gedanke kommt aus konventionellem Orakelstil. In einem 
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aus der Zeit Vespasians stammenden Sibyllenorakel 5, 200 f. efftfexai lv 
BpuxxetfcTi Ka'i dv TdXXoic TtoXuxpucfoic | 'Qxeavoc KeXabujv TrXripoupevoc 
otf|uaxi ttoXXuj, 371 f. gffxai b’ ik bucrpwv rroXepoc ttoXuc &v0pumoi<Ji, I 
£eutfei b5 cupaxoc ox9oc diuc Troxapwv pa0ubivwv. Darin ist, wie so oft 
in dieser Sammlung, ein alterer Zug bewahrt, denn derselbe Gedanke kommt 
auch im sog. carmen Marcianum (einer relativ alten Falschung) bei Livius 
25,12, 6, sowie einem Orakel bei Phlegon mir. c. 3 (p. 71,14) vor. Auch 
die Erw&hnung des Tiber bei Vergil diirfte ait sein, denn er spielt in der 
Prodigienliteratur eine groBe Rolle (z. B. Horaz 1, 2); seine Nennung in dem 
zitierten Sibyllenbuch (170) wird daher eine Reminiszenz sein, zumal er 
auch in einem Orakelspruch bei Lukian Alexand. 27 und in dem S&kular- 
orakel p. 134,5 Diels erwahnt wird, freilich in andrem Zusammenhang. — 
Yergil nennt den FluB, dem griechischen Charakter der Legende gemaB, 
19 mal mit dem grftzisierten Namen (vgl. 2j 781 f. Lydius Thybris), nur 
zweimal mit dem italischen aus bestimmtem Grund: georg. 1, 499 im Gebet 
an Yesta (quae Tuscum Tiberim et Romana Palatia servas), Aen. 7, 715 in 
der Aufzahlung italischer Volker (qui Tiberim Fabarimque bibunt). Auch 
Ovid bat die Niiance beider Formen fur das romische Ohr empfunden, denn 
wahrend er in den Metamorphosen nur die griechische hat, gebraucht er 
in den Fasten daneben sehr oft die italische, die fiir Horaz und Properz die 
einzige ist.1) — Sprachlich stammt spumare sanguine aus Ennius (trag. 106 
maria spumant sanguine), wie auch wohl der VersschluB horrida bella — 
7, 41, dort in wahrscbeinlich ennianischem Zusammenhang. 

88 Dem Orakelstil gemaB sind die meisten geographischen und Eigen- 
namen fiir den Befrager dunkel, doch hiitet sich Yergil vor den tlbertrei- 
bungen des Lykophron 1253 ff. DaB mit Simois der Numicus und mit 
Xanthus der Tiber gemeint sind (wie 89 mit Achilles Turnus), bemerkt 
schon Servius. Dafiir spricht, daB an den drei Stellen, wo der Numicus er¬ 
wahnt ist (7,150. 242. 797), er jedesmal mit dem Tiber zusammen genannt 
wird, femer daB £av0oc (flavus) ein stehendes Beiwort des Tiber ist (z. B. 
7, 31), und fiir den Numicus vor allem, daB Tibuli 2, 5, 43 die Sibylle dem 
Aeneas seine Vergotterung im Numicus prophezeien laBt. DaB der Tiber 
einmai eigentlich (Thybris), das andere Mal symbolisch bezeichnet wird, 
kann sich aus der XoEoxric des Orakels erklaren. Dorica castra. DaB 
die tadelnde Bemerkung des Servius (zu 2,27, vgl. zu georg. 2,13) tiber 
die Aufeinanderfolge gleicher SchluB- und Anfangssilben nicht zu streng 
genoihmen werden darf, hat A. Biese, Rh. Mus. XXXYHI (1883) 634 ff. be- 
wiesen (vgl. auch P. Schulze, Beitr. z. Erkl. d. rom. Eleg., Progr. Berlin 
1893, 16, Yollmer zu Statius silv. 3, 3, 12, Zingerle in: Festschr. f. Gom- 
perz 353 f. Foster in: Transactions of the American philological association 
XI 1910, 49 f. L. Havet, Manuel de Critique verbale [Paris 1911] p. 230). 
Immerhin ist aber doch so viel daran richtig, daB sorgfaltige Dichter das 
in der Schule der Isokrateer aufgestellte Gesetz (Isocr. art. fr. 4, vgl. Dionys. 
Hal. de comp. verb. 6) nicht gern iibertreten, wenn es sich um harte Silben 
handelt (vgl. auch Birt zu Claudian prol. S. CCXJX). So fiel mir auf, daB 

Vergil zweimal das ennianische tonsa (ann. 230 f.) statt remus braucht, um 

1) Uber die Namensformen des Flusses kann ich auf ein Buch K. Meisters 
verweisen, dessen Erscheinen bevorsteht. 
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das Hintereinander von zweimaligem re zu vermeiden: 7,28 marmore tonsae 
10,299 consurgere tonsis. DaB er buc. 3,4 fovet ac 4,9 desinet ac die von 
ihm in den Bucolica sonst nicht gebrauchte Partikel ac gesetzt habe, um 
die Wiederholung der Silbe et zu umgehen, beraerkt Haupt op. I 110. — 
Aeneas muB die Worte von dem Griechenheer vor Troja verstehen, das von 
Vergil auch Aen. 2, 27 und Prop. 2, 8, 32. 4, 6, 34 (danach von Ovid epist. 
51, 370) so genannt wird; eine gelehrte Bezeichuung, die aus hellenistischer 
Poesie stammt: Lykophr. AI. 284 Awpieuc (Txpaxoc. Hier soli aber amphi- 
boliscb das Heer der Italiker unter Turnus verstanden werden: Servius mit 
Hinweis auf 7,371 f. Turno, si prima domus repetatur origo, | Inachus Acri- 
siusque pater mediaeque Mycenae. 89 f. defuerint. Der h&ufige Gebrauch 
des zweiten Futurums im daktylischen Hexameter, wo der Sinn das erste 
verlangt, ist rein metrisch zu beurteilen; in demselben Wort nocb 9,297 
gleich nach erit, vgl. georg. 2, 51 exuerint. So bat Catuli, um das sehr un- 
bequeme audiam zu umgehen, 65,9 audiero zwischen alloquar und auspi- 
ciam gestellt: vgl. Bednara a. a. 0. (zu 4) 93. alius Latio iam partus 
Achilles. Wie aus 2, 783 f. illic regia coniunx | parta tibi richtig gefol- 
gert wird, ist Latio Ablativ. Teucris addita luno. Addere in diesem 
Sinne aus archaischer Poesie, s. Anhang II. 91 f. cum tu supplex in 
rebus egenis quas gentis Italum aut quas non oraveris urbis 
nach einer in griechischer Spracbe ganz gelaufigen Ausdrucksweise (xivac ou 
= anacrac). — in rebus egenis: archaische Verbindung, s. Anhang II. — gen¬ 
tis P. -es MR, urbis P -es MR, wo P beidemale die nach Yergils Praxis besse- 
ren Formen iiberliefert. Uber urbis berichtet Gellius 13,21, daB Probus es 
an einigen Stellen seinesVergilexemplars las; s.Ribbeck prol. 405 ff., O.Keller, 
Gramm. Aufshtze, Leipz. 1895, 318, und unten z. 720. 819. 93f. con¬ 
iunx. Helena war in Prophezeiungen auf Trojas Fall ein seit den Kyprien 
iiberliefertes Motiv, vgl. Rakchylides-Horaz carm. 1,15. Lykophr. AI. 60. 
causa mali tanti wiederholt 11, 480 bei Erfiillung dieser Prophezeiung. — 
Durch das opotdTrxurrov mali tanti (s. Anhang IV), die kunstvolle Allitera- 
tion causa—tanti—coniunx—Teucris (Schema ab ab), sowie die Anapher 
iterum—iterum erhalten diese, den ersten Teii des Orakels abschlieBenden 
Verse besonderes Gewicht. externi thalami unbestimmter Plural im 
Orakelstil, wie 7,98. 270. 8, 503. 12,658. Lykophron 1. c. von Helena: 

X^Kxpuuv 0’ <-Kaxi xujv x’ £tt€1(J&kxwv fdpujv. 
95 f. tu ne cede malis, sed contra audentior ito, | quam tua te 

Fortuna sinet: via prima salutis e. q. s. Die Hss. und Servius quam, 
aber in dem Zitat bei Seneca epist. 82, 18 qua, was nach Heyne viel Bei- 
fall fand (z. B. bei Ribbeck). Aber unsere tjberlieferung ist richtig. Frei- 
lich nicht in der Deutung von N. Heinsius (quam = quantum 'wie sehr' 
sc. audentem ire), die grammatisch kaum zu rechtfertigen sein diirfte, auch 
nicht in der von Conington (der contra—quam verbindet, wegen des da- 
zwischen stehenden audentior unwahrscheinlich), ebensowenig in der des 
Servius, die Cerda und andere vor und nach ihm billigten (darunter ich 
selbst in der 1. Aufl., jetzt durch Wilamowitz eines Besseren belehrt): ne 
cedas malis, sed esto audentior quam tua te Fortuna permittit, was doch nur 
einen sehr kiinstlich konstruierten Sinn erg&be, sondern quam sc. viam, was 
sich aus dem soforf folgenden via ohne weiteres erganzt. Die Parallelstelle 
10, 49 f. Aeneas ... quamcumque viam dederit Fortuna sequatur ist fur diese 
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Deutung des quam entscheidend. Es ist also zu ubersetzen: 'weiche den 
tlbeln nicht, sondern gehe (um so) kiihner ihnen entgegegen’; audentior sc. 
ais wenn es beine mala zu iiberwinden galte. Auch Seneca muB so ver- 
standen haben, wenn er — nur mit leiser Anpassung an seinen Gedanken- 
gang — sagt: non ibis audentior, si mala illa esse credideris. Bei ihm ist, 
wie gesagt, qua iiberliefert, was ja fiir den Gedanken keinen Unterschied 
macht; es ist sehr wobl moglich, daB das nicht etwa eine (leichte) Kor- 
ruptel unserer Senecahss. ist, sondern daB Seneca selbst, der nur die Worte 
tu—sinet (also ohne das folgende -via) zitiert, so geschrieben bat. Dieses 
qua in den Yergiltext zu setzen, wie G. Albini, Atene e Roma XI 1908, 
327ff. will, widerspricht angesichts dem Consensus unserer Hss. (und Ser¬ 
vius) der Methode. Ein MiBverstilndnis des quam, ais ob es sich auf auden¬ 
tior zuriick- und nicht auf viam vorausbeziehe, brauchte der Dichter nicht 
zu befurchten, da er richtige Rezitation seiner Verse voraussetzte. 

96f. via prima salutis | . . . Graia pandetur ab urbe. Die Pro- 
phezeiung scblieBt, wie R. Heinze (Hermes XXXIH 1898 478, 1) bemerkte, 
der Tendenz der sibyllinischen Orakel entsprechend (Diels 78. 99), mit dem 
Hinweis auf griechische Hilfe (Graia urbs: das 'Pallanteum’ des Euander), 
wie das bei Phlegon p. 115 Diels iiberlieferte: Tpibc brjx’ dxXuffei (Te Ka- 
kwv, apa b’ ‘GXXaboc 4k 

3. Bitte des Aeneas um Erlaubnis zur KCrraPacnc 98—123. 
Zwei Abschnitte: a) AbscbluB des vorigen Teiis und Ubergang zum folgen- 
den 98—103 heros: a) 98—101 Apollo, p) 102—103 heros, b) Die Rede 
des Aeneas 103 non—123, nach den Regeln der Kunst disponiert: 

1. Prooemium 103 non—105. 
2. Propositio der Bitte 106—109. 
3. Probatio der Berechtigung zu dieser Bitte 110—16 dabat. 
4. Conclusio 116 gnatique—23 in der Form einer commiseratio (117 

miserere). Da es darauf ankommt, das Mitleid der Sibylle zu gewinnen, ver- 
gewissert sich der Sprecher ihres Wohlwollens durch den Preis ihrer Macht 
(captatio benevolentiae: 117f. potes namque omnia nec te | nequiquam lucis 
Hecatc praefecit Avernis). Es folgen exempla von Helden, denen friiher die 
gleiche Gnade gewahrt worden war (119—123 Alciden): das ist eine com¬ 
paratio (Servius: nititur exemplis . . . per comparationem). Von den vier 
exempla werden zwei (Orpheus, Pollux) in der Form von S&tzen mit si ge- 
geben, zwei (Theseus, Hercules) in der Form der praeteritio (quid memo¬ 
rem, wie unten 60l). An diese schlieBt sich mit groBer Kraft das die ganze 
Rede beendende Komma et mi genus ab Iove summo an. 

99f. horrendas canit,ambages antroque remugit j obscuris vera 
involvens. Der schwerfallige Rhythmus horrendas canit ambages_| j_ 
soli das Furchtbare malen (s. zu 87. 288), und es ist wundervoll, wie dann 
in den Worten obscuris vera involvens_|_|_der Vers gewissermaBen 
ringt, das Schwerentwirrbare der dunklen Spruche rhythmisch zum Aus- 
druck zu bringen (s. 27ff.). Beide Verse haben die Hephthemimeres (wie 
iiblich mit Nebencaesur nach der zweiten und Diaerese vor der dritten He- 
bungj, wobei schon die Wiederholung dieser quantitativ seltensten Caesur 
bemerkenswert ist (in diesem Buch so nur noch 414f.). Aber am meisten 
charakteristisch dabei ist, daB in jedem der beiden Verse den Einschnitten 

Worte der Form-vorhergehen: horrendas—ambages, obscuris—involvens, 
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w&hrend sonst entweder das eine oder das andere oder beide Worte chor- 
iambisehen Rhythmus haben (vgl. 176. 197. 222. 261. 414. 465. 571. 
698. 703. 897; 236. 250. 415. 447. 529. 781; 20. 149. 345). Die hier 
vorliegende Form (bzw. die verwandte, in welcher_auf zwei Worte der 
Form _ oder _ _ verteilt ist) verwendet er in diesem Buch nur noeh 
sechsmal, stets zu malerischen Zwecken: 186 aspectans silvam immensam 
(das Gewaltige), 831 (ehenso), 327 nec ripas datur horrendas et rauca 
fluenta (das Grausige), 213 flebant et cineri ingrato suprema ferebant (Trauer), 
428 (ebenso), 614 inclusi poenam exspectant (Erwartung des Grausigen). — 
In wirkungsvollem Gegensatz dazu stehen die beschleunigten Rhythmen der 
folgenden Worte ea frena furenti \ concutit et stimulos sub pectore vertit 
Apollo, die auch durch sprachliche Mittel (Alliteration und Bevorzugung der 
harten Konsonanten r und <) ausgezeichnet sind (s. zu 46ff.). 99ff. am¬ 
bages der Etymologie gemSB (amb—ag—es zu dyf|, genau = Trepi—dyr| 
Arat 688, vgl. schol. p. 464, 18 MaaB: irepinXacTic Kai Kapirr|; also wie 
an fractus) 'Umweg’, metaphorisch 'Umschweif’. Von der XoEothc der Ora- 
kelsprache (vgL 4Xikt& Lykophr. 1466) hat es neben Vergil zuerst 
Livius 1, 55, 6, so daB moglicherweise bereits Ennius es so gebrauchte (vgl. 
S. Stacey, Arch. f. Lex. X 1898, 36). antro remugit wie 3, 92 vom 
Orakel des delphischen Apollo: visa . . . mugire adytis cortina reclusis. Den 
Ausdruck mugit adytis gebraucht von der Pytho auch Phaedrus app. 6, 4. 
Die M8glicbkeit, daB er den Ausdruck Vergil entnahm (G. Thiele, Herm. 
XLI 1906, 574), will ich nicht bestreiten, halte aber fur wahrScheinlicher, 
daB der Ausdruck schon in der alten lateinischen Tragodie (auf sie weist 
cortina: s. unten zu 347) vorgebildet war, die Phaedrus zitiert (3, epil. 34) 
und an pathetischen Stellen auch sonst benutzt (s. unten zu 587. 809); 
UTTOpuK&cr0ai braucht Aischylos (Edonen fr. 57) in der Schilderung der 
thrakischen Dionysosfeier. Uber das 'Brullen’ im Kult vgl. A. Dieterich, 
Mithraslit. 41. ea mit Emphase wie roTa (vgl. Aristarch schol. A zu 
V 16). stimulos sub pectore vertit, weil man sagte subdere calcaria 
equo (Heyne). 102 ut primum cessit furor et rabida ora quierunt 
mit Benutzung iiberlieferter Terminologie. Das alte Sibyllinenbuch 3, 3 
djiTraucrov 0atov pe, xircprixe t«P £vbo0ev fjtop (rjTop wie corda 80), 
297f. RviKa bf| poi 6u)u6c diraudaro dv0eou upvou, | kcu XiTopnv feve- 
Trjpa peyav Trauaacr0ai avafKric. Lykophr. AI. 3f. ou t«P Rduxoc Kopq 

| IXude xPR^Pdiv, ibc upiv, aidXou criopa. 
103ff. Aeneas hatte die Sibylle nur gebeten, durch ihr Orakel die ihm 

und den Seinen verheiBene Besiedlung Latiums zu bestatigen (76 ipsa canas 
oro). Die Sibylle war daniber hinausgegangen und hatte ihm seine person- 
lichen Leiden, die ihn dabei erwarten wiirden, prophezeit. Daran kniipft 
Aeneas in seiner Erwiderung an: er habe sich auf alie Leiden vorbereitet 
(103—105). An diese Versicherung schlieBt er unvermittelt die neue Bitte, 
die Sibylle moge ihm den BesuCh seines Vaters in der Unterwelt gestatten 
und selbst die Fuhrerrolle ubernehmen (106 — 23). Er leitet diese zweite 
Bitte mit den Worten unum oro ein (106), ais ob keine andere Bitte vor- 
angegangen ware. Das ist keine in sich geschlossene, aus sich selbst heraus 
verstandliche Komposition, sondern man hat den Eindruck, ais ob derDich- 
ter durch irgendein Moment sich dazu veranlaBt gesehen hiitte, Verschie- 
denartiges zu verkniipfen. Von neueren ErklSrern hat m. W. keiner daran 
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AnstoB genommen, anders die antiken. „Aeneas sagt heiBt es bei Ser¬ 
vius zu 105 f. —, daB er alles uber seine Leiden wisse, und unterbricht die 
ganze Bitte, um zu dem speziellen Punkt zu kommen, wie er seinen Vater 
sehen konne. Denn wenn er sagt 'um das Eine bitte ich , so meint er nicht 
'um dies allein’, sondem 'um dies vomehmlich’.“ GewiB ist diese die Fuge 
verdeckende Exegese ganz im Sinne des Dichters. Das ftberhebt uns aber 
nicht der Yerpflichtung, die Frage nach dem Ursprung der mangelnden 
Kompositionseinheit aufzuwerfen. Die Antwort ist einfach. Vergil hat sei- 
ner Sibylle eine zweifache Mission iibertragen, die einer Prophetin und die 
einer Ftibrerin durchs Jenseits. Das erstere war sie nach fester Tradition, 
aber zur letzteren hat sie erst Vergil gemacht. Er braucbte eine Person, 
die den Aeneas durcb den Hades geleitete. Denn an die Stelle der home- 
rischen Fiktion, wonach Odysseus ohne Fiihrer in die Tiefe steigt, war langst 
die andere getreten, die bei einer Kaxdpacric den Fiihrer fast obligatorisch 
machte (s. Einleitung S. 43 ff. und unten zu 109). Dies Motiv geht, wie W. 
bemerkt, aus von den Mysterien, nach denen niemand ungef&hrdet durch 
den Hades kommt, der nicht ais Fiihrer den pucrTa-fuifOC (Orpheus usw.) 
hat. Es ist dann von den alten theologischen Dichtungen, die Platon Rep. X 
benutzt hat, bis zu Plutarchs transzendenten Mythen und den christlichen 
Jenseitsapokalypsen noch des sp&ten Mittelalters, von Menipps und Lukians 
Farcen bis zu denen der byzantinischen Zeit so sehr Brauch, ,daB im 41. 
orphischen Hymnus sogar eine Gottin, die |if|xr|p 'Avxaict, von Triptolemos 
geftihrt werden muB. Vergil iibertrug also das typische Motiv auf die in 
der Nahe des Avernus wohnende Sibylle; um zu motivieren, daB diese im 
Hades Bescheid weiB, bedient er sich der Erfindung: Hekate selbst habe 
die Sibylle bei ihrer Einsetzung ais Priesterin des Avernerhains durch den 
Hades gefiihrt (unten 564f.). Nun verstehen wir, weshalb es dem Dichter 
miBlingen muBte, die zwei Bitten des Aeneas um Prophezeiung und um 
Fiihrung in befriedigende Verbindung zu bringen: die Kumulation beider 
Amter auf die Sibylle machte das von vomherein unmoglich. DaB er die 
Vereinigung gerade in dieser Weise versuchte, werden wir aus homerischer 
piprimc erklaren miissen. Odysseus sagt X 139f. zu Teiresias, nachdem 

ihm dieser seine Bitte um Gecrqpaxa erfiillt hat: 'Teipecriri, T& pev dp ttou 
47TeKXmcrav Geoi auxoP | dXX’<rre poi xobe eirre Kai dipexemc KaxaXeEov, 
namlich wie kann ich mit meiner Mutter reden’ ~ Aeneas sagt zur Sibylle, 
nachdem ihm diese seine Bitte um fata erfiillt hat: 'Mich wird kein Leiden 
unvorbereitet finden. Ich bitte dich um das Eine: wie gelange ich zu einer 
Unterredung mit meinem Vater’. — 

103—105 non ulla laborum . . nova mi facies inopinave surgit: 
| omnia praecepi atque animo mecum ante peregi. Mit dem (von Dante 
Inf. XV 93 verwerteten) Gedanken verglich schon Muretus Aisch. Prom. 
101 ff. xtavxa TrpouSeTticJTapai | ffxeGpwc xa peXXovx’, oube poi Ttoxaiviov 
| Trfjp’ oubfcv r]Eei. Seneca epist. 76, 33ff. zitiert die Verse Vergils ais Be- 
weis fiir das stoische Dogma, daB der Weise scit sibi omnia restare; quic- 
quid factum est, dicit 'sciebam’, vgl. die ausfiihrliche Begriindung dieses 
Dogmas ep. 24 und Cicero olf. l,80f. fortis animi et constantis est non per¬ 
turbari in rebus asperis--. . quamquam hoc animi, illud etiam ingenii magni 

est, praecipere (irpoXapPaveiv) cogitatione futura et aliquanto ante consti¬ 
tuere, quid accidere possit in utramque partem e. q. s. vgl. Tuse. 3,29. Wenn 
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nun auch Seneca philosophischen Sinn in Vergilverse oft erst hineingedeutet 
hat (besonders epist. 108, 24ff., vgl. H. Wirth, De Vergili apud Senecam 
usu, Freiburg 1900), so hat seine Methode gelegentlich doch innere Berech- 
tigung, so hier, wo Vergil seinen Helden mit dem ganzen Ethos des stoi- 
schen 'vir bonus et sapiens’ reden und sogar einen stoischen Terminus 
(praecipere) gebrauchen laBt, ferner 95f. (irepi xuxr|0. 278f. {mala mentis 
gaudia: Ttepi cpi\r|boviac). Richtig auch Servius zu 8, 334 fortuna omni¬ 
potens et ineluctabile fatum] secundum stoicos locutus est qui nasci et mori 
fatis dant, media omnia fortunae und zu 10, 467 stat sua cuique dies] Stoi¬ 
corum est qui dicunt fatorum statuta servari. Erwagt man, daB die mora- 
lisierende Exegese der homerischen Gedichte, wie sie seit Antisthenes und 
Zenon iiblich war, von dem Grammatiker Krates in die eigentlichen Kom- 
mentare hineingetragen wurde und daB die Romer Ilias und Odyssee durch- 
aus iin Bann dieser Auffassung lasen (Hor. epist. 1, 2), so wird man es nur 
begreiflich finden, wenn Vergil Ziige des stoischen Idealmenschen auf den 
Helden seines von der Idee der Gipappevri beherrschten Epos iibertrug. 
Sehr deutlich noch 8, 131 f.. wo Aeneas sagt: mea me virtus et sancta ora¬ 
cula divom | . . fatis egere volentem, nach dem beriihmten stoischen Verse 
des Kleanthes (fr. 91 Pearson), den Seneca epist. 107, 11 mit ducunt vo¬ 
lentem fata iibersetzt. Vgl. jetzt auch Heinze 276 u. 6. Die mehr passive 
B.olle, die der Dichter den Aeneas im Vergleich zu den homerischen Helden 
spielen l&Bt — was ihm von neueren Interpreten oft zum Vorwurf gemacht 
wird —, erkl&rt sich eben hieraus. Die Folge dieser gelegentlich moralisie- 
renden Haltung des Gedichts war, daB es von Fulgentius bis Petrarca sy- 
stematisch allegorisiert wurde, indem man das bloB Beilaufige zum Wesent- 

lichen machte. 
104 mi. Diese in der alten Poesie so haufige Form hat Vergil nur 

hier und merkwiirdigerweise noch einmal in derselben Rede 123 (2, 738 
falsche Konjektur Ribbecks), vgl. J. KrauB, Rh. Mus. XXVIH (1873) 187. 
Die Form wurde aus der hohen Poesie seit den Neoterikern wohl deshalb 
fast verbannt, weil sie vulg&ren Charakter hatte: denn Catuli hat sie nicht 
im Epyllion, aber oft in den poematia, Horaz nie in den Oden, wohl in 
den Sermonen. Wenn Vergil sie hier gebraucht, so empfand er sie nicht 
ais vulgkr, sondern ais archaisch (s. oben zu 57). inopina (irapaboEa) 
Neubildung fur inopinata (s. oben zu 66), von Ovid und^ spaterer Prosa 
aufgenommen. 105f. omnia— | unum: 'nur das eine’ wie 129. 744 
pauci 'nur wenige’ nach bekanntem, auch dem Griechischen gelaufigen Brauch, 
limitierende Partikeln durch starke Emphase zu ersetzen (Nagelsbach, Lat. 
Stilistik8 331 ff.). Durch die signifikante Stellung an den Versanfangen 
kontrastieren die Begriflfe. praecepi. Servius im Lemma und im Scho- 
lion percepi, was er erkl&rt ante cognovi ab Heleno vel a patre; aber prae¬ 
cepi zitiert er zu 4, 419 und 11, 491, ferner auBer Nonius zwei von Rib- 
beck iibersehene Zitate: Plin. epist. 9,13,12 und der cento der Proba (Mitte s. 
IV, ed. Schenkl im Corp. script. eccl. Vindob. vol. XVI) v. 514. Zu praecepi 
gehort das diro koivoO gestellte animo, vgl. Caesar b. civ. 3, 87, 7 animo 
victoriam praecipiebant. 106f. quando hic inferni ianua regis dici¬ 
tur dneurep dviauGa KaXoOvxai "Atbou ttuXcu mit dem bekannten Grazis- 
mus (reichste Stellensammlung bei R.Unger, Paradoxa Thebana, Halle l839, 

364 ff, vcrl. auch W. Schulze, Graeca Latiua, Gottingen 1901, 16, 2). Die 
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weitverbreitete mythologische Vorstellung behandelt Usener, Sitzungsberichte 
d. Wien. Ak. CXXXVII (1897) 30f. infernus ais Ubersetzung von xa- 
raxQovioc aucb 138 u. 6.: uber das seltene Wort und seine Bildmig s. Leo, 
Arch. f. Lex. X 1898, 436. tenebrosa palus Acheronte refuso. Ser¬ 
vius: Avernum significat, quem vult nasci de Acherontis aestuariis, vgl. 296 f. 
und Ovid met. 14, 105 (Paraphrase dieser Stelle): ad manes veniat per 
Averna paternos\ einen Sumpf nennt ihn aucb Dio Cassius 48, 50; tene¬ 
brosa (bequeme, auch in Prosa iibliche [Cicero pro Cornelio fr. 51 Baiter] 
Form fur die von friiberen Dichtern gebrauchten, aber im Hexameter nicht 
verwendbaren tenebrica, tenebricosa), weil dort bis zur Abbolzung durcb 
Agrippa dichter Urwald war (Strabo 5, 240; s. unten zu 138f. 179ff.). 
Die Vorstellung, daB der Sumpf gebildet werde durcb das aus dem Erd- 
innera zuruckstromende (refuso TraXippow, aipoppow, vgl. 7, 225) und in 
naturlichen Kanalen nacb oben geleitete Wasser eines Unterweltstromes, ist 
scbon Platon Phaid. 112 BC (zitiert von Heyne) aus seiner Yorlage be- 
kannt. Den Scbauer der Gegend batte jeder vomebme ROmer bei seinem 
Aufentbalt in Baiae auf sich wirken lassen, vgl. Properz 1, 11. 3, 18 (dort 
1 umbrosus Avernus). 108 f. ire ad conspectum cari genitoris et 
ora | contingat: feierliebe Spondeen im Gebet wie 187. 313; vgl. Aubang 
VII B 1. contingat M. Servius, contingam PR, letzteres wohl infolge 
falseber Verbindung mit dem dabeistebenden ora (vgl. Ovid met. 14, 607 
contigit os, Statius silv. 5, 3, 275 patrios contingere voltus), eine in den 
Vergilhss. haufige Fehlerquelle (s. zu 37); contingit c. inf. (nacb CTup(5dvei) 
burgert sicb seit Vergil und Horaz aucb in Prosa ein (vorber nur bei Cic. 
Arch. 4 iiberliefert). 109 doceas iter. Entsprecbend dieser Bitte um 
Angabe des Weges maebt die Sibylle 1251F. einige allgemeine Angaben 
iiber den Weg. Aber dies Motiv steht in Widerspruch zu dem fernerbin be- 
folgten, daB die Sibylle vielmebr die Fiihrerin auf dem Wege ist. Der 
Widerspruch erklart sich aus der Kontamination zweier Arten von xara- 
{J&aeic. Findet sie, wie iiblich (s. oben S. 154) mit F librer statt, so bedarf 
es keiner vorherigen Angabe des Weges, findet sie aber obne Fiihrer statt, 
so bedarf es einer solchen. Letzteres ist der Fall in der homerischen Ne- 
kyia, wo Kirke (x 505 ff.), und in der aristophanischen, wo Herakles (Frosche 
120ff.) die Angabe macht (ferner in der xaTafJacnc Aiovudou nach Pau¬ 
sanias 2, 37, 5, in dem Epigramm aus Petelia 1037 Kaibel und bei Apu- 
leius met. 6, 18). sacra ostia pandas ais Priesterin der 'Exarr; x\q- 
boOxoc tfbou (terrae claustra cohibens Apul. met. 11, 2); die Magier ver- 
mogen dvoiyeiv tou abou xdc iruXac (Lukian necyom. 6, vgl. Seneca Oed. 
372ff.). Die Sibylle erfbllt die Bitte unten 262 (antrum apertu.m). 

110ff. Die Bitte, seinen Vater sehen zu diirfen, begriindet Aeneas 
auBer mit ihrer gegenseitigen Liebe mit einem speziellen Auftrag des An¬ 
chises: mandata dabat. Diesen Auftrag batte ihm Anchises 5, 731 ff. ge- 
geben. Die Innigkeit des Gefiihls, die sich in dieser Versreihe ausspricht, 
findet aucb sprachlicb ihren Ausdruck. Zwei sicb parallel laufende Kola 
von 2 -f- 2 Versen, das erste durch illum ego (110), das zweite durch ille 
meum (112) eingeleitet, worin Liebe und Gegenliebe schon sicb spiegeln. 
Das zweite Kolon wird erweitert durch den Vers invalidus viris ultra sor¬ 
temque senectae (113) mit wirkungsvollen Alliterationen: vvu, ss; das v 
ist der Laut des Wehs (s. zu 426—29. 833). Yater- und Sohnesliebe fin- 
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den bei dem weichgestimmten Dichter oft ergreifenden Ausdruck: um nur 
bei Buch \ I zu bleiben, so trafen wir vorhin (Vers 3011.) schon ein Bei- 
spiel, und werden unten (687 ff.) einem weiteren begegnen. — Was Aeneas 
von der Art, wie er den "V ater errettet habe, sagt (per flammas et mille se¬ 
quentia tela eripui . . . medioque ex hoste recepi), erweist sich durch Ver- 
gleich mit 2, 721 ff. ais eme durch die Stiirke des Affekts bedingte Uber- 
treibung. — Die sprachliche Einkleidung des Gedankens erinnert an 2,358f. 
per tela, per hostes vadimus, eine Phrase, bei der S. Stacey, Arch. f. Lex. X 
1898, 51 durch Vergleich mit Livius 9, 39, 8 per arma, per corpora eva¬ 
serint mit Recht EinfluB ennianischer Phraseologie annimmt. Es ist daher 
moglich, daB auch im vorliegenden Verse die — in diesem Buch hier zu- 
erst vorkommende — bei Vergil nicht beliebte Caesur nach dem vierten 
Trochaeus (mille | sequentia tela') sich aus Benutzung eines von Ennius vor- 
gebildeten Versschlusses erklart, und das um so mehr, ais bei dieser An- 
nahme das sachliche ipeuboc noch verstandlicher wird (vgl. auch Anhang 
VII 2 b). — Uber die markierte Stellung von eripui—recepi zu Anfang und 
SchluB des Verses s. Anhang III A 2. meum comitatus iter. Vor 
Verg. ist comitari mit sachlichem Objekt nicht belegt, er hat es nur noch 
11, 161 qui supremum comitentur honorem. Ahnlich 260 invadere viam, was 
vor Vergil auch nicht belegt zu sein scheint. pelagique minas caelique 
ferebat PR, caelique m. pelagique f. M wohl irrtumlich, da pelagi von dem 
vorhergehenden maria, das dadurch spezialisiert wird, schwerlich durch da- 
zwischen gestelltes caeli getrennt wurde. 

115 supplex peterem et tua limina adirem mit ucrrepov Trpoxepov 
der Begriffe (s. zu 184 und Anhang II 2), von denen der fur den Reden- 
den wesentliche vorangestellt wird. Diese bei Verg. sehr beliebte stilistische 
Figur ist hier, wie ofters, vielleicht durch Anlehnung der zweiten Phrase 
an altere Poesie bedingt, zumal die Synaloephe in limina adirem am Vers- 
schluB nicht ganz gewohnlich ist (s. Anhang IX l). Das limen des Tempels 
ist nach altem Glauben beider Volker (I 404 Xaivoc ouboc Ooijlou, Arval- 
lied limen sali) ein sakraler Begriff (so Vergil selbst Aen. 2, 366 religiosa 
deorum limina, vgl. Horaz sat. 1, 5, 99 limine sacro'), der daher auch auf 
den Himmel ubertragen wurde (s. zu 255). 110 gnati PM, nati R. 
Die alte Form (des fiir die obliquen Formen von filius seit Ennius einge- 
burgerten Wortes) nach Wagner 586 f. bei Vergil nur mehr an Stellen des 
hohen Pathos (nie buc., georg.), so hier und unten 869, der einzigen Stelle, 
wo das Wort im Vokativ steht: aber das ist auch eine der feierliebsten 
Partien des ganzen Gedichts. 117 alma precor miserere: 12, 777 
Faune, precor, miserere (cf. 9, 495 magne pater divom miserere) Kupict (ttot- 
via) eXer|(Jov. Auch potes namque omnia mit Benutzung alter Gebetsformel: 
TT 515 buvcnjai be CTu Travxoc’ aKOueiv (Gebet an Apollon, vgl. Pindar 
N. 7, 96), Kallim. h. 2, 29 buvaxai yap, 4, 226 buvatfai yap, Proklos hymn. 
1, 46 boc, avaH (Helios), buvcuTai b’ ia Travxa xeXeacrai (so verbessert von 
Wilamowitz, Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1907, 275 f.). Anderes: Agnostos 
Theos S. 154. Auf Hemsterhuys zu Lukian vol. I p. 4 verweist W. ('es 
wird dem Gotte nicht die Ausrede gelassen, daB er nicht k5nne’). — tlber 
nachgestelltes namque s. Anhang III B 3. — Uber die Bildung des Vers¬ 
schlusses omnia nec te s. ebenda IX 4 b. 117f. neo nequiquam. Nach 
Wolfflin, Arcb. f. Lex. II 1885, 7. 11 und Ehwald ib. IX 1896, 305f. ist 
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negiertes nequiquam, eine auBerordentliche Seltenheit, bei Vergil nur noch 
8, 370 (haud . . . nequiquam exterrita mater)-, Vergil hat iiberhaupt, wie 
Wblfiflin 1. c. feststellt, fiir das der Umgangssprache fernstehende, in ar- 
chaischer Poesie beliebte nequiquam gegenuber frustra eine groBe Vorliebe 
(41mal nequiquam, 29mal frustra). 118 fast wortlich wiederholt 564; 

so noch 373 vgl. 721, 465 vgl. 698 (IrjXoc 'OpnP‘x6c). — Das ori prae¬ 
ficere hat Vergil nur hier = 564, vielleicht weil es ihm fiir ofteren Ge- 

brauch zu prosaisch erschien: s. zu 885. 
119 ff. Ob die Satze mit si ais Nachsatze zu libi, gnatique patrisque, 

j alma, precor miserere oder (mit starker Interpunktion vorher) ais Vorder- 
satze zu 122 f. (quid—Alciden, dies anakoluthisch angekniipft) aufzufassen 
sind, ist umstritten. In der 1. Auflage folgte ich der letzteren, von vielen 
alten Herausgebern vertretenen Ansicht, habe mich jetzt aber durch Wila- 
mowitz zu der ersteren bekehren lassen. Er paraphrasiert die Gedanken- 
folge so: TrctT^pct 0’ apa mi utov oixxipe — buvaoai rap trdvxa oube 
tt)v aXXux ‘€xdxri cre toic 'Aopvoic inearriaev —, emep 'Opcpeuc xr)v yu- 
valxa xai TToXubeuxric xov abeXcpov 4buvavxo dvaxxacrGar xi yap 0iT 
crewc pvr|(J0u) li 'HpaKXeouc- Kdfib 4k Aioc dpi. tlber die Satze mit si 
schreibt er: „Man erwartet freilich keinen abhangigen Satz, si. Aber da 
habe ich das Gefiihl, daB in der Tat, wie bei errei, vibrigens selbst bei ei, 
die Hypotaxe viel schwacher empfunden wird; unsere Manier zu 'konstru- 
ieren’ ist da zu unlebendig: si ist seiner Natur nach dasselbe wie sic ein- 
mal gewesen, und so hat der Lateiner das hypothetische Verhaltnis gegeben. 
Wie solite da nicht ein sprachfiihlender Kiinstler, und in der Sprache ist 
doch Vergil groB, sich das erlauben.“ 120 Thraeicia fretus cithara 
ist Orpheus in den Hades gestiegen, um seine Gattin zu holen. Germanus 
zitiert aus den orphischen Argonautica die Worte Vers 42: 'npe- 
xepq tuctuvoc Ki0apfl stieg ich (Orpheus) in den Hades aus Liebe zu 
meiner Gattin’. Aber die notwendige Folgerung, die aus dieser merkwur- 
digen Ubereinstimmung sich ergibt, hat weder er noch Heyne, der das Zitat 
wiederholt, gezogen. Der Verfasser der Argonautica laBt in der Einleitung 
den Orpheus einen langen, aus erlesensten Quellen zusammengeschriebenen 
Katalog derjenigen Gedichte geben, die er (Orpheus) schon friiher verfaBt 
habe. In diesem stehen die Verse 40—42 aXXa be CToi (dem Musaeus) xax- 
eXe£\ airep eicribov pb’ 4vorjcra, | Taivapov f^vix’ lpr)v crxoxiriv obov 
vAiboc eiaui | fipexepq iricruvoc xiGapr^, bi’ epuux’ aXoxoio, die in diesem 
Zusammenhang also ein direktes Zitat aus der xaxdpctCTic 'Opqpeuuc sind. 
Ihr entstammen die fur uns in Betracht kommenden Worte um so sicherer, 
ais der kummerliche Verfasser der Argonautica sie spater (265), wie eine 
ihm iiberlieferte Floskel, wiederholt. Wir haben hier also die erste deut- 
liche Spur der Benutzung der orphischen Katabasis seitens Ver¬ 
gi ls, die wir im Verlauf des Kommentars weiter zu verfolgen haben. Es 
ist dasselbe Gedicht, das er schon in den Georgica 4, 467 ff. benutzte, ais 
cr — also zu einer Zeit, wo er schon an der Aeneis arbeitete — die laudes 
Galli ersetzte durch xa uepi “ApicJxaTov xai 'Opqpea. Der Vers, mit dem 
er dort die xaxdjlaCTic eroffnet: Taenarias etiam fauces, alta ostia Ditis | 
. . ingressus klingt, bemerkenswert an den soeben aus dem griechischen Ge¬ 
dicht zitierten Taivapov r^vix’ e^pv axoxiriv obov vAiboc eicJuj an. Man 
findet zwar ofters die Behauptung ausgesprochen, daB das Motiv der Gat- 
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tenliebe in der orphischen Katabasis nicht vorgekommen sei, Vergil also 
dieses Gedicht nur in einer jiingeren Fassung gekannt babe: aber diese Be- 
hauptung ist obne jedes Beweismaterial aufgestellt und widerspricht nicht 
blo8 dem obigen Zitat, sondern auch einem spater (zu 548—627) anzu- 
fiibrenden des Plutarch, wo man jenes Motiv obne Grund ais eigene Zutat 
Plutarchs ausscheidet (vgl. 0. Gruppe in Roschers Lex. d. Myth. s. v. 'Or¬ 
pheus’ Sp. 1159; richtig A. Milchhofer, Philol. N. F. VII 1894, 386 f.). 
Die Zeit dieses bis ans Ende des Hellenismus vielgelesenen Gedichts ken- 
nen wir nicht, aber das, was wir haupts&chlich aus den Inschriften uber 
diese Art von theologischer Poesie wissen, macht wahrscheinlich, daB wir 
ais terminus ante quem etwa 300 v. Chr. anzusetzen baben. Bemerkt sei 
noch, daB die Kenntnis orpbischer Literatur fur Vergil auch sonst feststeht: 
orphische Hymnen auf die Eumeniden — seien es die in unserer Hymnen- 
sammlung tiberlieferten nr. 68. 69 selbst oder eine altere Vorlage dieser — 
sind Aen. 7, 323—38 benutzt, und auch 4, 242 ff. erkl&rt sich nach dem 
orphischen Hymnus auf den chthonischen Hermes (nr. 57): s. unten zu 749. 
Thraeicia fretus cithara fidibusque canoris. Das alterttimlich feierliche 
mduvoc (vgl. Diels 68, l) wird gut durch das ebenso feierliche, in der le- 
benden Sprache damals schon ungewohnliche fretus wiedergegeben: Plautus 
Ampb. 213 (napaTpayujbijuv) freti virtute et viribus, Naevius b. P. fr. 8 
Vahl. senex fretus pietati (so Vergil selbst fretus pietate Aen. 11, 787 im 
Gebet bei Erwahnung altitalischer superstitio: vgl. auch Biicheler, Umbrica 
55). fidibus canoris von Orpheus’ Leier auch Horaz 1, 12, 11 (ge- 
meinsames Vorbild?). — Die Alliteration (Thraeicia) fretus cithara fidibus¬ 
que canoris (Schema ab ab), sowie die vielen und klangvollen Vokale (Dionys. 
Hal. de comp. 14 euqHJJVOTCiTOV to a) bringen die Xiyupa aoibf| malerisch 
zum Ausdruck. Ahnliche Mittel zu gleichem Zweck Lucr. 4, 981 citharae 
liquidum carmen chordasque loquentes, Hor. 4, 9, llf. commissi calores | 
Aeoliae fidibus puellae (Dionys. ib. qbOvei Tr)V dKof)V to \ kcu ecm Tinv 
Tmupuuvuiv yXuKUiaTOv): s. im allgemeinen Anhang VII A. 

121 f. si fratrem Pollux alterna morte redemit | itque reditque 
viam totiens. Die jungere Fassung des Dioskurenmythus (tSgliches Ab- 
wechseln) begegnet fur uns >vohl zuerst hier, ist spater die gewohnliche 
(z. B. Lukian dial. deor. 26), mag also auf Umbildung des alten Mythus in 
hellenistischer Zeit zuriickgehen. Zum Ausdruck fratrem morte redemit vgl. 
Pindar P. 6,39 upictTO ©avaroio Kopibav Ttarpoc. — Der Rhythmus in 
121 kontrastiert mit seinen feierlichen Spondeen schon zu den Daktylen 
122, deren akzelerierende Wirkung durch die ziemlich seltene Verbindung 
von trochaischen Einschnitten im ersten und zweiten FuB (itque \ reditque \ 
viam) noch gesteigert ist. itque reditque ist eine poetische Variation der 
wohi dem Leben angehorigen asyndetischen Verbindung it redit (Hor. epist. 

1,7, 55 und wahrscheinlich eleg. in Maec. 1,6). 122 f. quid Thesea 
magnum I quid memorem Alciden. Von dem Beispiel des Theseus sagt 

Servius, weil er ais Frevler hinabstieg (s. u. 393. 617), richtig: durum, 
unde nec immoratus est in eo, d. h. Vergil setzte es, wie das ebenfalls zur 
Situation wenig passende des Hercules, in die Parenthese mit der Figur 
der praeteritio. — Servius berichtet, daB einige magnum nicht zu Thesea, 
sondern zu Alciden bezbgen, was er biUigt. Auch die neueren Editoren 
schwanken. Sachlich ist beides angemessen (maxime Theseu Ovid met. 7,443, 
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andrerseits Vergil Aen. 5, 414 magnum Alciden u. dgl. oft). Die an sich 
ziemlich belanglose Entscheidung hangt yon der wichtigeren Frage ab, wie 
Yergil sich zu einem Sinnesabschnitt vor dem sechsten FuB stellt: die 
Priifung (s. Anhang II, 4, 4) empfiehlt es, magnum nicht in den folgenden 
Vers hiniiberzuziehen, sondeni mit cod. M nach magnum zu interpungieren. 
Alcides, zur Umgehung der im Hexameter unbrauchbaren Formen yon 
Hercules, begegnet fur uns zuerst bei Yergil buc. 7, 61 und bei Horaz carm. 
1,12,25. Also wurde es (s. o. z. 10 f.) vermutlich yon den Neoterikern aus 
der alexandrinischen Poesie entlehnt, wo es zur Bezeichnung des Herakles 
in der Poesie zuerst nacbweisbar ist (Kallim. h. Dian. 145, ygl. Usener Rh. 
M. LIII 1898, 337,3). Auch die Umschreibung durch das adjektivische 
Herculeus haben fur uns zuerst Vergil georg. 2, 66 (oft in der Aen.) und 
Horaz in den Oden; Tirynthius Aen. 7,662. 8,228 (Verg. zuerst). Alter in 
griech. Poesie ist Amphitryoniades belegt, in lateinischer fur uns wohl zu¬ 
erst bei Catuli 68, 112, dann bei Yerg. 8,103. 214 in der Cacusepisode. 
memorem. Memorare archaisierendes, von Vergil sehr oft (vgl. 601. 699) 
nach Ennius' Vorbild (ann. 2 u. o.) gebrauchtes Wort, wie es Sallust gem 
nach Cato hat; nominare war in den meisten Formen fur den Daktyliker 
unbrauchbar; vgl. unten 441 nomine dicunt fur nominant, georg. 4, 272 no¬ 
men fecere und Aen. 3, 693 nomen dixere fiir nominarunt; Lucrez half sich, 
wie WolfFlin, Arch. f. Lex. IY 1887, 220 f. bemerkte, mit Formen von no¬ 
minitare; appellare ist ebenso beliebt in der Umgangssprache wie SuBerst 
selten in der hohen Poesie (bei Yergil nur 5, 540. 718). ab Iove summo 
wegen der Art des Versschlusses (s. Anhang IX) moglicherweise ennianisehe 
Floskel (Iuppiter summe Enn. trag. 176), die hier wirkungsvoll das Oebet 
beschlieBt. 

4. Antwort der Sibylle 124—155. Die Rede zerfallt — nach den 
einleitenden Worten 124 bis 125 vates und vor den schlieBenden 155 dixit 
bis ore — in drei Teile. Erster Teii 125 sate —132: Schwierigkeit der 
Kcrrapacrtc. Zweiter Teii 133 —136 prius: Das Wagnis knuptt sich an Be- 
dingungen. Dritter Teii 136 latet—155: Die Bedingungen: a) Erwerbung 
des Goldzweigs 136 latet—148, b) Beerdigung des Freundes 149—152, 
c) Opfer fiir die Unterirdischen, d) SchluB 154—155 aspicies. 

124 talibus orabat dictis arasque tenebat. Diebeiden erstenWorte 
am Versanfang auch 4,437. 10,96. Da an letzterer Stelle orare altertiim- 
lich reden heiBt und der Zusammenhang sowie die umgebende Phraseo- 
logie ennianisches Kolorit haben, so wird diese Verbindung aus Ennius 
stammen (nach utc qpdxo, s. z. 547). Das gleiche gilt fiir die sakrale Phrase 
arasque tenebat (vgl. aras tangere 12,201, wie aras contingere act. fratr. 
Arv. p. 34 Henzen), die sich mit der anderen ebenso vereinigt findet 4, 219 
talibus orantem dictis arasque tenentem, worauf gleich das ennianisehe (audiit) 
omnipotens folgt. Prinzipiell steht jedenfalls der Annahme, daB Vergil einen 
neuen Vers in Anlehnung an zwei ennianisehe Hemistichien bildete, nichts 
im Wege s. z. 445 ff. und Anhang I. Die Phrase arasque tenebat ist — eine 
Bestatigung dafiir, daB nicht Vergil sie pragte — in unserem Verse nur 
mehr floskelhaft gebraucht: man weiB gar nicht, wo man sich diesen Altar 
stehen denken soli (besser 4,219. 12,201, wo die Altare vorher genannt 
sind). Die symbolische Handlung des Beriihrens und Haltens des Altars ist 
uralt: die Gottheit wird im Steine wohnend gedacht; vgl. auch, was Cicero 
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dom. 119 ff. iiber das postem tenere des Pontifex sagt. — Uber das plura- 
liscbe arae s. Anbang V. 

125—32 In diesexn ersten Teile der Erwiderung der Sibylle hat man 
mehrere Widersprdche finden wollen, die ihrer Natur nach auch bei einer 
endgiiltigen Redaktion seines Werkes vom Dichter nicht hatten beseitigt 
werden kSnnen, sondern ais Kompositionsschwachen angesehen werden 
mtiBten, deren man ihm ja oft Schuld gibt. Wahrend icb in der 1. Auflage 
ffber eine mehr auBerliche Betracbtung und daher Uber ein Anerkenntnis 
des Feblerhaften der Komposition nicht hinausgelangt bin, glaube icb das 
jetzt anders beurteilen zu mussen. Erstens nahm Conington (vgl. auch 
A. Gercke in: Neue Jahrb. f. d. klass. Alt. 1901, 15) an dem Gedanken dieses 
Abschnitts ais solchem AnstoB. 'Der Abstieg in die Unterwelt’, sagt die 
Sibylle, 'ist leicht, aber unendlich schwer der Aufstieg’. Dem scheint auf 
den ersten Blick zu widersprechen, daB die Sibylle selbst im folgenden (260ff.) 
den Aeneas auf die Gefahren des descensus binweist, wie uberhaupt weiterhin 
die Vorstellung von dessen Mubsal und Schwierigkeit durchaus festgehalten 
wird (417 ff. 461 ff. 534. 671. 688 iter durum). Auch sieht man zuniichst 
nicht ein, zu welchem Zweck die Sibylle 136 ff. die Erlaubnis zum descensus 
an die Erfiillung gewisser Bedingungen knupft, wenn der Zugang zur Unter¬ 
welt, wie sie hier (127) sagt, jedem offen steht. Andrerseits scheint auch das, 
was sie hier (128 ff.) von der Schwierigkeit der Riickkehr zum Lichte sagt, 
der Erzahlung von der Riickkehr des Aeneas (893 ff.) zu widersprechen, 
wonach sie ohne irgendwelche Schwierigkeit vor sich geht. — Gegen diese 
Einwande ist folgendes zu sagen. Die Rede der Sibylle beginnt mit dem 
verbreiteten Motiv von dem Orte unde negant redire quetnquam. Auf Aeneas, 
der ais Lebender den Hades betreten und aus ihm zuriickkehren will, hat 
das gar keinen Bezug. Fur ihn bestehen besondere Bedingungen, die von der 
Sibylle folgerichtig aufgezShlt werden, sobald sie sich seinem besonderen Falle 
zuwendet. — Zweitens. Aeneas hatte 109 die Sibylle gebeten: sacra ostia 
pandas, gem&B der Vorstellung, daB sie ais Priesterin der ‘Exarr] xXqbouxoc 
dbou die Schliissel zum verschlossenen Tore der Unterwelt habe. Nun aber 
sagt die Sibylle in ihrer Erwiderung 127 noctes atque dies patet atri ianua 
Ditis. SchlieBt nicht diese Vorstellung jene aus? — Auf diesen Einwand 
ist dasselbe zu erwidem wie auf den vorigen. Die zitierten Worte der Si¬ 
bylle gehoren dem allgemeinen, der vulgaren Vorstellung entsprechenden 
Teile ihrer Rede an: was sie hier sagt, trifft auf den gewohnlichen Sterb- 
lichen zu, dagegen muB dem Aeneas, der ais Lebender die Unterwelt be¬ 
treten will, das Tor erst geoffnet werden. — Drittens. Aeneas hatte 119ff. 
gesagt: 'wenn es Orpheus, Pollux, Theseus und Hercules freistand, in den 
Hades zu steigen und von dort zuriickzukehren, warum soli das mir, auch 
ein em Abkommling Jupiters (wie Pollux und Hercules), verboten sein? 
Deuticke findet, daB hiermit in Widerspruch stehe die Antwort der Sibylle 
129 ff.: 'Aus dem Hades an die Oberwelt hinaufzusteigen vermochten nur 
wenige Gottersohne.’ Sei das nicht bloB eine Wiederholung dessen, was 
Aeneas vorher gesagt habe? AuBerlicher Betrachtung muB das so erschei- 
nen; aber der Gedankengang ist dieser: In der That ist es so, wie du sagst: 
das Unerhorte gelang einigen wenigen Lieblingen der Gotter; aber selbst 
fur diese, und also auch fur dich, sate sanguine divom (125), ist es ein 
Unterfangen voll unerhorter Muhen und Gefahren.’ Um diese Bezugnahme 
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der Antwort der Sibylle auf die Rede des Aeneas ais beabsichtigt zu er- 
kennen, muB man beachten, daB jene Apostrophe des Aeneas sate sanguine 
divom, womit die Sibylle beginnt, unmittelbar anschlieBt an die letzten 
Worte des Aeneas (123) et mi genus ab Iove summo, nnd ferner, daB die 
Worte der Sibylle (129 ff.) pauci . . . dis geniti potuere Bezug nehmen auf 
das von Aeneas gebraucbte (119) si potuit (der und der, warum nicht 
aucb ich?). Weit entfernt also, hier einen Widerspruch finden zu wollen, 
muB man vielmehr die Kunst des Dichters in der Charakteristik der Per- 
sonen bewundern: Aeneas batte gar zu zuversichtlich gesprochen, da weist 
ihn die Sibylle in seine Schranken zuruck. Wie vortrefflich das Ethos ge- 
troffen ist, mit dem die Sibylle gerade auch in diesem ersten Teii ihrer 
Erwiderung redet, empfmdet man auch hier wieder durch einen Yergleich 
mit Ovid (met. 14,108 ff.), der sie in seiner Nachbildung auch dieser Partie 
(vgl. oben z. 83—86) mit Antithesen und Wortspielen tandeln laBt. Da- 
gegen hat Dante Inf. XIV 87 f. das vergilische Ethos wiirdig reproduziert. 

125 orsa loqui (= 562) und sate sanguine divom sind, wie die 
archaische Diktion vermuten laBt, durch Ennius beeinfluBt. Dem zweiten 
Ausdruck verwandt ist 8, 36 o sate gente deum (wozu das schol. Dan. eine 
Bemerkung macht, die darauf schlieBen laBt, daB Vergil Phrasen dieser 
Art nicht selbst pragte) und 5, 45 genus alto a sanguine divom, eine Floskel, 
deren ennianischer Ursprung unten zu 500 {genus alto a sanguine Teucri) 
wahrscheinlich gemacht werden wird. Vgl. Ennius ann. 113 o sanguen dis 
oriundum. Ganz poetisch auch Livius 38, 58, 7 non sanguine humano sed 
stirpe divina satum. 126 Uber das Schwanken der Hss. zwischen Anchi¬ 
siade und Anchisiada s. Anhang VI 2. facilis descensus Averno M 

{est in M2 interpoliert, vgl. die Varianten 133. 719. 721), f. d. Averne P, 
/. d. Averni R, beide La. notiert Servius, aber zugunsten von -i {Averni, 
legitur et Averno). Eine sichere Entscheidung diirfte schwer zu treffen sein. 
Gegen den Dativ konnte sprechen, daB Vergil nach den Sammlungen von 
Fr. Antoine, De casuum syntaxi Vergiliana (Paris 1882) 149flf. sonst keinen 
Dativ bei einem Verbalsubstantiv der Bewegung braucht {Averno i. e. ad' 
Avernum Serv.). Also ist vielleicht descensus Averni richtiger, d. h. 'der 
Abstieg am Avernus’ (vgl. Plinius nat. 16,110 descensus speluncae). 
127fF. noctes atque dies = Lucr. 2,12. 3,62, vielleicht ennianisch, s. z. 556 
noctesque diesque, und uber das spondeische Wort im 1. FuB Anhang VTTT 

patet atri ianua Ditis: Varro bei Macrob. sat. 1,16,18 mundus cum patet, 
deorum tristium atque inferum quasi ianua patet. Lucr. 1,1112 ianua Leti. 

pauci quos aequus amavit | Iuppiter vgl.hymn.in Cer. 487f. pef’ oX^ioc 
ovTiv 4k€ivcu (ai Geai) | irpoqppoveiuc cpiXuiviai. Die Worte wurden ge- 
fliigelt: Plin. epist. 1, 2, 2 vim tantorum virorum 'pauci quos aequus amavit’ 
adsequi possunt. dis geniti biofevetc. 130 quos ardens evexit ad 
aethera virtus: Simonides (A. P. 7, 25l) von den Thermopylenkampfern: 
oube reOvaci Gavoviec, euei acp’ ctpexfi KaOunepOe | Kubcuvoucr’ dvayei 
bujpcrroc e£ Aibeuj. Der in archaischer Poesie ofters ais in der vergi- 
lischen gebrauchte trochaeische Einschnitt nach dem vierten Trochaeus 

ASii ^D^an^ scwie die auch im Kompositum gefiihlte starke 
Allitteration ardens evexit ad aethera virtus (av a a v) laBt die Moglich- 
keit emer Anlehnung an altere Poesie erwagen. 131 f. Die Ruckkehr 
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nach oben ist schwer, denn tenent medici omnia silvae j Cocytusque sinu la- 
bens circumvenit atro, im Gedanken und in einzelnen Worten weniger nahe 
verwandt mit X 155 ff. xo^ttov b£ Tabe EuuoOcriv bpadGar | pecTffw 
Tap peyaXoi noTapot Kai beiva p^eGpa ais mit Aristoph. Ran. 469 ff!, 
wo der Torwart des Hades zu Dionysos-Herakles sagt: vOv £xe* ptdoc' 
Tota Xtuyoc ere . .. ireTpa 'AxepovTioc Te cncdireXoc .. . qppoupoOdi Kw- 
kutoO Te . . . Kuvec. Wahrscheinlich sind die innerhalb der iiberhaupt spa- 
ten homerischen Nekyia besonders jungen, schon von den alteri Kritikern 
ais Interpolation ausgeschiedenen Verse von X, Aristophanes und Vergil 
von einer uns verlorenen KOT&Pacnc (vermutlich ‘HpaKXeouc, 
8. z. 260. 309ff. 384ff.) abhangig. Aus derselben Quelle wie Aristophanes 
die 'Hunde (Erinyen) des Kokytos’ wird Vergil auch unten 374 f. den 
'Strom der Eumeniden’, namlich eben den Cocytus kennen. — tJber das 
Schwanken der Hss. zwischen Cocytos und Cocytus s. Anbang VI 1. 

133 ff. Der mittlere Teii der Rede (bis 136 prius) ist, je geringeren 
Umfang er hat, um so kunstvoller in der Diktion; ^Travacpopai: si tantus— 
si tanta, bis—bis, opoiOKCtTapKTOV: insano—indulgere (besonders stark durch 
Akzentuation der gleicben Silben, vgl. 2, 84. 93; auBerdem erh&lt indulgere 
durch den Rhythmus groBen Nachdruck, s. z. 29), IctokuuXov (vgl. Anhang 
II 3): Stygios innare lacus = nigra videre Tartara (je 8 Silben). 
amor ... cupido, innare ... videre. Ermoglicht wurde diese Konstruktion 
fffr lateinisches Empfinden dadurch, daB amor (cupido) est dem Sinne nach 
mit iuvat, libet u. dgl. zusammenfiel (Wolfflin, Arch. f. Lex. XI1900, 505 f.). 
Das alteste Beispiel Ennius, Medea frg. 3 cupido cepit miseram nunc me 
proloqui ist bezeichnenderweise eine Ubersetzung aus dem Griechischen 
(Eurip. Med. 57 f. ukTG’ ipepoc pouTnjXGe ... XeHai, notiert von J. Schafler, 
Die syntaktischen Grkzismen usw., Amberg 1884, 75). Nach Ennius hat 
diese Freiheit erst Vergil wieder, und zwar besonders da, wo das Gerun¬ 
dium metrisch unbrauchbar war, wie 2, 10 f. amor . . . cognoscere ... et 
audire (vgl. Kone 15). si tanta cupido stilistische Variation (mit leich- 
ter Steigerung) fiir das vorangehende si tantus amor, wie gleich bis nigra 
videre Tartara von bis Stygios innare lacus (s. z. 68). bis Stygios in¬ 
nare laous, bis nigra videre | Tartara nach p 21 f. ctx^tXioi oi IihovTec 
UTTr)X6eT€ bujp' ’A(bao | biCTGaveec (Ursinus). innare c. acc. nicht vor 
Vergil, vgl. 369 u. 6.; hier steht innare lacus wie in sachlichem so in for¬ 
malem Parallelismus mit videre Tartara (s. Anhang II 3). 135 Tartara 
aus metrischer Bequemlichkeit im Nom. und Acc. bei Vergil 13mal (neben 
einmaligem Tartarus unten 577); fur den iiberhaupt unbrauchbaren Gen. 

und Dativ lafit er Erebi, Erebo (unten 247. georg. 4,471) oder das Ad- 
jektiv Tartareus (unten zu 295) eintreten, vgl. Kone 31. 37. Tartara ist 
fur uns zuerst bei Lucr. nachweisbar, wird aber friiherer Poesie angehoren, 
da solche Metaplasmen alter zu sein pflegen (Lucr. 5,1126 Tartara taetra 
mit echt ennianischer Paronomasie und einem in feiner Poesie unbeliebten 
Adjektiv) insano iuvat indulgere labori ~ 2, 776 i. i. i. dolori. Die 

starke Alliteration und die Gravit&t des Rhythmus scheinen die Annahme 

einer Anlehnung an Sltere Poesie zu empfehlen. 

136 ff. Hier beginnt die 
Episode vom goldnen Zweig, 

dessen Besitz den Zutritt zur Unterwelt ermoglicht. Aeneas bemachtigt 
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sich seiner in einem Hain am Avernus (187 ff.), wo er einer Mistel gleich 
an einer Steineiche wachst, beschwichtigt durch ihn den Groll des Charon 
(405 ff.) und heftet ihn vorn auf die Schwelle des Palastes der Persephone 
(630 ff.), fur die er ais Geschenk bestimmt ist (142. 632). Dieses m&rchen- 
hafte Motiv ist uns sonst nicht ttberliefert. Das will an sich wenig besagen. 
gilt doch das Gloiche von dem meisten MSrchenhaften rrepi tujv ev dbou, 
das Apuleius met. 6,19 zu berichten weiB. Aber aucb das Altertum stand 
hier vor einem Ratsel und kam zu dem Ergebnis, es handle sich um eine 
Fiktion des Dichters: Cornutus bei Macrob. 5,19,2 adsuevit poetico more 
aliqua fingere ut de aureo ramo\ demgemaB wird es bei Servius z. 3,46. 
9, 81 ais figmentum poeticum bezeichnet, das, quia exemplo caret, notatur a 
criticis.1') Hieraus ergibt sich, daB erst recbt uns, die wir uber so viel ge- 
ringeres literarisches Material verfiigen, die Grenzen der Erkenntnismog- 
licbkeit sehr eng gesteckt sind. Nur in der Analyse der einem Marchen- 
motive zugrundeliegenden Vorstellungen sind wir durch die moderne For- 
scbungsmetbode uber den begrenzten Gesicbtskreis der antiken Kritiker 
hinausgelangt, weil wir in viel groBerem MaBstabe ais sie uber folkloristi- 
sches Vergleichsmaterial verfiigen. DemgemaB wollen wir versuchen, das 
Problem nach folgenden Gesichtspunkten zu erortern: 1. Welche Vorstel¬ 
lungen liegen zugrunde? 2. Schopft Vergil aus schriftlicher Lberlieferung? 

3. LaBt sich diese bestimmen? 
1. Fur die Beantwortung der ersten Frage war entscbeidend, daB 

J. Grimm, Deutsche Myth. n4 (Berlin 1876) 1009, III4 354 (und unab- 
abhangig davon H. Keck, Jahrb. f. Phil. 1878, 792 ff.) auf Vers 205 ff. hin- 
wies, wo der goldene Zweig mit der Mistel verglicben wird. Dadurch ist 
die Sphare gegeben, innerbalb welcher die Untersucbung sich zu bewegen 
hat: Grimm selbst hat viel Material fur den weitverbreiteten, an den Mistel- 
zweig ankniipfenden Aberglauben bei Germanen und Kelten beigebracht. 
Mit teilweiser Benutzung desselben werden wir zu untersuchen haben, was 

daraus fur Vergil zu lernen ist. 
a) Zunachst ist zu betonen, daB Vergil den goldenen Zweig mit der 

Mistel bloB vergleicbt. Haben wir also iiberhaupt die Berecbtigung, die 
an die Mistel sich anschlieBenden aberglaubischen Vorstellungen fur die 
Exegese Vergils zu verwerten? Diese Frage darf bejaht werden.2 *) Denn 

1) In seinem Komm. zu 6,136 (also dem Verse, mit dem die Episode be- 
ginnt) bringt Servius einen Deutungsversuch, dem der Stempel der Verzweiflung 
aufgepragt ist, und den icb daher in der 1. Aufl. nicht einmal der Erwahnung 
fur wert hielt. Auf dieser Pseudoexegese des Servius hat nun aber J. G. Frazer 
sein groBes Werk fThe golden bough’ aufgebaut, und er macht mir dort (Part 
VII, vol. II, Lond. 1913, S. 284,3) einen Vorwurf daraus, daB ich mich uber 
dieses Zeugnis hinweggesetzt habe. Mein philologisclies Gewissen verbietet mir 
auch jetzt, mich mit der Widerlegung jeder Nichtigkeit eines Scholiasten zu 
befassen; ich kann aber darauf hinweisen, daB kiirzlich 0. Gruppe (Berl. phil. 
Wochenschr. 1914, Sp. 1556 f.) kurz und biindig die auf so hoffnungsloser Grund- 
lage aufgebaute Hypothese Frazers widerlegt hat. — Neben diesem verfehlten 
Deutungsversuch steht bei Servius ein anderer, sehr erwagungswerter: auf ihn 
gehe ich (wie ich es schon in der 1. Aufl. tat) am Schlusse dieser Untersuchung ein. 

2) Der Zweifel eines Kenners wie 0. Gruppe a. a. 0. (s. Anm. 1) stimmt 
mich bedenklich. Ich lasse jedoch die Ausfubrungen der 1. Aufl. mit einigen 
Erganzungen und Anderungen stehen, um dann am SchluB dieser Untersuchung 
(S. 171 f.) eine Moglicheit zu bezeichnen, die nicht mit dieser bei a) gegebenen 
Voraussetzung operiert. 



VERS 136ff. 165 

ein Gleichnis auf mythischem Gebiet bedeutet hier wie oft das Herabsinken 
einer Vorstellung yon der hochsten Stufe, auf der zwei Begriffe sinnlich 
ineinander geschaut werden, zu der tieferen, auf der sie bereits verstandes- 
mSBig auseinander gelegt und bloB mehr verglichen werden: ein ProzeB, 
der so ait ist wie unsere friihesten rnythologischen Urkunden, und fur den 
Vergil selbst noch andere Beispiele bietet. So wird Od. b 121 f. Helena mit 
Artemis verglichen; in Wabrheit ist jene eine Hypostase dieser (vgl. S. Wide, 
Lakon. Culte, Leipz. 1833, 174 f.). Ebendort i 191 f. wird Polyphem mit 
einer ragenden Bergesspitze verglichen; tatsachlich sind die Kyklopen, ol 
Y* uvpriXmv 6peu)V vaioucn xapriva (113, vgl. 400) und Felsbldcke schleu- 
dern (481 f.), Personifikationen der vulkanischen Gebirge, wie schon die 
Alten wuBten. Bei Nikandros (fr. im schol. Nik. Ther. 460) tanzen die bpuec 
olbt T€ TtapGeviKai; vielmehr sind die Bhume, d. h. die in ihnen wohnenden 
Nymphen, selbst irapGevot (Pausan. 8, 24, 7, vgl. Mannhardt 1. c. [S. 167] 
19). Bei Yerg. 5, 522 ff. ist das brennende GeschoB, das mit einetii Meteor 
verglichen wird, eigentlich selbst ein Meteor (poXf|). In 6, 311 ff. werden 
die Seelen mit Vogeln verglichen; in Wahrheit sind sie Vogel, wie aus grie- 
chischer Literatur und Kunst (vgl. Rohde, Psyche H2 371, 2; jetzt vor allem 
G. Weicker, Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst, Leipz. 1902), 
sowie aus der gleichen Vorstellung anderer Volker1) bekannt ist; vgl. ferner 
unten z. 282 ff. Ein Beweis fur solches Auseinanderlegen mythologiseher 
Vorstellungen mag endlich noch aus einem anderen Kulturkreis angefiihrt 
werden. Die Inder dachten sich ihren Weltheiland mit einem Schwerte 
kommen, das rwie ein Komet’ strahlen werde; aber bei den Persern ist es 
ein Komet selbst (bei den Christen eine besonders auffallige Planetenkon- 
junktur), der sein Erscheinen begleitet (vgl. H. Liiken, Traditionen des 
Menschengeschlechts, Miinster 1856, 320. 364). 

b) Das Altertum hat die Mistel zu den xepcrra gerechnet. Ais Tepac 
bezeichnete sie das Volk nach Theophrast. de caus. pl. 2, 17. Ais solches 
muB sie auch behandelt gewesen sein von Alexander Polyhistor, aus dem 
Plinius nat. 13, 119 die Notiz iibernimmt, daB das viscum gegen Wasser 
und Feuer gefeit sei: denn diese Nachiicht des Polyhistor kann, ihrem 
Charakter nach zu urteilen, wohl nur in seiner GctupacriuJV (TuvcrfUJYn ge- 
standen haben, in der er nach Photios bibi. cod. 188 auch TepaTuibrj kcu 
amCTTa irepi tpuTiuv behandelte. Auch der Yergilinterpret Ti. Donatus nennt 

sie zu 208 f. miraculum. 
c) Was gab nun AnlaB zu dieser Vorstellung der Mistel ais xepac? 

Sie sprieBt ohne Zusammenhang mit dem Erdboden und scheinbar ohne 
Samen aus dem Baum: Vergil 206 quod (viscum) non sua seminat arbos, 
Theophrast 1. c. Sie hat ferner eine fur das Leben des Baumes vernich- 
tende buvapte: Theophr. ib. 5, 15, 4 X] i£ia boxei xai oXinc t& eppXadTa- 

1) Vgl Grimm 1. c. 690 ff.; J. Zemmrich, Toteninseln (Leiden 1891) 20; 
E. Samter, Familienfeste (Berlin 1901) 6,1. Ich fiige den uns erreichbar altesten 
Beleg hinzu: Hollenfahrt der Istar, eine altbabylonische Beschworungslegende 
ed. A. Jeremias (Miinchen 1886) 9: 'nach dem Lande ohne Heimkehr, nach dem 
Hause der Finstemis I ... da Licht sie nicht schauen, in Finsterms wohnen, [ 
da sie gekleidet sind wie VOgel in ein Flugelgewand^’ - Auch der Verfasser 
von Od. uj 5 ff. vergleicht blofi noch die Seelen mit Vogeln, woraus E RieB, 
Rhein Mus XLIX (1894) 189 f. richtig auf nrspruDgliche Identitat schlieBt. 
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vovxa (pGeipeiv. Sie wachst endlich — und das ist fur diese Untersuchung 
von besonderer Wicbtigkeit — im Winter, wenn die dbrige Natur ihren 
Todesschlaf halt. Denn Winter und Tod sind fdr mythisches Denken eins: 
ein Volkergedanke, den ein Orakel aus der Zeit um Chr. Geb. (bei Labeo- 
Macrobius sat. 1, 18, 19) schlagend in die Worte zusammendrangt: 'der 

hochste Gott heiBt im Winter Hades’. 
d) DemgemSB finden wir die Mistel in mehreren, von Grimm ange- 

fQhrten Sagen in Verbindung mit der Unterwelt gesetzt. Im germanischen 
Mythus totet Loki den Baldur durch einen Mistel zweig, d. h. die Finster- 
nis des Winters iiberwindet durch hollischen Zauber den Lichtgott des 
Fruhlings. Nach einigen Stellen der alteren Edda hat Loki den Mistelzweig, 
der die Unterwelt bffnet, am Hollentor gebrocben, wie Aeneas am Averner- 
see, wo die inferni iamta regis (106) ist. Auch bei den Kelten, denen die 
Mistel vor allen heilig galt (Plinius 16, 249 ff.), erschloB sie die Unterwelt 

(vgl. Grimm).1 2 3) 
e) Aus dem Gesagten erklart sich, daB im Volksbrauche der Mistel¬ 

zweig ein verbreitetes Mittel zur Abwehr von Damonen ist. So gilt sie 
in Tirol ais Schutz gegen Beheiung, in Bayern weiht man am Palmsonn- 
tag Palmbiischel, in die auch Misteln eingebunden sind und bewahrt ein 
solches Biischel in jedem Zimmer des Hauses auf. Sie heilt die fallende 
Sucht, Krankheiten der Haustiere, schGtzt Kinder, denen sie, in Silber ge- 
fafit, um den Hals geh&ngt wird, gegen Zauber und Gespenster, Frauen 
gegen Unfruchtbarkeit und bringt Feuer zum Verloschen.*) 

f) Wir sahen (unter c), daB die Mistel wegen ihres Bliihens im Winter 
ais ein Symbol des Todes gelten muBte. Aber Tod und Leben sind fur 
mythisches Denken nicht immer Gegensatze, sondern konnen ein e Einheit 
bilden. Denn dio Natur stirbt nur, um wieder aufzuleben: Dionysos ist, 
mit Heraklit zu reden, 'derselbe wie Hades’ und doch zugleich der Gott 
des Fruhlings. So war die Mistel auch umgekehrt ein Symbol des Lebens. 
Denn ihre immergriinen Bl&tter schienen dem sinnenden Menschen die feste 
Hoffnung zu geben, daB die Yegetation von neuem erstehen werde, und so 
gewissermaBen das Leben in der winterlichen Todesnacht zu reprasentie- 
rens); immergrOn ist auch der Baum, auf dem sie hier wachst, die ilex 

1) Nach Grimm soli sie keltisch fpren purawr’ d. i. 'Baum des reinen 
Goldes’ genannt worden sein. Das wkre ja eine schlagende Analogie zu Vergils 
'goldnem Zweige’. Aber wie mir H. Zimmer mitteilte, ist die Beziehung jenes 
Ausdrucks auf die Mistel unsicher und darf hochstens ais eine mOgliche Yer- 
mutung gelten. Merkwurdig ist, was ich in der Yossischen Zeitung vom 24. 12. 
1911 las: die amerikanische Mistel (Phoradendron flavescens) 'fiihre im Volks- 
munde den Namen: Goldzweig’. Ich habe keine MOglichkeit, das zu kontrollieren. 

2) _ Das unter e) Angefiihrte beruht auf giitiger Mitteilung von E. Samter, 
der mir auch die betreffenden Quellen namhaft gemacht hat. 

3) Ygl. J. Murr, Die Pflanzenwelt in der griech. Mythologie (Innsbrnck 
1890) 118: 'Wie alie immergriinen Baume, eigneten sich insbesondere auch die 
Nadelhblzer fur die Vorstellung der immerwahrenden Fortdauer des Lebens .. . 
und konnten so leicht zu den Unterirdischen in Beziehung gesetzt werden.’ 
Eine Analogie aus einem andren Kulturkreise bei Fr. Delitzsch, Wo lag das 
Paradies? (Leipzig 1881) 91: 'Der heilige Baum, welcher bei den Babyloniern 
wie bei den Assyrern eine so grofie Rolle spielt..., erweist sich ais Baum des 
Lebens, der Unsterblichkeit. Ob ihm eine Pinie oder Cypresse zu Grunde liegt, 
lhBt sich schwer entscheiden, jedenfalls eine immergrune Art.’ In dem genann- 
ten vortrefflichen Buche Murrs ist die Mistel leider nicht mitbehandelt. 
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(209), auch sie den Machten der Unterwelt heilig.1) Wer also diese wun- 
derbare Pflanze in seinen Besitz zu bringen w^iB, der wird dadurcb Herr 
uber den Tod. Das muB die zugrundeliegende Vorstellung sein, wenn wir 
bei Vergil lesen, daB Charon denjenigen zu Willen ist, die ihm die Mistel 
zeigen: sie bezwingen eben den Damon des Todes. Und wenn wir weiter- 
hin lesen, daB Aeneas den Zweig der Persephone zum Geschenk macht 
(munus 142, donum 408. 632), das er vorn auf die Schwelle ihres Palastes 
festheftet2), so verstehen wir jetzt den Sinn, der darin liegt: Persephone 
ist die Gottin der Tiefe, die das Leben nicht bloB ais Todesgbttin tilgt, 
sondern ais Vegetationsgottin auch von neuem hervorsprieBen laBt (Pio- 
btlmc); ihr gehort also in Wahrheit zu eigen jenes Symbol, das, wie die 
Gottin selbst, die Krafte des Lebens und Todes in sich vereinigt und ihr 
die Wiederkehr zum Lichte des Tages gewahrleistet. Sind diese Ausfiih- 
rungen richtig, so fallt ein besonderes Licht auf den Vers (205), in dem 
der Dichter von der Mistel sagt, sie kleide sich brumali frigore mit 
neuem Griin.3 * * * *) Wir miissen brumalis ganz eigentlich (nicht allgemein = 
hiemalis) verstehen: die bruma, die Zeit der Wintersonnenwende, ist der 
Tag, an dem der Damon des Todes und der Finsternis, mit seinem holli- 
schen Heer am Himmel dahintosend, den Genius des Licbts zu vemichten 
sucht, der aber ais Sieger aus dem Kampf hervorgeht und nun von Tag 
zu Tag herrlicher erstrahlt. Die bruma fiel nach casarischem Kalender 
auf den 25. Dezember (vgl. Plinius nat. 18, 221, W. Tomaschek in den 
Sitzungsber. d. Wien. Ak. LX 1868, 359 ff., Mommsen zum CIL I8 p. 288). 

1) Vgl. Murr 1. c. 11: 'Die Steineiche mit ihren dunklen, immergriinen 
Bl&ttern wurde friihe zum Trauerbaume . . . wie die Cypresse.’ Zu den dort 
angefiihrten Belegen kommt noch Culex 140, wo die ilex neben der non laeta 
cupressus genannt ist. Von der Cypresse sagt Seneca Oed. 632 f. cupressus . . . 
virente semper trunco und Statius Theb. 6, 92 (99) brumae inlaesa. Was aber 
mag es mit der XeuKi) Kutrdpiaaoc fur eine Bewandtnis haben, die nach der 
Aufschrift' eines der unteritalischen Goldtafelchen (IGSi 641) im Hades bei 
einer Quelle steht? W. erinnert an die XeiiKp 'Silberpappel’, deren mystische 
Bedeutung aus Demosth. de cor. 260 bekannt ist. 

2) 636 ramum adverso in limine figit. E. MaaB, Orpheus (Munchen 1896) 
207, 1 vergleicht mit dieser symbolischen Handlung den fur Griechenland und 
Rom bezeugten Brauch, Tannen-, Pinien- und CypressenschtSBlinge um das Wohn- 
haus aufzupflanzen (vgl. auch Murr 1. c. 119. 126,6). Bemerkenswert sind viri¬ 
des in limine rami ais Hochzeitsgebrauch Juvenal 6, 228, ferner die an dem 
Totenfeste der Feralien ais Gabe fur die Unterweltsgottin unter die Schwelle 
gelegten Weihrauchstuckchen (Ovid fast. 2, 671 ff.). Aus E. Samters Buch, Ge- 
burt, Hochzeit u. Tod (Leipz. 1911) 142, dem ich die letztere Stelle entnehme, 
kann man sich den wichtigen Platz, den die 'Schwelle’ im Volksglauben ein- 
nahm, gut klarmachen (vgl sein Register u. d. W. 'Schwelle’): hier treiben 
die Damonen ihr Wesen, die man durch einen Gegenzauber abwehrt. 'In Oster- 
reich schiitzt man sich gegen Alpdrucken, indem man einen Mistelzweig auf 
die Turschwelle legt: Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube, 3. Aufl. § 419’ 

(Mitteilung von E. Samter). 
3) Vgl. Seneca in der groflen pcrfixti irpSEic der Medea 714—716: Medea 

pfliickt (quodcumque tellus vere nidifico creat) \ aut rigida cum iam bruma dis¬ 
cussit decus | nemorum et nivali cuncta constrinxit gelu, namlich eben das vis¬ 
cum, das er in affektiert rhetorischer Manier statt mit Namen zu nennen bloB 
umschreibt wie s&mtliche anderen von ihm in dieser Szene genannten Kr&uter. 
Da Seneca hier sachlich von Vergil unabhangig ist, so darf er ais selbBUndiger 

Zeuge gelten. 
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Das ist der Tag, den nicht bloB die Volker des klass. Altertums1), sondern 
den auch der heidnische Germane mit aberglaubischer Scheu heilig hielt2 3), 
lange bevor ihn die christliche Kirche ubernahm und weihte ais den Tag, 
an dem zum erstenmal die Finstemis erleucbtet ward vom Lichte Christi, 
des Herm uber Leben und Tod, der wie Dionysos, Herakles und Orpheus, 
die hellenischen ffunripec, auch seinerseits zur Holle niedergefahren war 
und ihre Schrecken iiberwunden hatte.s) Wenn es also in unserm schonen 
alten Weihnachtsliede heifit: 'Es ist ein Reis entsprungen aus einerWurzel 
zart..., und hat ein Bliimlein bracht mitten im kalten Winter’, so re- 
produziert der unbekannte Dichter dieses Liedes dieselbe Vorstellung, die 
dem brumale frigus Vergils zugrunde liegt4) und die der Weihnachtsbrauch 
noch heutigen Tages mit der Mistel in England und anderwiirts5) verbindet. 
Proserpina erhalt also mit dem Zweige ein richtiges Weihnachts- oder Neu- 
jahrsgeschenk, eine sirena, die nach den schonen Darlegungen L. Deubners 
(Glotta III 34 ff.) eben in der Uberreichung eines Zweiges bestand. 

g) Die vorgetragenen Momente diirfen teils ais sicher, teils ais in hohem 
Grade wahrscheinlich gelten, wahrend die Hypothesen von W. Schwartz, 
Indogerman. Volksglaube (Berlin 1885) 64ff.6) und S. Frazer, The golden 
bough II2 (London 1900) S. 449ff.7) keine Beweiskraft haben. Auch die 
Kombinationen, die A. Jacobsson, In necyiam Yirgilianam studia nonnulla 
(Upsala 1895) durch Vergleich mit einem islandischen Mythus anstellt, 
sind haltlos, da sie, wie mir 0. Jiriczek, der erste Kenner der nordischen 
Sagen, mitteilte, auf einer noch dazu unwahrscheinlichen Textkonjektur 
beruhen.8) 

1) Vgl. E. RieB in der R. E. I Sp. 46. 
2) Das hat freilich A. Tille, Gesch. der deutschen Weihnacht (Leipz. 1898) 

und: Jule and Christmas (London 1899) zu bestreiten gesucht, aber Fr. Vogt, 
Die schlesischen Weihnachtsspiele (Leipz. 1901) 88 ff. hat nacbgewiesen, daB 
die traditionelle Auffassung zu Recht besteht. 

3) Jetzt wird sich fur diesen tJbertragungsprozeB jeder an H. (Jseners 
cygnea vox ('Sol Invictus’, Rh. Mus. LX 1905, 466 ff.) erinnem. 

4) Die bruma (26. Dez.) entspricht genau unserm 'Mittwinter’, denn sie 
f&llt mitten zwischen Wintersanfang (Friibuntergang der Plejaden am ll.Nov.) 
und Wintersende (Eintritt des Zepbyr am 8. Febr.): vgl. Plinius nat. 18, 222. 

5) Eine interessante Dberlieferung aus Deutsch-Mahren bei Vogt 1. c. 56: 
dort wird der Mistelzweig kombiniert mit dem Tannenbaum, der in Deutsch- 
land sonst die Mistel verdrangt hat. 

6) Doch verdient folgende Analogie Erwabnung, die Schwartz 1. c. 83 f. fur 
die verg. Worte 146 ff. namque ipse (der goldne Zweig) volens factlisque sequetur, 
| si te fata vocant: aliter non viribus ullis | vincere nec duro poteris convellere 
ferro aus einer Sage von der Springwurzel anfuhrt: 'Sie floh vor den Menschen 
und keiner hat sie jemals gebrochen, es sei denn, daB er von der Vor- 
sehung ausdrucklich dazu bestimmt gewesen w3,re.’ 

7) ln der neuen (3.) Auflage seines Werkes halt er an seiner Hypothese 
fest: s. o. S. 164, 1. 

8) Dagegen sei wenigstens anmerkungsweise auf die Analogie in dem alte- 
sten uns bis jetzt bekannten Mythus hingewiesen: in dem altbabylonischen 
Epos von Izdubar (Nimrod, Gilgames) findet sich nach der Analyse und 
Ubersetzung von A. Jeremias (in Roschers Lexik. d. Myth. II 773 ff.) folgende 
Szene. Der Held ist in die Unterwelt gestiegen und mfichte wieder ans Licht 
gelangen. Da wird ihm der Bescheid, er mvisse zuerst die Wunderpflanze ('ahn- 
lich dena Stechdom’) erbeuten. Das gelingt ihm, er kommt mit der Pflanze zu 
dem Fiihrmann der Toten und spricht zu ihm: 'Diese Pflanze ist die Pflanze 
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2. Wir kommen zur zweiten Frage: ist das Motiv vom goldnen Zweige 
bereits vor Vergil literarisch verwertet worden? 

a) Dem Cornutus war nach seiner anfangs erw&hnten Bemerkung kein 
Uterarischer Gewahrsmann bekannt. Daraus bat R.Ehwald(Philol.LIII 1894, 
734 ff.) geschlossen. daB es einen solchen nicht gegeben habe. In dieser 
Form ist der ScbluB bedenklich. Denn auch die Yorstellung von der Locke, 
die der sterbenden Dido abgeschnitten werden muB, bevor sie in den Hades 
eingehen kann (4, 698 ff.), erklhrte derselbe Cornutus (nach Macrobius 1. c.) 
ftir poetische Erfindung Vergils, wogegen schon derjenige alte Exeget, dem 
Macrobius diese Nachricht entnahm, auf Euripides’ Alkestis 73ff. verwiesen 
hat. Unter die figmenta poetica, derentwegen Vergil getadelt wurde, fiel 
nach Servius zu 3, 46 auch die Erzahlung von Polydorus (3, 22 ff.) Dieser 
war von Lanzen tLberschiittet worden, die nun ais Zweige aus seinem Grabe 
wachsen und bluten, ais Aeneas sie losreiBen will. Nun aber wurden von 
neueren Erklfirern ftir die Idee Stellen aus Ovids Metamorphosen (besonders 
2, 358ff.) angefiihrt, die sicher nicht aus Vergil, sondern aus Ovids grie- 
chischer Quelle stammen. Also miissen wir schlieBen, daB Vergil ein in 
hellenistischen Verwandlungssagen (vgl. Apollon. Rh. 3, 865 f.) beliebtes 
echtes Sagenmotiv (vgl. W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte II Berlin 1877, 
21) auf die Sage von Polydorus tibertragen und in das III. Buch, fur dessen 
Ausfilllung er um mythologischen Stoff verlegen war, hineingearbeitet hat. 
In analoger Weise wird endlich uber die letzte 'poetische Erfindung’ zu 
urteilen sein, die man ihm ais solche vorwarf (Servius zu 9, 81): die Er¬ 
zahlung von der Verwandlung von Schiffen in Nymphen 9, 77 ff., eine Me¬ 
tamorphose, die ganz hellenistisch aussieht und wohl nur von Griechen 
ausgedacht sein kann, die sich ihre Schiffe ais beseelte Wesen dachten (Aisch. 
Suppi. 716 Kai Trpuipa TTpocJ0ev oppadi pXeTrouc’ obov, Aristophanes Equ. 
1300 ff., vgl. v. Wilamowitz, Aristot. u. Athen II 178, 21. R. Thomas, Progr. 
Augsburg 1900; an das Schiff der Phaaken 0 558 f. erinnert W.); von 
einer reinen 'Erfindung’ kann schon deshalb kaum die Rede sein, weil er 
sonst wohl nicht gewagt hatte, die Erzahlung einzuleiten mit den Worten 
prisca fides facti (9, 79), s. z. 264ff. An sich braucht also der Umstand, 
daB Cornutus keinen Gewahrsmann ftir die Episode vom goldnen Zweige 
kann te, nicht zu beweisen, daB es einen solchen nicht gab. Dennoch inochte 
ich — im Gegensatz zu meinen Ausftihrungen in der 1. Aufl. — dem Zeug- 
nisse des Cornutus jetzt Beweiskraft zuschreiben. Denn nicht bloB er fand 
ftir die vergilische Erzahlung keinen Gewahrsmann, sondern auch spatere 
Kritiker, die seine Behauptung nachpriiften und sie fur das Lockenmotiv 
ais nicht zutreffend erfanden, wuBten seine Negation eines Vorkommens 
des Zweigmotivs nicht zu widerlegen. Wenn ich in der l.Aufl. daraut hin- 
wies, daB Vergil den Wunderbaum mit den Traumen im Innern der Unter- 
welt (282 ff.), den auBer ihm kein antiker Zeuge kennt, durch ferunt (284) 
ais einer literarischen Tradition entnommen bezeichne, so muB ich das jetzt 
fallen lassen: nur eine Tradition bezeugt der Dichter dadurch, aber daB 

der VerheiBung, durch welche ein Mensch sein Leben erlangt Nun geht die 
Fahrt los aber die Pflanze wird ihm von einem Damon der Tiefe geraubt [d. h. 
also: schon dieser uralte Mythus ist - wie ftir andere Teile schon von anderen 
nachgewiesen worden ist - kontaminiert, denn das Motiv wird fallen gelassen 
und ist zwecklos, da der Held auf andere Weise an die Oberwelt gelangt]. 
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diese vor ihm literarisch bearbeitet worden sei, folgt daraus keineswegs. 
Warum solite ihm aber verwehrt gewesen sein, ein ihm irgendwie uber- 
liefertes Motiv volkstumlichen Glaubens ais erster in die Literatur einzu- 
fiihren? Aus der von M. Schmidt, Rh. M. VI (1848) 319 f. mit Vers 205 ff. 
verglichenen, das Bruchstiick eines epischen Verses bildenden Glosse des 
Hesychios xpucroppaytc £pvoc' dTreppnri-^vov fj dTrecrxpamievov dnd toO 
bevbpou —- das carpere und refringere des goldnen Zweigs hebt auch Ver- 
gil bervor: 146 ff. 210 — wagte ich scbon in der 1. Aufl. keinen SchluB 
auf ein literarisches Vorbild Vergils zu ziehen. 

b) Negativ verlauft auch die Erwagung, ob das Zweiginotiv in einer 
der von Vergil nachweisbar benutzten Nekyien vorgekommen sei. 

a) Heyne hat eine Hypotbese aufgestellt (Excursus zu Buch VI), fur 
die auf den ersten Blick manches zu sprecben scheint und die friiher (Her¬ 
mes XXVIII1893, 367 f.) von mir angenommen und pr&zisiert wurde. Weiter 
unten (408 f.) heiBt es namlich, Charon habe sich zur Gberfahrt des Aeneas 
bereit finden lassen, ais er den goldnen Zweig erblickte longo post tempore 
visum. Also muB ihn, solite es scbeinen, scbon ein anderer KaxaPamuv vor 
Aeneas getragen und dem Charon gezeigt haben. Herakles und Theseus 
konnen nicht gemeint sein, denn sie drangen, wie Charon selbst sagt (392ff.), 
mit Gewalt in den Hades ein. Also liegt es nahe, an Orpheus zu denken 
und demgemSB die orphische Kaxdjlacnc ais Vergils Quelle zu vermuten. 
Dieser — von J. Six, Athen. Mitt. XIX, 1894, 338 gebilligten und durch 
ein nur scheinbares Argument gestiitzten — Hypothesenreihe schreibe ich 
jetzt keine Beweiskraft mehr zu, seit Kroll 1. c. (zu 110 ff.) 154,3 darauf 
hingewiesen hat, daB Vergil sich durch die Situation zu jenem Zusatz longo 
post tempore visum gezwungen sah, weil Charon, wenn er die Zauberkraft 
des Zweigs nicht schon von friiher her gekannt hatte, ihn jetzt in der Hand 
der Sibylle nicht hatte wiedererkennen (ramum hunc . . . adgnoscas sagt die 
Sibylle zu Charon 406 f.) und daher den Aeneas nicht hatte iibersetzen 
konnen (vgl. auch P. Knapp, Orpheusdarstellungen, Tiibingen 1895, 11). 
Es mag hinzugefiigt werden, daB es auch deshalb nicht wahrscheinlich ist, 
an die orphische Katabasis zu denken, weil Orpheus wenigstens nach der 
gesamten uns bekannten Tradition kraft seines Leierspiels und Gesanges 
die Damonen der Tiefe bezwungen hat, eine Tradition, der Vergil selbst an 
einer friiheren Stelle unseres Buches folgt (119 f.); man mfiBte also an- 
nehmen, daB er verschiedene Fassungen des Mythus nebeneinander gestellt 
hatte, eine Annahme, die freilich nicht unerhort (s. z. 601 ff.), ab<5r doch 
nicht gerade wahrscheinlich ware. Entscheidend ist schlieBlich, daB die 
orphische Katabasis ein vielgelesenes, von Servius selbst ofters zitiertes Ge- 
dicht (s. z. 384 ff.) gewesen ist: wie ware es also denkbar, daB die antiken 
Erklarer vor einem in dieser iiberlieferten Motiv wie vor einem Ratsel ge- 
standen haben sollten? 

P) Ebensowenig wie die orphische Katabasis kann die des Herakles 
in Betracht kommen: nicht bloB deshalb, weil Herakles, wie gesagt, gewalt- 
sam in den Hades eindrang, sondern auch aus folgendem Grunde. Weiter 
unten (260 ff. 290 ff.) wehrt sich Aeneas auf den Befehl der Sibylle gegen 
die ihn umdrangenden monstra des Hades mit seinem Schwerte. Dies 

Motiv ist aus der tcaxdpacnc ‘HpaKXeouc direkt iiberliefert (s. z. 260 ff.). 
Unmoglich kann diese Kaxdpaaic die Mistel gekannt haben: denn wozu das 
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Schwert, wenn die Mistel den Zutritt zur Unterwelt gewShrt, indem sie den 
Charon gefiigig macht? Die Dublette von Schwert und Mistel bei Vergil 
ist die Folge einer von ihm vollzogenen Kontamination zweier heterogener 
Motive, von denen wir bei dem einen die Quelle kennen, wkhrend sie uns 
bei dem zweiten verborgen ist. 

3. Die unter 2) gestellte Frage, ob das Zweigmotiv bereits vor Vergil 
literarische Verwertung gefunden habe, muB auf Grund der antiken Zeug- 
nisse sowie allseitiger Erwagungen vemeint werden. Dennoch braucben 
wir, wie mir scheint, die Erorterung des Problems nicht mit einem vdlligen 
Verzicbte zu scblieBen. Servius hat zu Vers 136, mit dem das Mistelmotiv 
einsetzt, eine lange Bemerkung, die er nach Scboliastenart aus mebreren 
alteren Kommentaren roh kontaminiert hat. Darin stehen folgende Worte: 
licet de hoc ramo hi qui de sacris Proserpinae scripsisse dicuntur1), 
quiddam esse mysticum affirment, publica opinio hoc habet (folgt ein Exzerpt 
aus einer anderen Quelle, die nicbts Brauchbares gibt: s. o. S. 164,1; dann 
wieder aus der ersten): et ad sacra Proserpinae accedere nisi sublato ramo 
non poterat, inferos autem subire hoc dicit, sacra celebrare Proserpinae (folgt 
aus einer dritten Quelle Heterogenes). Hiernacb hat der goldene Zweig in 
irgendwelchen pucrrripia Kopr|C eine Roile gespielt, denn das miissen die 
sacra Proserpinae sein (vgl. quiddam mysticum). Diese tjberlieferung findet 
in folgenden Worten des Dichters eine unver&chtliche Stiitze: 142 f. hoc 
sibi pulcra suum ferri Proserpina munus \ instituit; fur die 'Einsetzung’ 
von Festen und Brauchen ist instituere das technische Wort, und jedem 
wird dabei die kongruente griechische Bezeichnung einfallen: KCtTacTTfj- 
<Tai xeXexac (Eurip. Bakch. 21 f. Piat. Phaid. 69 C). Also Persephone hat, 
ais sie ihre Weihen einsetzte, diesen Brauch selbst eingefuhrt (vgl. die 
Worte der Demeter im Hymnus 273 opyia b’ OUTT) dfdi UTTO0f|(Jo|jai). 
Dieser Brauch besteht darin, daB ihr ein goldner Zweig ais Geschenk dar- 
gebracht worde. DaB die Konigin der Tiefe, die KaXXi(TTT|, sich beschenken 
laBt, ist eine besonders aus sibyllinischen Prokurationen gelaufige Vorstel- 
lung, vgl. das Orakel bei Diels 113, 33f cpepecT0ai ... bujpov pa<TtXr]ibi 
tcoupr), Obsequens 43 Proserpinae . . . virgines dona tulerunt, auch Properz 
2, 13, 26 quos ego Persephonae maxima dona feram. Hier ist es nun ein 
goldner Zweig, mit dem sie sich beschenken laBt. Dieser Vorstellung 
kbnnen wir, wenn wir zunachst von der goldenen Substanz absehen, naher 
kommen. Das gelehrte (Didymos-)Scholion zu Aristoph. Eq. 408 TTdvxac 
touc TeXoOvrac xa dpf*o paKXOuc dKaXouv, ou ppv aXXa xai xouc 
KXabouc ouc oi pucrxai cpepoucn wird durch bildliche Darstellungen 
reich illustriert. Auf einer in Petersburg befindlichen Vase aus Unter- 
italien, publiziert in den Wiener Vorlegeblattem Serie E Taf. IV, be- 
schrieben von E. Kuhnert, Arch. Jahrb. VIH 1893, 104 f., „halt ein Jttng- 
ling in der rechten einen groBen Zweig, durch den er ais flehend den Gott- 
heiten nahend charakterisiert wird; er blickt, der Entscheidung harrend, 
auf die mit ihrem Gemahl und dem Seelengeleiter Hermes beratende Per¬ 
sephone». Besonders schon und deutlich finden wir diesen Glauben nieder- 
gelegt auf einem kurzlich publizierten (Ephem. arch. 1901, 1 ff., Taf. I) 

1) Zum Ausdruck vgl. Schol. Dan. zu 4,458 ii qui de nuptiis scripsisse di¬ 

cuntur, tradunt etc. 
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eleusinischen Pinax, dessen Kenntnis ich R. Wiinsch verdanke. Hier sehen 
wir mehrere ma.nn1ip.Vifi und weibliche Mysten mit Myrtenzweigen, die sie 
der Persephone entgegenstreckend zeigen. Die Myrte, die heilige Pflanze 
der Demeter und ihrer Mysten (Aristoph. Ran. 156. 330, Istros im schol. 
Sophokl. 0. C. 681), gehort, wie Mistel und Olbaum, zu den deiqpuXXa 
(Theophr. h. pl. 1, 10,3). Von dena Olzweige sagt Diels (Sib. Bl. 120): „der 
Olzweig in der Hand . . . ist das Symbol der gesuchten oder erlangten Ver- 
sohnung mit der Gottheit der Tiefe“, oder, wie wir es auch ausdriicken 
kbnnen, ein cpuxov pucrxiKbv, ffupPokov xoO piou Kai toO 0ava- 
T ou (so von einer bei Demostli. de cor. 260 genannten Pflanze Photios lex. 
I 406 Nab., und Anecd. gr. p. 279 Bekker, beides in letzter Instanz aus Di- 
dymos). Der Zweig, den Persephone sich bringen laBt, ist aber von beson- 
derer Art: er ist golden. Sehen wir nun ein einmal ganz von der Mistel ab, 
mit der der Zweig ja blofl verglichen wird (s. oben S. 164 f. bei 1 a), so 
ist in diesem Zusammenhange die Symbolik des Goldes ja offenkundig. „Das 
Gold ist, wie Wilamowitz in der ErklSrung eines pindarischen Gedichtes 
sagt (Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1909, 827), die Kraft, von der selbst der 
Glanz der allbelebenden, alles bezwingenden Sonne stammt. Diese gottliche 
Leuchtkraft steckt auch in dem Golde: xpuffoc aiBopevov TtOp axe bia- 
rcpenei vukxi peYavopoc Itoxa ttXoutou. An die Wertung roten Goldes 
in der altgermanischen Poesie muB man denken, um dessen zauberhaften 
Glanz und seine Macht iiber die Gemiiter der primitiven Menschen anzuer- 
kennen.“ Gold ist also das Symbol des Lebens und des Lichtes: daher laBt 
Persephone es sich ais Erinnerung an ihr Leben auf der Oberwelt zum Ge- 
schenke darbringen. Unter den Blumen liebt sie die hellschimmernden, be- 
sonders die goldglanzenden: 6 vapicicrcroc, ptyciXaiv 0eaiv apxalov <Jxe- 
cpavuip’, 6 T£ xpucrauyric kpokoc Soph. 0. C. 683 f. (mit schol.), hymn. in 
Dem. 8ff., Pausan. 9,31,9 (dagegen: uaKiv0ov iumabac re xop^Xac | 6pqp- 
voxepac, ac fftuEe pe©’ av0€(Ti TTepaeq)6veia Nikandros bei Athen. 
15, 684 0); die 'Immortelle* (4XtXPU(Toc oder xpucrdv0epov) wurde schon 
im Altertum zur Bekranzung der Graber verwendet. In diesem Zusammen- 
hang ist auch (mit R. Wiinsch, der mich daran erinnerte) der bekannten 
Goldblattchen zu gedenken, die in Unteritalien den in die Mysterien Ein- 
geweihten ins Grab mitgegeben wurden. Solche nexaXa xputfa oder Xeni- 
bec xpucai begegnen auch im Zauber, der so viele altertiimliche, besonders 
chthonische Elemente bewahrt (pap. Paris, ed. Wessely 1218. 1812. 2227 f. 
Alexand. Trall. II p. 583. Marcell. de med. p. 319, 26 lamina aureo)1 2); mit 
diesen Ausdriicken hat der vergilische 209 crepitabat brattea (= Xenio) 
auffallige Ahnlichkeit (vgl. 144 frondescit virga metallo).3) 

1) Vgl. auch die ais Amulete verwendeten Goldblattchen: K. Wessely, 
Wiener Stnd. VIII (1886) 178ff. und besonders M. Siebourg, Bonner Jahrb., Heftl03 
(1898) 123 ff., der iiber Gold im Zauber interessante Sammlungen bietet (auch 
Piant. Epid. 639 f. Rud. 1166 ff.). Diese lassen sich noch etwas erganzen aus 
E. RieB, Rh. M. XLIX (1894) 177f., der allerlei Verwandtes aus Artemidoros 
bringt und auch des goldenen Zweiges bei Vergil nicht vergifit. 

2) Auch an den 'goldenen dreiblattrigen Stab’ (pd^bov xpnotipv Tpnr4xr)- 
Xov hymn. Hom. 3, 530) des Hermes sei erinnert. Das Epitheton xpwadppamc, 
das in der Odyssee Hermes fiihrt (e 87. k277. 331. io 3), iibertragt auf Kirke, 
deren Zauberstab bei Homer nur pdpboc heifit (k 293. 889), Vergil selbst 7,190 
aurea percussum virga. Den Ausdruck virga gebraucht Vergil auch in unserer 



VERS 136 ff. 173 

Das Ergebnis ist nun dieses. Der Zweig, das Gold, der mit dem 
Goldzweige verglichene Mistelzweig haben deutlich erkennbare Beziehungen 
zum Zauber, speziell zur Damonenabwehr. Aus diesen Niederungen des 
Volksaberglaubens wurde das Motiv, wie manche derartigen, in den 
Mysterienglauben emporgeboben. Hier ist es die Unterweltsgottin, die 
sich mit diesen Symbolen des Lebens in der Todesnacht beschenken laBt: 
es liegt darin wirklicb quiddam mysticum, wie diejenigen, qui de sacris 
Proserpinae scripsisse dicuntur bebaupteten. Hatte Servius, der uns dies 
mitteilt, die Erklarung dieser seiner ersten Quelle ausfuhrlicher gegeben, 
so wiirden wir wohl nocb Genaueres sagen konnen. Aber auch so darf 
Folgendes ais wabrscbeinlicb bezeicbnet werden. In die Literatur bat erst 
Vergil das Motiv vom goldnen Zweige eingefubrt. Er entnabm es einem 
Brauchc in gewissen Mysterien der Persephone (Kore). Ob er die Kennt- 
nis dieses Braucbes aus dem Leben oder aus Biicbern bezog, laBt sich 
nicbt bestimmt entscbeiden; aber da es iiber alles was Religion und Kul- 
tus betraf, gelebrte griechische Werke gab, so ist es das Wahrscheinlichere, 
daB Yergil, wie das uberhaupt seiner Art entsprach, sein Wissen aus 
Biichern entnabm und dann die Gelebrsamkeit in Poesie umsetzte. Wer 
daher nacb einem Vorbilde Yergils in der hohen Literatur suchte, wie 
Cornutus, muBte notwendigerweise zu einem negativen Ergebnisse gelangen. 
Wir dagegen werden — die Ricbtigkeit unserer Beweisfiibrung vorausge- 
setzt — den Dicbter nur um so bober bewundern, wenn er es verstand, 
ein in der Verborgenbeit scblummerades, gebeimnisvolles Motiv zum Leben 
zu erwecken und es seinem Gedicbte nepi Tutv 4v Sbou ais einen magisch 
glitzernden Edelstein einzufiigen. 

Den Weg zu dem goldnen Zweige zeigen dem Aeneas 

zwei vorausfliegende Vogel, 

indem sie sich auf den Baum setzen, an dem sich der Zweig befindet. Das 
Motiv der Fiihrung eines vom Scbicksal berufenen Helden durch zwei Vbgel 
ist uns aus nordiscben Sagen ganz gelaufig. Besonders ahnlich ist ein esth- 
nisches Marchen (bei Scbwartz 1. c. 73), in dem zwei Vogel dem Helden 
den Weg zu dem Baume weisen, wo er die Hollenjungfrau treffen soli; von 
dieser kann er den Zauberring erhalten, mit dem er des Draebens Herr 
wird. So vertraut uns nun aber auch das Motiv der pfadweisenden Vdgel 
aus unserer heimatlichen Marcbenpoesie ist, so selten finden wir es in an- 
tiker Uberlieferung. Mir sind nur folgende Analogien bekannt. Plutarch 
Alex. 27 berichtet aus Kallisthenes, Arrian anab. 3, 3, 5 aus Aristobulos, 

Episode von dem Zweige 409 {fatalis virga). Eine Untersuchung iiber den Zau- 
berstaub ist mir nicbt bekannt, weDngleich H. Diels in seiner gedankenreichen 
Rektoratsrede 'Die Szepter der Universitat’ (Berl. 1906) manches bierher Ce- 
hOrende streift. Hier ein paar Stellen, die gewiB zu vermehren sind (s. auch 
unten zu 749). Virgula divina ist der Titel einer varronischen Satire; Cicero 
off 1 168 si omnia .. quasi virgula divina, ut aiunt, suppeditarentur; Klearchos 
bei Proklos in Piat. reip. 1. X p. 64, 26 Schoell (=11 p.122 Kroll) 8xi bk xctl «kvcu 
xf)v H/uxi)v xai elat^vai buvarbv eic ouipa fer|Ao7 xal 6 napa xiu K\edpx»p tt| ^uxouXxtp 
pdpbuj xPO^dpevoc kt\.; Pseudoplutarch de nobilitate c. 17 xd trdvG ibc dirb 
Geiac 6d86ou ^auxoic auvxbpujc xopOTekOai peraXauxoOvxai. Eine divinatrix con- 
iecturalisque virga dea Apollo wird bei Martianus Cap. 1, 7 erwahnt; Isis 
hat bei ibm (2,176) eine virga. An die virga ais Machtsymbol zablreicher 
rbmiscber Priester, Priesterinnen und Magistrate sei anch erinnert. 
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daB dem Alexander und seinen Begleitern der Weg zum Orakel des Ammon 
durch zwei vorausfliegende Raben gezeigt worden sei.1) Auch in einer die 
Art der Fiihrung betreffenden Einzelheit beriibrt sich dieser Bericbt mit 
Vergils Darstellung: 119 illae (columbae) tantum prodire volando | quan¬ 
tum acie possent oculi servare sequentum ~ KopaKtc dKtpavevxec UTreXap- 
Pavov xf|V fiyepoviav xrjc Tropdac (vgl. Vergil 194 este duces o si qua via 
est), dropevuuv p£v £|UTTpocr0ev Trexopevoi Kai cmeubovxec, uffxepoOvxac 
bfc xal Ppabuvovxac dvapevovxec. Hier seben wir auf Alexander ein Mar- 
cbenmotiv iibertragen, dessen Alter uns Aristophanes verburgt; denn daB 
dieser im Anfang seiner Vogel, wo Krahe und Dohle die beiden athenischen 
Spieflbiirger ins Yogelreich ftlhren, volkstiimlicher Uberlieferung, die er 
seinen Zwecken entsprechend umgestaltete, gefolgt ist, hat Th. Zielinski, 
Die Marchenkomodie in Athen (Petersburg 1885) 9 ff. m. E. sicher bewie- 
sen. — Die Kolonisten von Kyme waren durch eine Taube gefiihrt worden 
(z. B. Yelleius 1, 4,1 huius classis cursum esse directum alii columbae ante¬ 
cedentis volatu ferunt, alii nocturno aeris sono). — Die Priesterinnen von 
Dodona erzahlten nacb Herodot 2, 55 die Griindungslegende des dortigen 
Heiligtums so: ein Taubenpaar sei von dem agyptischen Theben ausgeflogen, 
die eine sei nacb Dodona gelangt, die andere nacb Libyen; auf ihr GeheiB 
— sie sprachen mit menschlicher Stimme — sei das Heiligtum in Dodona 
und in der Ammonsoase gegriindet worden. — Verwandt ist ferner die 
Sage, daB der Weg zur Hohle des Tropbonios dem ersten Besucher von 
einem vorausfliegenden Bienenschwarm gewiesen worden ist (Pausanias 9, 
40,1). — Zu dem speziellen Motiv, daB es ein heiliger Baum ist, der durch 
die Vogel bezeichnet wird, findet sich eine Analogie bei Pausanias 9, 3, 3: 
an einem Herafeste in Plataeae wurde das Bild der Gottin gefertigt aus 
dem Holze derjenigen Eiche, auf die sich ein Rabe setzte; vgl. die Worte 
Vers 203 super arbore sidunt (die Tauben) ~ dcpJ ou (sc. b^vbpou) b’ av 
Ka0eCT0(i (sc. o KopaS). — Endlich gibt es eine Sage, die, falis sie richtig 
gedeutet ist, wenigstens Vergleichbares zu enthalten scheint. Herakles2) 
muB, bevor er zur Unsterblichkeit eingehen kann, die goldenen Apfel vom 
Baum der Hesperiden holen. Auf den chthonischen Charakter dieses Mythus- 
weist v. Wilamowitz hin (Eurip. Her. II2 p. 98 f., vgl. auch ein von Usener, 
Rh. Mus. LVI 1901, 491 f. mitgeteiltes M&rchen) und macht wahrschein- 
lich, daB die Hesperiden urspriinglich ais Vogel gedacht waren, die im 
Weltenbaum nisten und dem Herakles helfen; wenn er bemerkt, daB dies 
Abenteuer des Herakles mehr germanisch ais hellenisch anmute, so gilt das 
in erhohtem MaBe von demjenigen Marchen, das Vergil hier auf Aeneas 
iibertragen hat. Fur die Verwandtschaft der beiden Mythen ist charakte- 
ristisch, daB Lucan 9, 348 ff. das Herakles-Abenteuer mit Ausdrflcken er- 
z&hlt, die er z. T. der vergilischen Darstellung entnimmt (vgl. Lucan 360 f. 
fuit aurea silva \ divitiisque graves et fulvo germine rami, 364 robora . . 
rutilo curvata metallo mit Vergil 195 dives' opacat ramus humum 208 auri 
frondentis opaca ilice 144 frondescis virga metallo). Ein griechisches Ge- 
dicht, in dem das Motiv so verwendet worden w&re, daB es Vergils Vor- 

1) Von Silius 17, 62 ff. auf Scipio iibertragen. 
2) „Die Heraklessage iat eine wahre Fundgrube alter M&rchenmotive“, 

O. Crueius in den Verh. d. 40. Philologenvers. (Leipzig 1890) 31, 1. 
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lage h&tte sem konnen, hat es unseres Wissens nicht gegeben. Auch hier 
wollen wir es uns daher nicht nehmen lassen, das feine Gefuhl des Dich- 
ters zu bewundern, der ein wirksames Motiv aufgriff und durch dessen 
poetische Gestaltung seine M&rchenerzfthlung mit zauberhaftem Schimmer 
umkleidet. 

136 ff. arbore opaca | aureus . . . ramus. Die antithetischen Be- 
griflFe (s. z. 9 f. und 208 f. auri frondentis opaca | illic) sind mit jener schonen, 
den beiden alten Sprachen gewiihrten Freiheit der Wortfolge zur ErhOhung 
des Eindrucks zusammengeriickt (vgl. 820 natos pater und im allgemeinen 
Anhang IIIA 3). Dieselbe freie Beweglichkeit der Wortstellung ermog- 
licht es den antiken Schriftstellern, das Substantiv, weitgetrennt von seinen 
Begleitbegriffen, bis zuletzt aufzusparen und dadurch die Aufmerksamkeit, 
ja die Neugierde auf den Hauptbegriff in Spannung zu balten: so hier, wo 
das entscheidende ramus das letzte Wort des Satzes ist. Man muB auf 
diese Kunst acbten und sie, so gut es unsere Sprache vermag, wiederzu- 
geben versuchen, also hier: 'es birgt sich an einem dunklen Baume golden 
an den Blattern und dem zahen Geast ein Zweig’. Hiibsche Beispiele solcber 
Art in diesem Buche nocb 28. 141. 142. 464. 550. 569. 576 (darunter nur 
550 in unserer Sprache wiederzugeben). Aber auch abgesehen davon, muB 
jedem aufmerksamen Leser die Vorliebe des Dicbters fur Substantive am 
Versende auffallen. So steben in den ersten 300 Versen dieses Bucbes am 
Versende: 170 Substantiva, 80 Verba, 46 Adjectiva (auBerdem je einmal 
quando, mecum, nec tc, circum). Der Grund ist ersicbtlich. Der Rhythmus 
fallt gegen den ScbluB und erhalt nun ein Gegengewicht des Gedankens 
durch das Sprachgut, in dem die Substantive den ersten, die Adjectiva den 
untersten, die Verba den mittieren Platz an Eigenart einnehmen. DaB 
hierin bewuBte Kunst liegt, kann man sich durch einen Vergleich der Praxis 
Vergils mit derjenigen desLucrez klarmachen. Bei diesem folgen sich, um 
irgend ein Beispiel zu wahlen (1,499—547): 17 Verse ohne Substantiv 
am Ende, dann einer mit Substantiv, dann wieder 17 ohne Substantiv, dann 
einer mit Substantiv, dann 13 ohne Substantiv. Das ware fur Vergil ganz 
unerhSrt. Andere Untersuchungen dieser Art s. im Anhang III A. B. 
Iunoni infernae kuhnes im Griech. nicht nachzuweisendes Femininum zu 
Zeuc kcctcixQovioc (aus Vergil wiederholt, aber mit veranderter Bedeutung, 
carm. epigr. 1551 Biich., von Ovid, Statius, Silius durch luno Stygia oder 
I. Averna variiert), ais Ersatz fur das unbrauchbare Proserpinae, wiihrend 
audere Dichter sich mit Persephones, Persephonae zu helfen wagten (s. z. 18, 
vgl. auch Hafner, Die Eigennamen bei den lat. Hexametrikern, Miinchen 
1895, 12). hunc tegit omnis: iiber die Art des Versschlusses s. An¬ 
hang IX. lucus et obscuris claudunt convallibus umbrae: die 
Haufung des dunklen Vokals u (8 mai!) soli die Dunkelheit malerisch in 
der Sprache zum Ausdruck bringen, s. z. 238 und im allgemeinen Anhang 
VII A. 140f. non ante datur ... subire..., quam qui decerpserit 
fetus. Qui M, quis PR, beides an sich moglich, ersteres wegen der be- 
stimmteren Determinierung der Person wohl vorzuziehen. Die beiden Vor- 
stellungen non ante datur cuiquam subire, quam fetus decerpserit und nemini 
datur subire, nisi qui fetus decerpserit sind zu der dritten non ante datur 
subire quam qui fetus decerpserit ausgeglichen. Liest man quis, so liegt eme 
Fusion vor von non datur subire, nisi quis ante etc. non ante datur cui- 
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quam subire quam etc., wofiir mich C. F. W. Mtiller auf Hand, Turs. I 396f. 
verwies. sed non ante datur || telluris | operta | subire ein wegen 
der doppelten weiblichen Nebencaesur bemerkenswerter Yers. Nach der 
Zusammenstellung bei C. Cavallin, De caesuris quarti et quinti trochaeorum 
hexametri apud lat. poetas coniunctis (Lund 1896), S. 16 hat Yergil in der 
Aeneis auBer unserm Vers nur noch 20 so gebaute Verse (l, 188. 2,194. 
465.470. 4,123.335.559.651. 5,749.871. 6,333. 8,34.523. 9,63. 
388 705. 753. 11,262. 739. 12,192), wobei diejenigen Verse, die vor den 
Nebencaesuren que und ve (dies nur 8,206) haben, nicht mitgezahlt sind, 
da bei ihnen die Caesur vor, nicht nach que (ve) angesetzt werden kann 
oder muB (also z. B. 6, 366 inice namque potes || portusque require Velinos 
zu teilen nicht portusque |, sondem mit regularer mSnnlicher Nebencaesur 
portus | que; s. dariiber Anhang VTIB 2 b). Nur in zweien dieser Verse kann 
maleriscbe Absicht angenommen werden (2,465. 5,871: s. Anhang 1. c.). 
Dagegen weisen bei vielen unverkennbare Indizien auf Entlehnung von 
Floskeln aus Ennius, der die Empfindlichkeit der spSteren Poesie noch nicht 
kann te (vgl. ann. 6 Homerus | adesse | poeta 47 germana | repente | recessit 
109 tanta \ turanne \ tulisti 247 antiqua \ sepulta \ vetustas 521 prognata \ 
Paluda | virago), und bei einem jener Verse ist die Entlehnung direkt be- 
zeugt: 9,705 sed magnum stridens || contorta | falarica \ venit ~ Ennius 544 
venit || contorta \ falarica | missu. So liegt also auch in unserem Verse 
sowie in dem zweiten so gebauten dieses Buches (333 mortis | honore | 
carentes) die Moglichkeit vor, daB sie mit Benutzung ennianischer Phraseo- 
logie gedichtet sind. Eine weitere BestStigung s. unten zu 167. 

141 auricomos — fetus mit wirkungsvoller Verteilung der Haupt- 
begriffe auf Anfang und SchluB des Verses, ebenso gleich im nfichsten Verse 
hoc—munus: s. o. z. 137 und Anhang IIIA 1. auricomus hat Vergil 
nach xpucfOKopoc—Kopr|C entweder frei gebildet (Germanus), oder, da er 
das kaum gewagt h&tte (s. u.), eher aus alterer Poesie, etwa der Tpcrfttcf| 
XeEic des Ennius, entnommen, denn Euripides hat xpucroKopoc in der auli- 
schen Iphigenie (von Eros), die E. iibersetzte. Die zahlreichen Belege fur 
XpudOKdpric ais Beiwort des Apollon ais Lichtgott gibt 0. Gruppe, Griech. 
Mythol. S. 1244,1; auf dem neuen, von L. Fahz, Arch. f. Bei. XV (1912) 
herausgegebenen Zauberpapyrus ist S. 410 XPuCTOKopov [cpuic] des Helios 
sicher erganzt. Die besondere Verbindung auricomi fetus (xpudOKopoi S£oi) 
erinnert an die xpucToxopa K\f||uaTa des Paulus Silentiarius, des Nach- 
ahmers alexandrinischer Dichter (descr. S. Sophiae 236 p. 245 Friedl. KXf|- 

pa(Ti xpw(TOKO|UOKTt irepibpopoc fipneXoc epirei). Auch Lucrez, der 6,152 
lauricomus vielleicht auf Grund desselben Vorbildes wie Vergil bildete, 
iibersetzte damit wohl eine griech. Komposition wie ^XatOKopoc, das Non¬ 
nos 13,184. 37,170, bei dem es fiir uns zuerst nachweisbar ist, ebenfalls 
einem Alexandriner entnommen haben konnte (das Griechische war an Bil- 
dungen mit -xopoc, -Kopr|C seit Homer reich). Spatere Dichter wagen dann 
auf Vergils Autoritat hin albicomus flammicomus frondicomus ignicomus 
silvicomus viticomus, indem sie -cornus fast zum Suffix entwerteten. Mit der 
freien Wortkomposition sind die augusteischen Dichter, da die sprach- 
scbopferischen Versuche friiherer Dichter (zuletzt der Neoteriker), die latei- 
nische Sprache nach dem Muster der griechischen zu bereichern, durch das 
Verdikt der Analogisten, speziell Caesars, gebrandmarkt waren, auBerst 
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zuriickhaltend: erst die zweite neoterische Schule, seit Hadrian, wird wieder 
freier. Es ist genau dasselbe Verhaltnis, dem wir in unserer eigenen Lite- 
ratur begegnen: Klopstock und Goethe wagen die kiihnsten Kompositionen 
nach griechischem Muster, die dann aber von doktrin&ren Grammatikern 
in die Acht erkl&rt werden, und dieses Verdikt wurde maBgebender ais das 
Vorbild jener spracbgewaltigen Schopfer (nur Holderlin wagte wieder Ahn- 
liches): vgl. C. Olbrich, Goethes Sprache und die Antike (Leipzig 1891) 98ff. 
(s. uber diese lebrreiche Schrift: Anhang III A 3 am Ende). Vergil hat 
zwar viele uneigentlichen Kompositionen mit den fast zu Suffixen berab- 
gesunkenen Silben -fer -ger -cola und mit Zahlprafixen wie bi- tri- (vgl. 
Fr. Seitz, De adieetivis poet. lat. compositis, Bonn 1878, 17f.), aber eigent- 
liche Kompositionen ubernimmt er nur auf Grund gewichtiger AutoritSten 
(Ennius, Accius, Lucrez) und aucb diese nur sp£rlich. Von kiibnen Bil- 
dungen dieser Art, die fur uns vor ibm nicht nachweisbar sind, hat er auBer 
auricomus nur noch 1) armisonus 3,544, moglicherweise von ihm selbst 
nach Analogie der unten z. 573 notierten Adjektive auf -sonus geprSgt. 
2) longaevus unten 321. 764 und noch 12mal. Diese Ubersetzung von 
|LiaKpaiuiv findet sich ofters in unverkennbarer ennianischer Umgebung (so 
8, 498) und darf daher fur die arcliaische Poesie in Anspruch genommen 
werden, wie das neben diesem gebrauchte grandaevus (Aen. 1,121 u. 6.), 
das aus Lucilius frg. 1108 belegt ist (grandaevitas Pacuvius 162 R.); pri¬ 
maevus (7,162 u. 6.) Trpuu0f|j3r|C Catuli 64,401, vielleicht ebenfalls aus 
archaischer Poesie. Nach diesen Analogien scheint dann erst Vergil aequae¬ 
vus (2,561.5,452) gebildet zu haben. 3) ignipotens (Vulcanus) 8,414 
u. o. Bei der groBen Freiheit alter Dichter (z. B. Enn. ann. 181. Plaut. 
trin. 820. Accius 127) in Kompositionen mit -potens spricht alles dafiir, 
daB dies Wort von Vergil so gut aus Ennius (oder verwandter archaischer 
Poesie) entlehnt wurde wie nachweislich omnipotens (unten 592). Uber 
cornipes und aeripes s. z. 591 u. 802. Zu 3,221 caprigenumque pecus be- 
merkt freilich Servius: satis nove et adfectate, aber das kann nicht auf 
alte Erudition zuriickgehen (geschweige denn auf Probus, wie Thilo; praef. 
zu Serv. p. XXI meint), denn aus besserer Quelle zitiert Macr. 6,5,14 
zu diesem Vergilvers zwei Vei se des Pacuvius fur caprigenus, darunter ein- 
mal caprigenum pecus, was auch Cie. progn. fr. 9 hat. Zwar scheint nubi¬ 
gena vor Verg. nicht vorzukommen (7,674. 8,293), aber, wenn das nicht 
auf dem Zufall unserer Uberlieferung beruht, so ist es eine leichte Ana- 
logiebildung nach dem Muster der zahlreichen Bildungen dieser Art in 
alterer Poesie (alienigenus caecigenus multigenus omnigenus primigenus ter¬ 
rigena vitigenus: diese alie Lucrez, davon omnigenus auch Verg., terri¬ 
gena in einem Hexameter bei Cic. div. 2,133; taurigenus zweimal Accius; 
indigena hat auBer Verg. auch Livius in B. I). Horaz hat ein derartiges 
Kompositum nur in einem dithyrambischen Gedicht des letzten Odenbuchs 

(14, 25 tauriformis TaupO€tbr|c) gewagt. Vgl. auch zu 276. 287. 307. 573. 

796 ff. , 
144 aureus, et simili frondescit virga metallo: aureus (von man- 

chen beanstandet) mit Emphase am Versanfang (Conington). similis 
M fur simili mit Angleichung an aureus, Fehlerquelle ahnlich wie 37. 
147 f. Dieser Teii der Rede hat am SchluB (wie 134 f.) ein Isokolon mit 
Homoioteleuton: non viribus ullis vincere = nec duro ferro convellere (je 
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9 Silben); poteris ist orrro KOtvoO zum zweiten Glied gestellt. tjber die 

Figur s. Anhang II 3. 
149 f. Zweite Bedingung fur die KdTdfiacnc: Beerdigung des Misenus, 

d. h. Beseitigung des piacrpa (150 totam incestat funere classem). Ein sol- 
cber Befehl ist fur die Sibylle typisch: so wurden nach Livius 40,19 die 
sibyllinischen Biicher bei einer Pest befragt, die so groB war, ut Libitina 
vix sufficeret. 149 iacet exanimum tibi corpus amici nach X 386 f. 
KeiTai udp vf|€(TCh vexuc fitcXauxoc dGtmxoc (Heyne). corpus 'Leiche’ 
wie (Tuupa bei Homer (Kaibel zu Soph. EI. S. 189), von Vergi] stets (z. B. 
161. 219) zur Vermeidung des unedlen cadaver gebraucht auBer 8, 264 von 
Cacus. Daneben braucht er zuerst ais Ersatz fur denselben Begriff funus 
(150. 510 u. 6.) nach Analogie von mors ('Leiche’ Cic. Mil. 86 u. a.); ebenso 
im griechischen Epigramm popoc, Gavaxoc (AP. 7,404. 10,439). 
151 fi'. Der SchluB der Rede (bis 155) mit zahlreichen Alliterationen: 151 
petis—pendes, 152 sedibus suis—sepulchro, 153 pecudes—prima piacula, 
154 invia vivis (uaprixildic). 151 consulta petis gewahlter Ausdruck 
fur consulis. Da dies Verbum (wie respondere) fur die Befragung (bez. den 
Bescheid) wie eines Orakels, so auch eines Rechtsgelebrten typisch war 
(Tbiel), so spielt auch die folgende Wendung nostroque in limine pendes 
zwischen sakraler (limen ouboc, s. z. 115) und forensischer Terminologie 
(vgl. consultor ostia pulsat Hor. sat. 1,1, 10): Rechtsweisung und Prophetie 
waren auch bei den Griechen in alter Zeit nicht voneinander getrennt. 
152 sedibus—sepulchro. Der Vers ist eingerahmt von zwei Substantiven 
wie oft (s. Anhang III A 2), die aber in diesem Buche nur hier alliterieren. 
Dadurch wird das Ethos in derselben Weise gesteigert wie unten 213, wo 
in gleicher Sache die analoge Erscheinung bei zwei Verben (flebant—fere¬ 
bant) begegnet. conde sepulchro, eine stilistische Variation zu dem 
vorangehenden sedibus suis refer (s. z. 68), ist ennianisch: ann. 139 conde¬ 
bat .. sepulcro; vgl. Aen. 3, 67 f. animamque sepulchro | condimus. sedes 
von der Ruhestktte des Grabes noch 328. 371. 7, 3, fur uns, wie es scheint, 
vor Vergil nicht nachweisbar. 

153 f. Dritte Bedingung fur die Kaxaflacnc: Opferung von hostiae pia¬ 
culares fur die Unterirdischen, in deren Reich Aeneas eindringen will. Das 
Motiv ist von Kirke (k 517 ff.) auf die Sibylle iibertragen worden: s. unten 
z. 236—63, wo dieses Opfer vollzogen wird; daselbst wird auch der Grund 
fur die mangelhafte Verbindung dieses dritten Befehls der Sibylle mit den 
beiden vorhergehenden aus der homerischen juijuricTic abgeleitet werden. 
DaB die Sibylle ein Opfer befiehlt, ist ihres Amtes (s. z. 38 ff.), zumal hier, 
wo es sich um ein Suhnopfer handelt. Der Situation nach besonders nahe 
verwandt ist ein bei Eusebios pr. ev. 4, 20, 1 aus Porphyrios uberliefertes 
Orakel, in dem Xuxpa (piacula) befohlen werden, bevor eine Totenbeschwo- 
rung statttinden darf, darunter wie hier (244. 253) Weinspende und 

(TTTXbrrxva KaxaxiGecrGai. duc nigras pecudes, entsprechend 5, 735 f. 
(in der Weisung des Anchises) huc (in die Unterwelt) casta Sibylla | ni¬ 
grarum multo pecudum te sanguine ducet. Hierzu stimmt nicht, wie Corssen 
a. a. 0. (o. S. 118) 13 f. bemerkte, die Ausfuhrung des Opfers 243 ff., wo 
Aeneas nur ein einziges schwarzes Schaf, dagegen auBerdem noch vier junge 
Stiere und eine Kuh opfert. Dergleichen Diskrepanzen wiirde, wie wir 
annehmen diirfen, der Dichter bei endgultiger Redaktion vielleicht beseitigt 
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haben. Die Konstruktion prima (piacula) sunto — sic demum aspicies 
d. h. ea piacula sunto, priusquam aspidas ist ein gutes Beispiel fur die Auf- 
losung dei Periode zugunsten der durchsichtigeren Parataxe (vgl. unten 
537 f. und Anbang II 2). invitis (dpctTOc) vor Vergil nicht nachweis- 
bar (Ladewig 4). 

155 aspicies. Abrupter SchluB der Rede nach dem ersten Choriambus 
wie 11,827 iamque vale. Noch auffalliger ist es, wenn eine Rede nach 
dem ersten Daktylus zu Ende ist: unten 886. 8, 583. 12, 45. Moglicher- 
weise ist das durch Benutzung iiberlieferter Phraseologie bedingt worden: 
so machen hier die folgenden Worte dixit pressoque obmutuit ore durch die 
periphrastische Bezeichnung des Redens und Schweigens altertiimlichen 
Eindruck, vgl. Anhang I 2. 

ZWEITER HAUPTABSCHN1TT 

VOEBEREITUNGEN ZUR KATABA2I2 
156—263 

Fiir die Beurteilung der folgenden Episode von Misenus, denTriton 
in die Tiefe zog, weil Misenus sich mit ihm in einen Wettstreit im Muschel- 
blasen einlieB, handelt es sich um zweiFragen: erstens, was tibernahm Vergil 
ais iiberliefert; zweitens, wie hat er das Uberlieferte seinem Plan eingefiigt. 

I. DaB nicht erst Vergil die atiologische Legende vom Trompeter Mi¬ 
senus aus ihrem Zusammenhang mit den Irrfahrten des Odysseus (Strabo 
I, 26 nach Timaios, vgl. Ovid met. 14, 103) loste und auf die des Aeneas 
iibertrug, beweist auBer der tabula Iliaca (Stesichoros?), auf der Misenus 
den Aeneas bei seiner Abfahrt von Troja begleitet (Jahn-Michaelis, Griech. 
Bilderchroniken, Bonn 1873, 37), die von Dionys. Hal. 1,53,3 ausgeschrie- 
bene Quelle: Kaiapaviec (niimlich ol rrepi Aiveiav) eic Xipeva flaGuv xai 
xaXov 4v 'OmxoTc, TeXeuTfiffavroc ciutoOi Micrr|voO tuiv ^Ttupaviiv tivoc, 
air’ exeivou tov Xipeva ujvopacrav, sowie die Quelle des Solinus 2, 13 
(p. 35,1 f. Mommsen2) a gubernatore Aeneae appellatum Palinurum, a tu¬ 
bicine Misenum. Ais den Gewahrsmann des Dionysios und Solinus hat 
J. Geffcken, Timaios’ Geographie des Westens (Berlin 1892) 29,6. 77 ver- 
mutungsweise Varro genannt: ich halte das fiir um so sicherer, ais bei So¬ 
linus in gleichem Zusammenhang unmittelbar hinterher Cosconius zitiert 
wird, ein Autor, der nur da erscheint, wo Varro ais Quelle nachweisbar ist 
(Greifswalder Programm 1895 p. IV f.). Also hangt auch Vergil hier (wie 
14 ff. in der Daedalusepisode und 337 ff. in der Palinurusepisode) von Varro 
oder der von diesem iibernommenen Uberlieferung ab. DaB er einer Quelle 
folgt,deutet er selbstl73 durch si credere dignum est an; dieselbenWorte 
georg. 3, 391, wo nach Macr. 5, 22, 10 Nikanders Georgika die Quelle waren 
(vgl. zu 14 ut fama est bei der auch von Timaios-Varro berichteten Dae- 
dalus-Legende). Die Vortrefflichkeit der Misenus-Legende ergibt sich daraus, 

daB die Muschel, das Instrument des Triton (Plinius nat. 9, 9. Ovid met. 
1,133) und das Prototyp der Trompete (Hesycb. s. koxXoc' koxXoic toic 
GaXaacrioic 4xpu)vio Ttpo Tfjc tuiv craXTTiyyuJV euptcreuic), das Miinzwappen 
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des italischen Kyme ist (vgl. z. B. den Catalogue of the greek coins in the 
Brit. Mus., Italy [London 1873] 85 ff.). Es ist inithin anzxmehmen, daB die 
griechischen Kolonisten, ais sie im VIII. Jh. v. Chr. den fernen Westen er- 
reichten, den Triton in den klippenreichen Gewassern uni Kap Misenum 
lokalisierten, einer Gegend, deren chthonischer Cliarakter zu dem Wesen 
dieses auch ais Damon der Tiefe aufgefaBten machtigen Wassergeistes (vgl. 
Pindar P. 4,33—45) paBte. Die Sage jedoch, daB Triton sich den Trom- 
peter Misenus ais sein Opfer holte, ais dieser gewagt hatte, ihn zum Wett- 
streit in seiner Kunst herauszufordern, setzt die Lokalisierung der Irrfahrten 
des Odysseus (bez. Aeneas) im tyrrhenischen Meere voraus, wird also nicht 
alter sein ais etwa das VI. Jh. v. Chr. Damals saBen die griechischen Kolo¬ 
nisten Kampaniens, speziell Kymes, mit den Etruskem zusammen, die ais 
Erfinder der Trompete galten: das wird fur die Entstehung dieser Sage in 
Betracht zu ziehen sein, die ja deutlich eine Ubertragung von dem Floten- 
spieler Marsyas und dem Sanger Thamyris auf den Trompeter Misenus ist. 

II. Also das Material war dem Dichter iiberliefert, und er hatte nun 
die Aufgabe, es seinem Plan einzufugen. Bei der Behandlung der Frage, 
ob und wie er dieser Aufgabe gerecht geworden ist, mussen wir mehrere 
Punkte in Erwagung ziehen. 

1. Unleugbar geschickt und schon von Servius gelobt (zu 183) ist die 
Art, wie er die Ausfiihrung des ersten Befehls der Sibylle — Gewinnung 
des goldenen Zweigs — mit derjenigen des zweiten — Bestattung des Mi¬ 
senus — verknupft hat. Wahrend die Trojaner unter Aeneas’ Leitung den 
Wald fur den Scheiterhaufen abzuholzen beginnen, kommt dem Aeneas der 
Wunsch, daB doch in eben diesem Walde der Baum mit dem goldenen Zweig 
sein mochte, und der Wunsch geht in Erfiillung (185 ff.'). Dieser sachlichen 
Verkniipfung der beiden Episoden entspricht ihre formelle Einkleidung. 
Aeneas und seine Genossen schicken sich 177—84 an, den Scheiterhaufen 
wetteifernd aufzutiirmen, indem sie in dem nahen Wald Baume f&llen und 
ans Gestade rollen. Es folgt die Gewinnung des goldenen Zweiges durch 
Aeneas 185—211. Dann wird 212 an die erste Handlung wieder ange- 
kniipft durch nec minus interea und ihr Inhalt wiederholt, nur mit anderen 
Worten (vgl. 177 f. aramque scpulchri \ congerere arboribus caeloque educere 
certant ~ 214 f. principio pinguem taedis et robore secto | ingentem struxere 
pyram). Dies letztere mag etwas auBerlich erscheinen, lieB sich aber bei dem 
Zwange, das verschiedenen Quellen entnommene Material zu einer neuen 
Einheit zu verbinden, kaum vermeiden, und hat auch in den Georgica zahl- 
reiche Analogien (vgl. N. Pulvermacher, De georgicis a Vergilio retractatis, 
Berl. 1890, 82 ff.). Dabei war die konventionelle Phrase nec minus interea 
sehr beliebt (1,633 u. 6. Stellensammlung fur interea: W. Leich, De Ho¬ 
ratii in saturis sermone ludibundo, Diss. Jena 1910, 43). Schon die antiken 
Exegeten wurden darauf aufmerksam und tadelten gelegentlich den Dichter: 
Servius zu 11,532 licet 'interea particula negotia semperpraeteritis futura 
coniungat, tamen abruptus est et vituperabilis transitus, habet autem tales 
transitus et in superioribus libris, vgl. Georgii 1. c. (z. 4) 499 f. 

2. Vergil muBte die Taqpfi Micrivou der Kcrraflacric Aiveiou einfugen. 
Er laBt. zu dem Zweck die Beerdigung eine Vorbedingung fur die Hades- 
fahrt sein (149—52). Diese Motivierung ist innerlich gut, denn es ist ver- 
standlich, daB die KaT<ipa<Jtc nicht stattfindeu darf, bevor Aeneas die Seele 
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des Misenus durch Bestattung des Leichnams den Unterirdischen ais ihren 
schuldigen Tribut zugestellt hat. Auch auBerlich ist gegen die Einfiigung 
der Misenusepisode durch praeterea 149 nichts einzuwenden: sie ist so gut, 
wie es hei einer Kontamination verschiedenartiger Stoffe eben moglich war. 
Aber Misenus ist, wie scbon Heyne andeutet, eine Art von Doppelganger 
des Palinurus (337 ff.), beide im Meer verungluckt, beide unbeerdigt. Wenn 
nun freilich Heyne meint, es sei nicht abzusehen, weshalb Aeneas 160ff. 
zweifie, welchen Leichnam die Sibylle meine, statt daB er sofort an Palinurus 
denke, der ihm ja in der Nacht vorher verungluckt sei, so ist dagegen zu be- 
merken, daB Palinurus nach der in diesem Buche befolgten Version (o. S. 110) 
schon vier Tage vorher seinen Tod gefunden hatte, und zwar Libyco cursu: 
ihn konnte dgher die Sibylle mit ihren Worten iacet exanimum tibi corpus 
amici usw. unmoglich meinen, der Zweifel des Aeneas, wer gemeint sei, ist 
also durchaus gerechtfertigt. Heynes Ansicht, sowohl in dem was an ihr 
richtig ais was an ihr falsch war, ist dann von Spateren weiter ausgefiihrt 
worden; zuletzt hat Sabbadini p. XXIX ff. die Misenusepisode, d. h. die Verse 
149—52. 156—89. 212—36, ais nachtrSglich von Vei’gil eingelegt be- 
zeichnet. Aber eine so glatte Auslosung dieser Episode scheitert an der Tat- 
sache, daB sie, wie soeben bemerkt wurde, aufs engste und auch auBerlich 
untrennbar mit der Gewinnung des goldenen Zweiges verknupft ist (vgl. 
189 f.). Auch ist es unwahrscheinlich, daB sie nicht gleich in der ersten 
Konzeption dieses Buches enthalten gewesen sein soli, da die Griindung des 
nobile Misenum die benihmteste von allen auf Aeneas zuriickgefuhrten war. 
Also wiirde, wenn iiberhaupt eine der beiden Episoden sekundar ware, es 
eher die Palinurusepisode sein. Aber diese ganze Art von Analyse beruht 
auf einem Verkennen der vergilischen Kompositionsart. Die Sage uberlie- 
ferte ihm nebeneinander Tod und Beerdigung sowohl des Palinurus wie des 
Misenus: wir sehen das deutlich aus Dionys. v. Hal. 1, 53, 2 f. oi be (Juv xuj 

Aiveict_ixpwxov pev JjppicravTO xrjc IxaXiac naxa Xipeva xov TTaXi- 
voupov, 5c dqp’ 4voc xuiv Aiveiou xuflepvrixwv xeXeuxricrctvxoc auxoGt 
xauxr|c xuxelv Xeyexai xpc ovopadiac. eneixa vf|(Tuj Tipoffedxov, fj xouvopa 
^6evxo Aeuxadiav arro yuvaiKoc aveipiac Aiveiou Ttepi xovbe xov xottov 

dtTroOavoudric (von Vergil iibergangen). eKeiGev b4 kaxapavxec eic Xipeva 
PaOuv Kai KaXov ev 'OrriKoic, xeXeuxfpJavxoc Kai auxoGt MicrrivoO . . ., 
an’ eKeivou xov Xipeva mvopacav. Also gab ihm die Legende selbst eine 
Dublette, die er in einer fur seine Arbeitsweise recht charakteristischen 
Weise auszugleichen versucht. Er verteilt das, was die homerische Nekyia 
von Elpenor berichtet, auf Misenus und Palinurus. Wie Elpenor vor der 
Kaxotpadic des Odysseus verungluckt ist (k 551 ff.), so vor der des Aeneas 
Misenus (162ff.), und wie der unbeerdigte Elpenor dem Odysseus in der 
Unterwelt ais erster der Schatten begegnet (X 51 ff.), so der unbeerdigte 
Palinurus dem Aeneas (337 ff.). — DaB von einem eigentlichen Widerspruch, 
wie ich in der 1. Aufl. noch annahm, nicht die Rede sein darf, hat inzwi- 

schen Heinze S. 448, 1 nachgewiesen. 
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I TOD DES MISENUS UND VORBEREITUNGEN ZU SEINER BE- 

STATTUNG; DER GOLDENE ZWEIG 156—211 

A. Tod des Misenas 150—74. - Von Cumae nach Misenum fuhrten 
und fiihren noch lieute (nach Beloch 1. c. [z. 9ff.] 200) zwei Wege: der 
eine, den Seneca epist. 55 beschreibt, am westlichen Ufer bart am Meer, 
zwischen diesem und dem Acherusischen See (lago di Fusaro), der andere 
(ostlich) an dem Averner und Lucriner See uber Baiae. Aeneas und Achates 
gehen zunachst den ersteren (erheblich niiheren), da sie den Misenus in li- 
tore finden (162). Aber, um in den Wald zu kommen, gelien sie (Von 179 
ab) auf den zweiten, denn 1. ist mit silva (179) oflenbar der bart am Weg 
bei Baiae gelegene Wald gemeint, der sicb an den Htigeln (montes 182) 
binzog und der auf einem fiir die Topographie der Gegend grundlegenden 
GlasgefaB silva genannt wird (Beloch 184 f. mit Karte V), 2. kommt. Aeneas 
zum lacus Avernus (201), an dessen (westlicbem) Ufer diese StraBe vor- 
beifiihrt. Von dort geht er mit dem goldenen Zweig in die Wohnung der 
Sibylle (211), d. h. nach Cumae zum Apollotempel. DaB er darauf zur Be- 
erdigung des Misenus an den Strand gegangen ist, wo er sicb 232 befindet, 
iiberlaBt der Dicbter dem Leser, sicb ais selbstverstandlich zu ergSnzen 
(vgl. iiber diese seine Praxis o. z. 77), wozu er hier um so mebr berecbtigt 
war, ais jeder Gebildete diese Gegend aus eigener Anschauung kannte 

(vgl. Properz 3,18). 

156 ff. Die scbweren Spondeen, die sich in den folgenden Versen fort- 
setzen (162. 68. 74. 77 usw.), leiten den tragischen Ernst dieser Episode 
malerisch ein (ahnlicb unten 441. 860). Durcb linquens antrum 157 werden 
die Isokola maesto defixus lumina voltu ingreditur und caesosque volutat 
eventus animo sccum (je 14 Silben) kunstvoll auseinandergeriickt. — Dem 
Gedanken nach ahnlich, gleichfalls mit den maleriscben Spondeen, 5, 701 f. 
(Aeneas) nunc liuc ingentis, nunc illuc pectore curas j mutabat versans, Verse, 
die in ennianischer Umgebung stehen. Aucb an unserer Stelle ist Ennius 
benutzt. Defixus lumina voltu ist freilich in der Konstruktion des Akkusativs 
neu und ein charakteristisches Beispiel fiir die Freiheit, die sicb Vergil in 
der Verwendung dieser griechischen Struktur nimmt (vgl. 11, 507 oculos in 
virgine fixus, dann bei Properz und Ovid, in Prosa m. W. erst bei Cyprian 
ad Don. c. 1, wo die maBgebende Uberlieferung in me oculos tuos fixus es 
gibt), s. z. 281, aber in der Phraseologie wohl durch Ennius beeinfluBt: denn 
8,520 stehen die Worte defixique ora tenebant in ennianischem Zusammen- 
bang und in einem, durch die Entlehung bedingten, gezwungenen Satzbau. 
Ingreditur 'er schreitet einher’, gravitRtisch wie 8, 309. 513 in ennianischer 
Umgebung. Volutat animo sccum jedenfalls aus alterer Poesie s. z. 185. It 
comes eine bei Vergil beliebte, von ihm wohl etymologisch empfundene Ver- 
bindung, die 8, 466 in ennianischer Umgebung erscheint. Vestigia figit nach 
gemeinsamem Vorbild mit Cicero Arat. (nat. deor. 2, 109) vestigia ponit 
(die Phrase vestigia pressit unten 197 in sakralem Zusammenhang, und 
auch 331 weist auf Ennius). Inter sese wie 8,452. 10,146 an gleicher 
Versstelle Ennius ann. 135 vgl. 271. Sermone serebant: die gleiche etymo- 
logisehe Verbindung (Varro ling. 6, 64) ofters bei Plautus (z. B. Cure. 193), 
also wohl auch ennianisch, s. Anhang I 1. 
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101 ff. exanimem M, -um PR, ersteres richtig, s. Anhang IV. atque 
hebt mit Emphase von einem neuen Moment der Handlung an, bei Vergil 
gerade in der Yerbindung atque ille und atque hic (adv.) haufig (ygl. 185. 
494. 860). Das gehort der alten Spracbe an, vgl. die plautiniscben Bei- 
spiele bei Leo, Nacbr. d. Gott. Ges. 1895, 423. Aus der Benutzung dieser 
iiberlieferten Pbrase erklart es sich auch, dafi bier vor ibr die seltene starke 
Interpunktion nach dem ersten Daktylus (diceret. atque illi) steht: s. o. z. 155 
und Anh. II 4, 3. in litore sicco = 3, 510, s. z. 362 und das Scholion 
des Ti. Donatus1) id est in arena litoris sicci, est enim et udum litus, ubi pela¬ 
gus terminatur (so udum litus Ovid met. 3, 599. Statius silv. 3,1, 68). 
morte peremptum, 9, 453 caede peremptis ~ Lucr. 3,1089 forte perempti, 
Cicero poet. fr. 28, 3 peremptos (VersschluB). Wegen der erlesenen Peri- 
p&rase ist die vergilisclie Floskel vielleicbt ennianisch, vgl. 9, 453 caede 
peremptis in einer Scblacbtszene, die, wie alie vergiliscben, sich an enni¬ 
anisch e Yorbilder anlehnt. 

164 Die eTTavabnrXuKTic am Versanfang: Misenum in litare sicco ... ] 
Misenum Aeoliden (der bekmnten Praxis entsprechend mit verschiedener 
Betonung: Misenum, Misenum) dient zur Erhohung des Ethos, in dem diese 
ganze Stelle gescbrieben ist (vgl. die etravacpopa 166, die TTaprix^^c 165. 
168). Zu gleichem Zweck wird die Figur 496 angewendet, und an einer 
ganz ahnlichen Stelle 10, 778 ff. Sie findet sich scbon im alten Epos: 
Z 395 f. ’Avbpo|udxr|, 0uY<rrr|p peYaXriTOpoc 'Heriwvoc, | 'Hetiujv 8c 
Ivaiev ktX. Y 371 f. toO b’ dyuj dvrioc elpi, kcu ei tropi x£iPe eoixev, | 
ei trupi X^ipe £ou<e, pevoc b’ aiGum dibripiu, vgl. X 127 und das im Alter- 
tum beriibmte Beispiel B 671 ff. (vgl. Demetr. de eloc. 61 f.). Ob die Figur 
schon von Ennius aus Homer iibernommen wurde, laBt sich nicht sagen; 
fur uns findet sie sich zuerst bei Cicero (progn. frg. in de div. 1,14 vocibus 
instat, j vocibus instat, in Aratos 948 erst von ihm bineingetragen) und 
Lucrez (z. B. 5, 950 f.). GroBer Beliebtheit erfreute sie sich, wie viele ver- 
wandte Figuren (vgl. Th. Zielinski, Philol. N. F. XIV 1901, 13 f.), in helle- 
nistischer Poesie (vgl. v. Wilamowitz, Gott. gei. Anz. 1898, 696 f.) und da- 
her bei Catuli und dem Verf. des Culex (Leo p. 73). Unter den Augusteern 
verwenden sie besonders oft Properz (vgl. Foster a. a. 0. [zu 88] 51) und 
Ovid (vgl. R. Helm in der Festscbr. f. Vahlen, Berlin 1900, 359 ff.), der 
sie einmal ganz kuBerlich benutzt, um eine Stelle in die Fasten nachtrftg- 
lich einzuschalten (4,81). Vergil bat sie in den Bucolica und (seltener) 
den Georgica gerade da, wo er ganz griecbisch fvlhlt, z. B. ecl. 6, 20 f. super¬ 
venit Aegie, | Aegie naiadum pulcherrima tipodexETCti ArfXr|, AiyXri vaia- 
buiv troXu cpepTorrr) 55 f. claudite nymphae, \ nymphae Dictaeae KXeiexe 
vupqpat, | vupcpai Aixtaiai, vgl. 4, 58 f. georg. 3, 280 ff. (vgl. R. Grimm, 
De Vergilii stilo bucolico, Diss. Leipz. 1910, 87 f.). In der Aeneis ist er 
mit der Figur, weil sie zu den amoenae repetitiones gehort (Macr. 5,14, 6; 
vgl. Servius zu georg. 4, 341 figura honestissima), sehr zuriickhaltend und 
verwendet sie, wie bemerkt, nur um das Ethos zu steigern: so tragt er sie 
zu diesem Zweck in eine Homerstelle binein 7, 586 f. vgl. 0 618. 
Aeoliden. So wird Misenus nur hier genannt (und nach dieser Stelle bei 

1) Der Kommentar des Ti. Donatus beginnt in nnserem Buche erst bei 

Vers 156. 
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Ovid. met. 14,103); den Grund gibt Servius z. 3,239 richtig an: Misenus 
dicitur fdius fuisse Aeoli . . ., quia constat sonum omnem cx vento creari. 
Diese Einreihung des Hornblasers in das weitverzweigte Gescblecht des Wind- 
gottes Aiolos weist auf die Zeit, ais MiseDus noch nicbt aus der Verbin- 
dung mit der Odysseussage gelost war: wie Aiolos selbst auf Aiolie (Lipara), 
so wurde ein Aiolide an dem nacb ihm benannten Misenum lokalisiert. 
Lykophron 737 fF. nennt Cap Misenum und die Aiolosinsel nacheinander. 
164 f. quo non praestantior alter | aere ciere viros Martemque ac¬ 
cendere cantu mit Reminiscenz an B 553 f. tiu b’ ou tuju tic opoloc tm- 
xQovioc Tevet’ avf|p | Kocrpfjcrai vmrouc re xcd avepac acrrribuurac (Ur¬ 
sinus). aere ciere viros — Catuli 64, 262 acre ciebant -f- 68, 88 ciere viros. 
Diese von Catuli wahrscheinlich alterer Poesie entlebnten Yerbindungen 
hat Vergil durch Martem accendere cantu stilistisch variiert (s. z. 68). 
Der malerische Yers machte Aufsehen, wie die an seine Entstehung ge- 
kniipfte Legende zeigt (Sueton-Donat, vita p. 62 Reiff., vgl. Ribbeck, prol. 
erit. 63 f.). Sprachlicbe Mittel sind reicblich aufgeboten: aere ciere, mit 
einem in dieser Starke fast singularen Gleichklang der Silben (Anbang IV), 
soli malen wie die tonende naprixilOic in accendere cantu; auch die Hau- 
fung der r (wie 49) ist bemerkenswert. Almliche Verse 2, 313 exoritur 
clamorque virum clangor que tubarum, 8,2 rauco strepuerunt cornua c<mtu, 
georg. 4,71 f. Martius ille aeris rauci canor increpat, et vox \ auditur fractos 
sonitus imitata tubarum. Trompetensignale durch malerische Mittel sprach- 
licb zu markieren, war seit dem beriichtigten Vers des Ennius at tuba usw. 
(ann. 140) in lateinischer Poesie fiblich; selbst Catuli und Horaz, die im 
Gegensatz zu Vergil mit malerischen Mitteln auBerst zuriickhaltend sind, 
verwenden sie zu gleiebem Zweck: Catuli 64, 263 raucisonos efflabant cornua 
bombos, Horaz carm. 1,1, 23 f. lituo tubae \ permixtus sonitus. 2,1,17 f. iam 
nunc minaci murmure cornuum | perstringis auris, iam litui strepunt (Allite- 
ration, Hfiufung von m, u, st, gleicker Auslaut auf -ws); ahnliches aus Pro- 
perz bei Foster a. a. 0. (zu 88) 59 f. Unmittelbar von Ennius sebeint Lucrez 
beeinfluBt zu sein 2,619 raucisonoquc minantur coinua cantu, 4,543 cum 
tuba depresso graviter sub murmure mugit. Vgl. im allgemeinen Anbang VII A. 

Die Metapher in (Martem) accendere cantu (fur das prosaische bellicum 
canere, vgl. ancentus carm. epigr. 1319 mit Biichelers Bemerkung) ist in 
der TpcrfiKf) XeEic baufig, aus der sie Aristophanes in dem von Cerda ver- 
glichenen Vers Fried. 310 tov TToXepov exEurnupricreT’ evboGev xexporfoxec 
ubernahm. 166 ff. Hectoris—comes, Hectora circum Alliteration 
(Schema abab) mit Anapher zur Hebung des Ethos, wie 171 f. cava— 
concha — demens — cantu — certamina — divos (aabaab). pugnas 
obibat. Da der von Cerda verglichene Vers des Lucr. 4, 967 induperatores 
pugnare ac proelia obire ennianisches Kolorit hat, so wird die'Phrase aus 
E. stammen. Diese Vermutung wird bestatigt durch die Metrik: denn die 
doppelte weibliehe Nebencaesur pugnas |J insignis \ obibat | et hasta, schon 
an sich ungewohnlich (z. s. 140), ist hier um so harter, ais der Vers nach 
et noch einen weiteren Einschnitt hat. Solche Verse hat Vergil nach den 
Sammlungen Cavallins’ 1. c. (z. 140) nur noch zwei in der Aeneis: 7, 45 
rex arva | Latinus | et urbes 8,229 huc ora | ferebat | et illuc (beide in 
ennianischem Zusammenhang), einen in der Georgica: 3, 86 iactata \ recum¬ 
bit | m armo (s. fiber armus unten z. 881). — Uber den malerischen Rhyth- 
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mus des Verses 168 s. u. z. 175. vita victor Trapr|xr|cric in ennianischer 

Art (vgl. ann. 367 victores cordibus vivis'). heros von Misenus in der 

weiteren Bedeutung, die fur Homer iiblich ist nach Aristarehs Observation 

schol. Ven. A zu M 165 oti TictvTac koivujc xa\ ou touc fifewovac povouc 
ppujcxc KaXei. non inferiora secutus. Das Neutr. plur. wie tc: qTTiu 
(Heyne); inferiorem war fur Verg. metrisch unbrauchbar, das Neutrum ist 

aber auch fur den Gedanken ausdrucksvoller. Die (sebon von Serv. notierte) 

Gleichsetzung des Aeneas und Hektor hier wie ll,289fl'. nach E 167 f. 

P 513 (Heyne). forte nicht 'zuf&llig’, ais oh keine Absicht aarin liige, 

sondern temporal 'gerade’ wie 185. 190. 3,301. 9,325 (vgl. G. Schroeter, 

Progr. Gr. Glogau 1885, 4). demens ist wie 590. 9, 728 nach dem ho- 

merischen vf|moc mit groBem Ethos an den Versanfang gestellt; es gehort 

zu beiden Satzgliedern (also nicht Postposition von et). Vergil hat diese 

Stellung oft (vgl. M. Krafft, Progr. Goslar 1889, 22 f.), so in der schonen 

Stelle ecl. 8, 88. exceptum. Donatus: ut feram venabulo. inter saxa: 
uber das spondeisehe Wort im 1. FuB s. Anhang VIII. saxa. 'Die Ufer 

des auBeren Hafenheckens sind groBtenteils felsig und steil abfallend’ Be- 

loch 1. c. (z. 9 f.) 196. virum. Eine der vielen Stellen (so unten 890), 

wo dies Wort zum Ersatz fiir die bei den Daktylikern seit Ennius unbe- 

liebten obliquen Kasus von is dient, die wegen ihrer zur Synizese neigenden 

Aussprache Schwierigkeiten machten (01. L. Meader, The latin pronouns is, 

hic, iste, ipse, Newyork 1901). Verg. hat hier datur gesorgt, daB der Er¬ 

satz virum nicht vollig bedeutungslos bleibe: 'das arme Menschenkind im 

Gegensatze zum Meergotte’ (A. Gercke, Die Entstehung der Aeneis, Berl. 

1913, 180,1). Anderswo steht es, nach ennianischem Vorbild (z. B. ann. 

410), mit Emphase ('Mannen’), so 553 vis... virum (ennianisch: ann. 276), 

wo Servius es richtig erklart (vgl. 784. Quintii. 8,3,86); auch Livius 21, 

4,9 has tantas viri virtutes, wohl im Stil seines Gewahrsmannes. S. auch 

unten z. 380. 

B. Vorbereitungen znr Beerdigung 175—84. 175 ff. ergo omnes 
magnd circum clamore fremebant drei spondeisehe Worte hintereinan- 

der mit dieser Betonung in diesem Buch nur noch 168 illum vita victor, 
320 hae lincunt, illae remis vada livida verrunt. An allen drei Stellen liegt 

malerische Absicht vor: der wuchtige Rhythmus soli die Gewalt der Trauer 

oder das Unbegreifliche des Vorganges versinnbildlichen, dem \erse das 

'pondus’ geben, von dem Horaz, ebenfalls malend, sagt ars 259 f. Hnni \ in 
scaenam missos cum magno pondere versus. Mit fremebant, einem seiner 

Lieblingsworte, schlieBt Vergil oft Verse nach dem Vorbild des Ennius ann. 

497. 586. praecipue pius Aeneas war fiir 1,220 zuerst gedichtet, 

wird hier nur lose angehangt. haud, mora festinant. Haud mora wie 

ein Wort adverbialisch, also ohne folgende Interpunktion zu schreiben (wie 

in M). Noch Ausonius hat es so gefiihlt: denn sonst wurde er, der im ersten 

FuB des Hexameters, wenn dieser aus zwei Worten besteht, keine Synaloephe 

zulaBt, nicht gesagt haben Mos. 255 nec mora et excussam (vgl. Schaper, 

Progr. Insterburg 1862,15). Aus den Versschliissen Aen. 3, 207 haud mora 
nautae 10,153 haud fit mora Tarchon folgt dasselbe, da die Interpunktion 

nach dem liinften FuB sehr unbeliebt ist (s. Anhang II 4, 4). Diese Vers- 

schliisse mit ihrer unregelmaBigen Bildung (s. Anhang IX), sowie der in 

seiner ersten Hklfte unregelmiiBig gebildete Vers 5, 140 haud mora \ pro- 
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siluere || suis (s. ebenda VIIB 2 d) machen zugleich wahrscheinlich, daB die 

Verbindung ennianiscb ist, was durch die Zusammenh&nge, in denen 5, 368 

haud mora continuo (mit echt archaischer VerstSrkung des Zeitbegriffs) und 

7,156 haud mora festinant stehen, bestatigt wird. 

177 f. aramque sepulchri j congerere arboribus caeloque educere 

certant. Sepulchri ME, Servius; sepulchro P. Ersteres ist also besser be- 

glaubigt, zumal da ais altester Zeuge Silius 15, 387 f. alia sepulchri \ pro¬ 
tinus exstruitur caeloque educitur ara hinzutritt. Die ErklSrung ist (fur das 

eine wie fur das andere) umstritten; schon Probus wuBte nach Servius 

nichts Sicheres: de hoc loco requirendum adhuc dixit. Freilich der Sinn steht 

fest: gemeint ist die pyra wie 215 zeigt, wo die Erz&hlung zu dieser Stelle 

zuruckkehrt. Das bemerkt schon Servius richtig. Aber wie kommt ara zu 

dieser Bedeutung? Ara ist urspr. nur die 'Feuerst&tte (Varro ling. 5,38, 

Biicheler, Lex. Ital. p. V); sie wird zu einem 'Altar’ erst durch Erhohungen: 

structae diris altaribus arae Lucan 3, 404 (andere Belege bei E. Reisch s. v. 

altaria in Pauly-Wissowas R.-E. 11691), wie ja iiberhaupt das augere, struere, 
cumulare aram donis (magmentis usw.) et was Wesentliches ist: vgl. Varro 

ling. 5, 112. Festus S. 310M. Verg. georg. 3, 533. 4, 379. Aen. 11, 50. 

Seneca Oed. 305. Das driickt Vergil hier in seiner pathetischen Manier aus: 

aram arboribus congestis in caelum educunt. Aber er gibt dem Wort, um 

es von einer gewohnlichen ara zu differenzieren, die nahere Bestimmung 

sepulchri: 'Grabaltar’ (Donatus: properabant aram non saxis struere sed 
arboribus, ut ipsa esset et sepulchrum), ahnlich wie Ovid trist. 3,13, 20 f.: 

'ich kann hier dem Geburtstagsgott keinen Altar errichten’: funeris ara 
mihi ferali cincta cupressu | convenit et structis flamma parata rogis und 

met. 8,480 sepulchrales arae vom rogus. Wie diese Bezeichnung zu ver- 

stehen ist, lehrt Vergil selbst im weiteren Fortgang unserer Erzahlung. Bei 

der Verbrennung der Leiche 224 f. werden mitverbrannt turea dona, dapes, 
fuso crateres olivo. Also auf dem Scheiterhaufen wird geopfert wie auf 

einem Altar. Das Opfer gilt den Manen des Misenus, wie Y 161 £f., einer 

u. 214 f. von V. benutzten Stelle, der Seele des Patroklos. Spater opferten 

die Griechen dem heroisierten Toten nur mehr am Grabe, und da finden 

wir bei Dichtem eine der vergilischen verwandte, wenn auch nur mehr 

metaphorische Ausdrucksweise: Simonides von den heroisierten Marathon- 

k&mpfern: 'ihr Grab ist ein Altar’ (Puopoc b’ 6 xaqpoc, bei Diodor 11,11), 

Aischylos Choeph. 106 (die Ohorfiihrerin zu Elektra, die am Grabe des 

heroisierten Agamemnon opfert): aiboupevri aoi Pu)|adv &c xuppov Tiaxpoc 
('gleich dem Altar verehr’ ich deines Vaters Grab’’). Der R8mer, der die 

roheren Forraen uralten Seelenglaubens ztther konservierte, konnte aber, 

wie der Dichter der Patroklie, sogar das Opfer auf dem Scheiterhaufen, 

d. h. also den Scheiterhaufen ais Altar, mit sinnlicher Realit&t sich vor- 

stellen. Denn durch Catuli 59 und Ovid fast. 2, 566 ist die cena fur den 

Toten auf dem Scheiterhaufen bezeugt: das sind die von Vergil unten 225 

genannten dapes\ hiuzu kommt eine Inschrift CIL III 2919, wo einer ge- 

ehrt wird libis in funus (vgl. dort Mommsen). Eine analoge Bedeutungs- 

entwicklung wie ara machte bustum durch. Dieses Wort, wie ara ursprung- 

lich die 'Feuerst&tte’ bedeutend, wurde von Dichtern auf den uber dieser 

aufgeworfenen Grabhiigel (Catuli 64, 363 excelso coacervatum aggere bustum, 
Properz 2,13, 33, Vergil selbst 11, 849 f. ingens . . . terreno ex aggere bu- 
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stum), danii von X ergil im 11. Buch, wo er die Totenopfer fur Pallas auf 

Grund der zitierten Iliasstelle schildert (184 ff.)? auf den Schciterhaufen 

(201, wechselnd mit pyras 185) iibertragen. Mit caeloque educere 
(certant) wird congerere arboribus stilistisch variiert und grotesk (noch 

starker 2, 186) gesteigert (vgl. oupavopr|K€c). DaB die Variation hier wie 

sonst (s. z. 68) durch eine ennianische Reminiscenz beeinfiuBt ist, zeigt der 

aus Ennius uberlieferte VersschluB extollere certant (ann. 445). Wir werden 

sofort sehen, daB mit 180 ff. eine ais solche bezeugte liingere Enniusnach- 

ahmung einsetzt. 

179ff. Das Baumfallen im Urwald. Nach Strabo 5, 244f. war hier 

Urwald (d^pia uXr| pefaXobevbpoc Kai dp<rroc) gewesen, bis er, in Zu- 

sammenhang mit der systematischen Veranderung derGegend durch Agrippa 

(37 v. Chr.), kultiviert wurde. Vergil, der zu jener Zeit in Kampanien die 

Georgica begann, wird ihn also noch in seiner urspriinglichen Wildheit ge- 

sehen haben; die durch Agrippa bewerkstelligte Yerbindung des Lucriner- 

und Avernersees mit dem Meere erwahnt er bewundernd georg. 2, 161 ff. 

— Die Schilderung des Baumfallens gehorte zu den Lieblingsstoffen der 

lateinischen Poesie, die sicli darin der griechischen iiberlegen fiihlte (Varro 

sat. 389—392. 395f.), wie iiberhaupt in dem ponere lucum (Persius 1, 70). 

Wahrend daher Homer V 118f. (Baumfallen fiir den Scheiterhaufen des 

Patroklos) mit 2—3 Versen sich begmigt (ebenso Eurip. Here. 240 f.), ge- 

braucht Ennius ann. 187 ff. in seiner Nachahmungder genannten homerischen 

Stelle (vgl. Vahlens praefatio S. CLXXVII) funf Verse, Silius 10, 526ff. 

sechs, Statius Theb. 6, 90ff. sogar 20 Verse. Oder, um ein weiteres Bei- 

spiel anzufiihren: der alexandrinische Dichter, dem Ps. Ovid seine 16. He¬ 

roide (Paris an Helena) und Kolluthos sein Epyllion vom Raube der He¬ 

lena nachdichten, beschrieb, wie aus Kolluthos 196f. zu schlieBen ist, das 

Holzfallen fiir den Bau der Flotte des Paris in 2 Versen, wahrend Ps. Ovid 

I07ff. vier daraus macht. Vergil legt sich hier und an einer spateren, die- 

ser nachgebildeten Stelle 11, I35ff. vornehme Beschrankung auf. Die Ge- 

nauigkeit in der Nachbildung des Ennius fiel den alten Interpreten auf: 

darum werden hei Macr. 6, 2, 27 dessen Verse zitiert. Sie lauten: 

incedunt arbusta per alta, securibus caedunt, 
percellant magnas quercus, exciditur ilex, 
fraxinus frangitur atque abies consternitur alta, 
pinus proceras pervortunt: omne sonabat 

arbustum fremitu silvai frondosai. 

Wir konnen hier einmal deutlich nicht bloB den Umfang, sondern auch die 

Art des iriXoc 'Evviavoc bei Vergil erkennen. Trotz genauer Nachbildung 

ist das Ganze feiner, gelehrter, kurz modemer, also ein guter Beleg fiir die 

Worte des alten Kritikers bei Macr. sat. 6, 1, 6 iudicio transferendi et modo 
imitandi consecutus est (sc. Vergilius) ut quod apud illum legerimus alienum 
. . ., melius hic quam ubi natum est sonare miremur (vgl. Anhang I). Zwei 

andere Beispiele, sich die elegantiorem gratiam Vergils klar zu machen, bie- 

ten die bei Macr. 6, 3, 1 und 7 zusammengestellten Verse Homers II. TT 

102 ff., Ennius ann. 401 ff., Verg. Aen. 9, 803 ff. sowie Z 506 ff, Enn. ann. 

514 ff, Verg. Aen. 11,492 ff. Wie von Worten und Gedanken macht Vergil hier 

auch von Ennius' malerischen Mitteln Gebraucb. Starke Alliterationen mit 
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a, i, f, p, s (bei Ennius achte man besonders auch auf den Gebrauch des 
s in den beiden letzten Versen); die malerischen Laute sonat icta securibus 
ilex baben schon in dem homerischen Tai be jueydXa KTUTreoucfai | irirrrov 
ihr Vorbild (F. Eoiron, Etude sur 1’imagination auditive de Virgile, Paris 
1908, 206). Ferner die Spondeen 182 advolvont ingentis montibus ornos 
(Ennius: percellunt magnas quercus und pinus proceras pervortunt), die er 
aber in effektvollen Gegensatz zu den vorhergehenden Daktylen sonat icta 
bipennibus ilex setzt; das Etbos der Daktylen ist hier nocb gesteigert durcb 
den malerischen Verseinschnitt nach icta (s. Anhang VIIB 2 b). In 181 
cuneis et fissile robur scinditur fiigt er (wie 7, 509) durch die Erwahnung 
der Keile eine gelehrte Niiance hinzu: vgl. georg. 1, 144 nam primi cuneis 
scindebant fissile lignum: die Sage galt ais eine spatere Erfindung, vgl. 
M. Kremer, De catalogis heurematum, Leipz. 1890, 74 f. Die Kiefem, die 
bei Ennius erst an letzter Stelle genannt sind, riickt er an die erste: der 
Grund ist aus der schon von Cerda angefuhrten Stelle des Plinius nat. 16, 
40 picea feralis arbor . . . ac rogis virens ersicbtlicb (vgl. 214). Statt 
der abies des Ennius nennt er die ornus, da sie auf den Bergen w&chst 
(georg. 2, 111, Plin. 16, 73). Das ennianische fraxinu(s) (frangitur) um- 
sckreibt er metri causa (s. zu 4) fraxineaegue trabes, wie er aus gleichem 
Grund 180 den Sing. ilex neben piceae setzt (so Val. Flacc. 3, 165 abies 
neben piceae: vgl. Leo, Gott. gei. Anz. 1897, 955). Auch der Vers 179 itur 
in antiquam silvam, stabula alta ferarum, der die Schilderung des 
Baumfallens einleitet, macht durcb das starke dpoiormuTOV antiquam sil¬ 
vam archaiscben Eindruck (s. Anhang IV). Mit stabula alta ferarum ver- 
gleicht Nettleship Catuli 63, 53 ferarum gelida stabula. Aber beide folgen 
wohl einem alteren Dicbter. Denn Vergil bat denselben Ausdruck nocb. 
zweimal in Versen, deren Struktur von seiner eigenen Technik abweicbt; 
9, 388 Albani, tum rex stabula alta Latinus habebat 10, 723 impastus sta¬ 
bula alta leo ceu saepe peragrans. Diese zwei Verse haben ungewohnlicbe 
Synaloephe — stabula alta, mit betontem Wort —, der erste auBerdem 
nocb seltene Caesuren — s. zu 140 —, und im zweiten folgt das archaische 
ceu — s. Anhang IX 2,1 —. So hat Catuli in demselben Gedicht (63,41) 
sonipek, das er und Vergil (4, 135 u. 6.) aus archaischer Poesie nabmen 
(iiberliefert aus Accius). 

181. Donatus paraphrasiert richtig so, daB fraxineae trabes zu dem 
Vorhergehenden, cuneis zu dem Folgenden gehort, und dementsprechend ist 
in M richtig nach trabes interpungiert; also ist et nachgestellt, s. Anhang 
III B 3. 182 advolvont montibus. Der sogenannte ablativus sepa¬ 
rationis kommt im alten Latein nur in auBerst seltenen Fallen auBerhalb 
seiner regularen Gebrauchssphare (bei Stadtenamen) vor. Die Vergil vor- 
ausgehende Epoche beschrankt ihn ausschlieBlich auf letztere, denn die aus 
Lucrez und Catuli von Schuler 1. c. (zu llOff.) 47f. angefuhrten Beispiele 
sind anders zu beurteilen (Lucr. 1, 259. 6, 1203 abi. absolut., 5, 29 abi. 
instrum., 6, 1141 Konjektur Lachraanns; Catuli 64, 298 gehort caelo ais 
Dativ zum Folgenden). Vergil hat zuerst, wie er iiberhaupt gerade auch 
auf dem Gebiet der Kasus ein groBer Neuerer war, die Grenzen dieses Ge- 
brauchs auBerordentlich erweitert: einige Beispiele bei Schuler 1. c. 46 f., 
vgl. in unserm Buch 191 caelo venere volantes (dagegen Ennius trag. 33 
volans de caelo) und die zu 539 angefiihrten Stellen. 183f. nec non 
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Aeneas opera inter talia primus | hortatur socios paribusque accin¬ 
gitur armis. Nec non und nec non et (z. B. unten 595) ist in die Poesie, 
wie es scheint, erst von Vergil eingefuhrt worden. — Die logische Folge 
der Begriffe in dem zweiten Verse ware in Verbindung mit dem ersten: 
paribus accingitur armis et hortatur socios. LaBt schon dieses ucTrepov wpo- 
Tepov, das sicli ahnlich 2, 749 ipse urbem repeto et cingor fulgentibus armis 
lindet, es ais moglich erscheinen, daB eine der beiden Phrasen durch En¬ 
nius beeinfluBt ist (s. zu 115 und Anhang II 3), so wird das hier fur die 
zweite bestatigt durch die Parallele 7, 640 fidoque accingitur ense, deren 
ennianischer Ursprung zu 524 wahrscheinlich gemacht werden wird; Aen. 
2, 235 accingunt omnes operi bezeichnet Wolfflin, Arch. f. Lex. X 1898, 3 
aus anderem Grunde vermutungsweise ais ennianische Plirase. arma 
'Werkzeuge’ ist nach dem Thes 1. 1. II 590 fur uns vor Vergil georg. 1, 
160 nicht nachweisbar, also, wie daselbst vermutet wird, nach Analogie 
von ottXoi moglicherweise erst von ihm eingefuhrt. Er umging durch dies 
Wort da, wo er es von den 'instrumenta agrestia’ gebraucht (georg. 1,160, 
vgl. Aen. 1, 177), Worte des taglichen Lebens ('sordida vocabula’ s. oben 
S. 115, l), und da, wo er es von den 'instrumenta nautica’ gebraucht (un¬ 
ten 353 spoliata armis ... navis, 5,15), das fur den Vers unbequeme lange 
armamentum. 

C. Gewinnung des goldneii Zweigs 185—211. 185 f. haec ... tristi 
cum corde volutat mit starker Benutzung ennianischer Phraseologie: s. 
Anhang I 1. 186 f. aspectans silvam immensam et sic forte pre¬ 
catur. Die Spondeen malen die Nachdenklichkeit (s. o. z. 156 ff. und An¬ 
hang VII B 1), die zwei aufeinander folgenden starken Synaloephen die 
UnermeBlichkeit: der Vers geht durch seinen UberschuB an Silben gewisser- 
maBen iiber seine Norm hinaus, er gehort zu den versus enormes et aliquid 
supra mensuram trahentes, die Seneca (bei Gellius 12, 2) ais eine von Ver¬ 
gil aus Ennius ubernommene Antiquitat von seinem Standpunkte aus ta- 
delt (vgl. 'Ennius u. Vergil’ S. 153, 1). Vgl. fur letzteres unten 552 porta 
adeersa ingens 3, 658 monstrum horrendum informe ingens 4,181 monstrum 
horrendum ingens 7, 170 tectum augustum ingens 12, 897 saxum antiquum 
ingens (vgl. Wagner zu georg. 2,441, H. Helbig, De synaloephae ap. epi¬ 
cos lat. ratione, Progr. Bautzen 1878, 10). forte (s. zu 171) tadelt 
Servius hier wie 7,112 falsch ais Flickwort (in R ist dafur voce interpoliert 
aus 9,403. 11,784). Die von mir in der 1. Auflage gebilligte Erklarung 
des Donatus (hoc solum protulerat, ut optare potius videretur quam rogare) 
ist falsch. Es soli die Zufalligkeit des genauen Zusammentreffens von Ge- 
bet und Erhorung hervorgehoben werden, daher wird forte 190 wiederholt 
(186 forte precatus ~ 190 vix ca fatus erat, geminae cum forte columnae 
e. q. s.). 190 vix ea fatus erat vgl. Varro sat. 494 'vix effatus erat’, 
cum more maiorum usw., sicher ein Zitat aus Ennius (vgl. Biichelers Index 
zu Varros sat. p. 250), vgl. in unseren Fragmenten der Annalen 47. 59 
haec effatus (ebenfalls am Versanfang). Vergil hat die Phrase vix ea fatus 
erat 8, 520 wiederholt, und dort steht sie in ennianischer Umgebung. 

191 ff. ipsa sub ora erkliirt Servius aus der Auguraltechnik: die Vogel 
kamen in seinen 'Gesichtskreis’ (conspicio Varro ling. 7,8), und 199f. wird 
ausdriicklich gesagt, daB sie in demselben bleiben. Auch im folgenden bringt 
Servius mehrfach Erklarungen aus dieser Sphiire, und zwar mit Recht. Zu 
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197 vestigia pressit bemerkt er: quia ad captanda auguria post preces im¬ 
mobiles vel sedere vel sistere consueverant; zu 198 werden in der erweiter- 
ten Scholienfassung observans, zu 199 pascentes ais Worte der Augural- 
sprache notiert: beides richtig, und zwar diirfte pasci von Vogeln auBerhalb 
dieser Begriffssph&re nicbt vorkommen, w&hrend es in dieser das gebrauch- 
liche Wort war (vgl. P. Regell, Commentarii in libr. augural. fragm. speci¬ 
men, Hirschberg 1893, p. 17,41): s. Naheres zu 199. AuBerdem: 198 quae 
signa ferant t. t. fiir die Zeichen des Auguriums, ib. quo tendere pergant 
Richtung des Flugs, 200 servare, 192 sedere von den sicb niederlassenden 
Vogeln (vgl. Regell 1. c. 14, 25), 193 agnoscere (vgl. 12, 260, wo der Augur 
ein augurium oblativum mit den Worten accipio agnoscoque deos begrtiBt, 
12, 861ff., wo Turnus eine importuna avis ais ein monstrum 'agnoscit’), 203 
optare 'erschauen’ (s. liber dieses Auguralwort Naheres daselbst). Den vor- 
herrschend auguralen Charakter dieser Partie, ohne daB es sich in ihr um 
ein eigentliches Augurium handelte (Tauben sind keine augurales aves: 
schol. Dan. zu 1, 398 mit Bezugnabme auf vorliegende Verse), hat schon 
Silius erkannt, denn in einer deutlichen Nachahmung derselben 17, 52ff. 
(Adler zeigen dem Scipio den Weg von Sizilien nach Afrika). heiBt es 
Vers- 55: augurium clangor laetum dabat. Es wurde schon oben (zu 15 
praepetibus pinnis) einiges iiber den Gebrauch von Worten der Augural- 
sprache in lateinischer Poesie bemerkt. 

191 venere volantes = Lucr. 6, 833, wegen der Alliteration vielleicht 
alteres Gut. Durcb diese Alliteration und die der folgenden Verse (sedere 
solo, agnovit aves) wird die Erscbeinung der Tauben ais bedeutsam hervor- 
gehoben. 193 agnovit M und Servius zu 1,193, agnoscit PR; letzteres 
ist an das gleich folgende precatur angeglichen, wie umgekehrt unten 746 
reliquit durch das vorhergehende exemit verschrieben ist. Fiir das durch die 
Lesart des cod. M bezeugte Nebeneinander von Perfektum und Pr&sens vgl. 
unten 498 f. agnovit ... ei compellat und besonders 10, 874 Aeneas agnovit 
enim laetusque precatur. Diese Art der Diskrepanz ist in unseren Vergilhss. sehr 
haufig: vgl. die Stellensammlung bei Unterharnscbeidt a. a. 0. (zu 69) 
29 ff. laetusque precatur im Gegensatz zu der traurigen Stimmung 
(tristi cum corde) beim ersten Gebet; daher sind auch die Rhythmen dieses 
Gebets lebhafter ais die des ersten. 195f. pinguem dives opacat | ra¬ 
mus humum: iiber die markierte Stellung der Attribute und Substantive 
s. Anhang IIIA 3. opacare ist, wie das Adjektiv (s. zu 208f.), ein Wort 
nur des hohen Stils, das Vergil hier und georg. 2, 55 alter Poesie entlehnte 
(vgl. Pacuvius 362). Zwischen dieser und Vergil hat es nur Cicero, und 
zwar an Stellen mit deutlichem poetischen Kolorit (de orat. 1, 28, nat. 
deor. 2, 49, leg. fr. bei Macr. sat. 6, 4, 8). Nach Vergil ist es vollig ver- 
schollen. 196 f. tuque o dubiis ne defice rebus, | diva parens. Das 
Gebet schlieBt mit den alliterierenden Worten dubiis—defice—diva. 
dubiis rebus. Diese Verbindung tragt, wie die singularische re dubia ira 
Sinne von re ancipiti, altertiimliches Geprage: Plaut. Capt. 406. Epid. 113. 
Most. 1041. Poen. 130; Accius 38. 359; Caelius bei Cic. ep. fam. 8,16,2, 
Cic. selbst ib. 5, 21, 3. Da sie sich auch 11, 445 ais AbschluB einer stark 
ennianisch gefarbten Staatsratsszene findet, so diirfte Vergil sie aus Ennius 
genommen haben, wie Sallust Cat. 10,2. Iug. 14,5 aus alterer Prosa. Plau¬ 
tus verbindet an der ersten und der letzten der zitierten Stellen damit re- 
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bus egenis (res egenas): der archaische Charakter dieser Verbindung, die 
wir oben Vers 91 fanden, ist im Anhang I 1 besprochen worden. 
197 vestigia pressit nach Servius 'er blieb steben’ wie unten 331 con¬ 
stitit . . . et vestigia pressit (ebenso 389 comprime gressumi), nacb anderen 
er verlangsamte seine Schritte’, wie 11, 787f. per ignem . . . premimus 

vestigia (verstftrkend oben 159 vestigia figit) und an vielen von Henry 261 ff. 
zitierten Stellen. Hier macht, wie bemerkt, der augurale Sinn die erstere 
Bedeutung glaublicher. Die Phrase darf mit groBer Wahrscheinlichkeit fur 
Ennius in Anspruch genommen werden: s. zu 159. 331. 198 quae 
signa ferant, quo tendere pergant Parison mit Homoioteleuton; Paral- 
lelismus aucb zwiscben 199 und 200 (vgl. Anhang II 3). 199 pascen¬ 
tes illae tantum prodire volando mit malerischen Spondeen zur Bezeich- 
nung der Langsamkeit des Flugs; ais dieser scbnell wird, schlagt der Rhyth¬ 
mus um: 202 tollunt se celeres liquidumque per aera lapsae; vgl. iiber der- 
artige rbythmische Kontraste Anhang VIIB 1. — Nach Servius zogen einige 
pascentes noch zu den Worten des vorhergehenden Yerses (quo tendere per¬ 
gant), was Henry 265 f. billigt; auch in M ist nach pascentes interpungiert. 
Aber diese Interpunktion zerstSrt nicht bloB die Versstruktur (pascentes— 
sequentum rahmen die Verse 199. 200 ein und verbinden sie zu schoner 
Einheit, wie gleich 202. 3 tollunt—sidunt: s. Anhang IIIA 2), sondern auch 
den Sinn: in dem pasci ('sich atzen’) liegt das signum, auf das Aeneas nach 
dem vorigen Verse achtet. Welche Bedeutung man beim Augurium, in des- 
sen Sprachsphare der Dichter sich hier bewegt (s. zu 191 ff.), dem Pressen 
der Vogel beimaB, ist bekannt. 200 sequentum. Peerlkamp u. a. 
nahmen daran AnstoB, daB vorher weder gesagt sei, dafl Aeneas Begleiter 
habe, noch daB er nach 197 (vestigia pressit, s. oben) weiter gegangen sei. 
Beides tibergeht Vergil, seiner Praxis gem&B (s. zu 145), ais nebe^sachlich, 
das erstere Moment ahnlich 12, 75 ~ 112. — Die Endung auf -um wie 
432 silentum 755 venientum und so in der Aeneis noch vierzehn Eormen, 
meist eigentliche Participia am VersschluB, aber in den spiiteren Buchem 
auch quadrupedantum (11, 614), potentum (12,- 519), caelestum (7, 432). 
In dem Gebrauch dieser Formen war Ennius vorausgegangen, dem auch 
Lucilius und Lucrez folgten (vgl. auch L. Havet zu Phaedrus p. 180; Bed- 

nara a. a. 0. [zu 4] 341). 
201 grave olentis Averni. Vgl. fur das Kompositum georg. 4, 270 

Cecropiumque thymum et grave olentia centaurea, also: KeKpoTnov T6 Gupov 
Papuobfid re KevTaupeia; das Adjektiv Papuobpoc kannte er aus Nikandros 
Ther. 51, einer von ihm georg. 3,415 nachgebildeten Stelle. DaB er grave 
olens ais eine Art von Komposition fiihlte, lehrt auch die bloB scheinbare 
Synaloephe; ebenso ist in den 21 Pherecrateen des catalept. 3 der Vers 13 
suave olentia mala der einzige, der an dieser Stelle eine Synaloephe hat 
(vgl. die Schreibung benedora — bene odora carm. epigr. 1559, 6 Biich.). 
Auch das Gegenteil ecl. 2,48 narcissum et florem iungit bene olentis anethi 
ist aus dem Griechiscben iibersetzt: qbuTtveovTOC avf|6ou, und daher wagt 
Tibuli 4, 2, 17 einen Vers zu schlieBen bene olentibus arvis, wahrend er in 
diesen Gedichten eigentliche Synaloephe an dieser Stelle nicht zulaBt. 
201 ff. inde ubi Versanfang wie Lucr. 6,201. liquidum aera: Ser¬ 
vius: non est acris perpetuum epitheton (wie georg. 1, 404, ais solches von 
den augusteischen Dichtern nach utpoc ai0r|p, uypqv pepa eingefiihrt), sed 
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purum ait Averni comparatione. sedibus optatis. Ais Subjekt sind 
wohl die Vogel zu denken: aves locum optant, ubi sidant; optare 'ausersehen’, 
ein sakrales Wort, wie 3,109 optavitque locum regno, weil die Stadtgriin- 
dung durch Auspizien geschah. Vgl. Bticheler, Umbr. 30. 203 gemina 
super arbore. Donatus: quae frondem duplicem materiamquepoiiabat. Nach 
Columella 3, 2 hieBen gewisse Sorten von Reben vites geminae oder gemel¬ 
lae, quod duplices uvas exigunt. Das ubertrligt also Vergil auf den Baum 
mit griinem und goldnem Laube. Er interpretiert die kiihne Metapber selbst 
durch den folgenden Vers (discolor usw.), wie er das iiberhaupt liebt. 
Ganz verstandig, aber, wie gewohnlich, in der Formulierung banausenhaft 
Servius zu 1, 252 sciendum est omnium auctorum esse consuetudinem res 
dubie positas in sequentibus explanare et plenius dicere (s. zu 270f.). In 
cod. R ist geminae aus 190 (geminae—columbae) interpoliert. 

204 ff. discolor unde auri per ramos aura refulsit. Servius deutet 
aura auri, zwar dem Simie nach richtig, durch splendor auri, aber der Aus- 
druck ist ungewohnlich kiihn. Vergil erklart ihn wieder selbst durch 209 
crepitabat brattea vento: also richtig Nonius 245 aura est ventorum mit 
Verweisung auf Vergils aura auri. Der Ausdruck ist aber nicht bloB kiihn, 
sondern auch von groBer SchQnheit (wie schon der Gewahrsmann des Ma¬ 
crobius 6, 6, 8 empfand: quid est auri aura aut quemadmodum aura reful¬ 
get? sed tamen pulchre usurpavit). Statt mit meinen eigenen Worten der 
I. Auflage mochte ich es jetzt mit Leos sagen, der mir dariiber schrieb: 
„aura ist der Windhauch (tua ne retardet aura maritos: die von dir her 
wehende Luft); der goldene Zweig wiirde nicht sichtbar sein, wenn nicht 
ein Wind das Laub bewegte (209); der Windhauch des Goldes gl&nzt, d. h. 
das im Winde bewegte Gold; und zwar discolor, denn wegen des Windes 
sieht man wechselnd griin und gold.“ Der lateinische Dichter schmiickt 
nun den erlesenen Gedanken auch sprachlich: auri aura. Das Stilmittel ist 
nicht bloB von dem witzelnden Ovid, sondern auch von den mit spieleri- 
schen Effekten sparsam umgehenden Dichtem, wie Vergil selbst, Horaz und 
Tibuli, infolge einer im Charakter des italischen Volkes wurzelnden und 
durch die importierte Rhetorik gehegten Manier ofter angewendet worden, 
ais es sich mit unseren Stilprinzipien vertragen will. Was Vergil dar¬ 
iiber in der Rhetorenschule gelernt hatte, ersehen wir etwa aus der Dar- 
legung des auctor ad Herennium 4, 21, 29ff. Die dort aufgefhhrten Spezies 
sind bei Vergil fast s&mtlich nachweisbar: 1. Productio (bzw. brevitas) 
eiusdem litterae: vgl. 4, 238 parere parabat 10,191 f. canit—canentem 12, 
389 lato—latebram georg. 2, 328 avia tum resonant avibus virgulta canoris 
(vgl. das in der genannten Rhetorik angefiihrte Musterbeispiel hinc avium 
dulcedo ducit ad avium). 2. Addendis (bzw. demendis) litteris: vgl. 1, 331 
orbis in oris 2,271 teris otia terris 494 fit via vi 10,99 venturos—ventos 
II, 729 caedes cedentiaque agmina georg. 3,502 tactum tractanti. 3. Com¬ 
mutandis litteris: vgl. auBer unserem auri—aura ecl. 3,109f. amores— 
amaros 7, 5 pares—parati georg. 1,157 umbram—imbrem Aen.l, 399 pup¬ 
pesque tuae pubesque tuorum (dariiber Quintii. 9,3,75) 646 cari stat cura 
parentis 2,313 clamor clangorque 3,540 armantur . . . armenta 9,665 
acris arcus 10, 735 furto—fortibus 11, 644 arma—armos 12, 788 armis ani¬ 
misque. Vergil macht aber, gemaB der Vorschrift jener Rhetorik, von diesen 
lumina’ sparsame Anwendung und zwar fast nur in Reden oder an sehr 
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gewaklten Stellen wie der unsrigen. Manche der angefiihrten Beispiele kon- 

nen auf Ennius zuriickgehen, der diese Manier in die hohe Poesie einffihrte 

(vgl. Leo, Prooemium Gottingen 1898, 10ff.), so wohl sicher fit via vi und 

armis animisque. Denn beide Phrasen hat auch Livius 4, 38, 4. 6, 24,10 

eher aus seiner poetisch gefftrbten annalistischen Quelle’ ais direktaus’ 

Ennius (s. Stacey 1. c. [zu 99] 45. 48), und die zweite Phrase steht in 

einem Vers mit dem ennianischen olli (s. zu 317ff.); vgl. auch unten zu 

761 lucis loca. Ein unserem auri aura wenigstens verwandtes Spiel hat 

Pacuvius 362 terra exhalat auram ad auroram umidam und der in seinen 

Iamben stark durch die Tragodie beeinfluBte Varro sat. 121 aurorat 
auro; eine Lieblingsverbindung des Lucrez (der gelegentlich der enniani¬ 

schen Manier folgte, vgl. 2, 103. 3, 888. 5,75. 299) ist aeris auras. Aber 

dem Vergil am nkchsten kommt Horaz carm. 1,5, 9f. credulus aurea — 

nescius aurae fallacis. — Gewahlt sind in vorliegender Partie auch die Al- 

hterationen 205 f. solet silvis ... viscum ... virere ... sua seminat (Schema 

a a b b a a), 207 croceo — teretis circumdare truncos (a b a b), das Spiel mit 

r 204 discolor unde auri per ramos aura refulsit und mit t: crepitabat brat- 
tea vento. Ferner das in Ovids Weise pointierte non sua in 206 quod (vis¬ 
cum) non sua seminat arbos, wie georg. 2, 81 arbos . . . miratur non sua 
poma (nach dem Griechischen, vgl. A. P. 9, 4, wo ein okulierter wilder 

Birnbaum sagt: ouk 4pov ruuetepoic kXukxi cpepoucra flapoc). — Auch die 

Ausdriicke auri frondentis und crepitabat brattea vento sind spielerisch kfihn: 

der Dichter darf das wagen, weil er ein TTap&bo£ov beschreibt, dem er hier, 

wie in der sehr studierten Metamorphose Aen. 10, 189ff. (nach Phanokles), 

im Stil der hellenistischen Poesie die Sprache anpaBt (so sagt Ovid met. 

10, 647f., wohl durch unsere Stelle beeinfluBt, von dem Baum mit den 

Goldapfeln im Atalantemytkus: medio nitet arbor in arvo, | fulva comas, 
fulvo ramis crepitantibus auro). Dem Stil besonders dieser Poesie entspricht 

auch die malerische Farbenwirkung: aus dei- Landschaft in Eis und Schnee 

ragt die dunkle Eiche, auf ihr der im leisen Winde knisternde und glitzernde 

goldgelbe Mistelzweig. 

205 brumali frigore: an gleicher Versstelle brumali tempore Cicero 

Arat. 282; fiber brumalis s. oben S. 167f. 208f. opaca ilice: dieselbe 

Verbindung 11,851 in einem Verse nach archaischer Technik (s. Anhang 

VII B 2d und fiber opacus zu 195). 209 ilice: die Mistel wachst be¬ 

sonders auf Eichen, daher die alte Interpolation zi 398 bputfiv i£o<popoi(Tiv 

(fur bp. uipiKopoicJiv, danach schon Sophokles fr. 370 N.2 iEoqpopouc bpuac); 

vgl. Plinius nat. 16,245 viscum in quercu robore ilice. Die Zweige der ilex 
stehen so tief, daB sie von der Erde aus erreicht werden konnen, daher 

210 corripit, vgl. Ovid met. ll,108f. 210 corripit—refringit: fiber 

die Stellung der Verben am Anfang und SchluB des Verses s. Anhang 

EIA2. 210f. avidusque refringit | cunctantem (sc. ramum). Das 

cunctari des Zweiges scheint im Widerspruch zu stehen mit 146 f. ipse (ra¬ 
mus) volens facilisque sequetur, si te fata vocant. Die von Servius angefiihrte 

Xudic, daB Vergil cunctantem zum Kontrast von avidus hinzugeffigt habe, 

ut ostendat tantam fuisse avellendi cupiditatem, ut nulla ei satisfacere posset 
celeritas, erklSrt richtig die Genesis des Widerspruchs, ohne ihn ais solchen 

zu beseitigen. Man muB aber bedenken, daB, wie alii bei Servius bemer- 

ken, cunctari ein technisches Wort zur Bezeichnung der Zahigkeit einer 



194 KOMMENTAR 

Substanz war, so von Vergil selbst gebraucht georg. 2, 236 glaebae cunc¬ 
tantes. Lucr. 3,192 f. mellis constantior est natura | et pigri latices magis et 
cunctantior actus. Das trifft in der Tat auf den Mistelzweig zu. Der Dichter 

wird das Attribut also ais ein dem Substantiv inh&rierendes verstanden 

und daher einen eigentlichen Widerspruch nicht empfunden haben. 

II. BESTATTUNG DES MISENUS 212-235. 

212 ff. Anlebnung an die Bestattungsszene der Patroklie fiir die all- 

gemeine Konzeption ist schon zu 177 notiert worden; das einzelne ist z. B. 

von W. Ribbeck zusammengestellt. — Die ganze Partie war im Altertum 

wegen ibres sakralen Charakters beruhmt, wie Nachahmungen bei Schriftstel- 

lern und auf Inscbriften beweisen. Sie ist auch fiir uns eine Fundamental- 

stelle fiir italisch-griecbiscbe Bestattungs- und OpfergebrSuche (die V. ab- 

sichtlich mischt) und in diesem Sinne in den Handbuchern, sowie von Diels 

in den ritualgeschichtlichen Anmerkungen seiner Sibyll. Blatter-p. 121 ver- 

wertet worden, so da6 die Belege fur das Zeremoniell meist iibergangen 

werden konnen. (Uber 225 und 227: 01 und Wein ais Seelenopfer vgl. 

jetzt noch E. Samter, Familienfeste 82ff. u. K. Kirchner in den Religions- 

gescb. Vers 1X2). — Die Szene ist bei aller Kiirze sehr wirkungsvoll; der 

dumpfen Klage zu Anfang macbt am SchluB ein befreiendes Motiv Platz. 

Statius hat in seiner Nachbildung dieser Partie Tbeb. 6,54ff. den Umfang 

um das Sechsfache uberboten. Man beachte auch, daB nacb den beiden ein- 

leitenden Versen (212. 13) die zwei, durcb postquam 226 deutlich geson- 

derten Teile der heiligen Handlung von annahernd gleicbem Umfange sind 

(12 + 10 Verse). 

Fiir den konventionellen Ubergang nec minus interea (7,572 in einem 

ennianisch scblieBenden Vers) und die Wiederholung des Motivs von 177 f. 

in 214 f. s. oben S. 180. 213 flebant et cineri ingrato suprema fe¬ 
rebant. Uber die signifikante Stellung der (noch dazu durch Alliteration 

und Homoioteleuton gebundenen) Verba s. Anbang IIIA 2, uber das spon- 

deische Wort im ersten FuB ebenda VIII. ingratus ist ein Lieblings- 

wort der augusteischen Dichter, durch das sie Dinge beseelen (besonders 

schbn Prop. 1, 3, 25 mit der Erkl&rung Haupts bei Belger 256). Cineri in¬ 
grato nur noch in der Copa 35 quid cineri ingrato servas bene olentia serta. 
Auch suprema kommt vor Vergil so nicht vor (Conington) (anders 11, 25 f. 

supremis muneribus); so unten 457 extrema rd £<Txcrra. Was man der Asche 

mit den uffxaTa buipa zu Dank tut, ist eine xdptc «xapiTOC, und in diesem 

Sinne reden die Toten auf ihren Grabsteinen von einem munus inane (carm. 

474,10. 475, 2f. Biicheler), vgl. unten 885f. Die entgegengesetzte Vor- 

stellung ist es, wenn Vergil unten 363ff. 383 den Palinurus um Bestattung 

bitten und sich uber deren Zusicherung freuen lafit. Beide an sich unver- 

einbare Vorstellungen gehen auch in griechischer Poesie nebeneinander her; 

vermittelnd wie Elektra bei Soph. 356 (sie erweise dem toten Vater Ehren, 

ei' tic £(Jt5 4xei x^pic) sagt Vergil 10, 827 f. tequc parentum | manibus et 
cineri, si qua est ea cura, remitto (vgl. 7,4; danach zu beurteilen carm. 

epigr. 1142, 25f. Bvich.). 214f. principio lucrezischer Versanfang, s. 

zu 724. pinguem taedis et robore secto ingentem . . pyram. Pin- 
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ymm taedis fur pinguibus taedis in kiihnem Parallelismus zu ingentem ro¬ 
bore: s Anhang II 3. pyra bat Vergil noch viermal neben dreimaligem 

togus (4,640. 646. 11,189). Das griechische Wort kommt vor Yergil nur 

bei den Verfassem des bell. Afr. 91,2 und des bell. Hisp. 33,3. 4 vor, 

wird also erst durch Vergil, der es 5mal bat, Burgerrecbt in der Poesie 

erhalten baben, in der es dann seitOvid sebr h&utig ist(Properz bat llmal, 

Tibuli 2mal rogus, nie pyra). 215 ff. Die drei Koppara des Relativ- 

satzes cui frontibus atris intexunt latera, et feralis ante cupressos constituunt, 
decorantque super fulgentibus armis sind Trdpicfa (12, 13, 12 Silben) mit 

sorgf&ltiger Responsion der Begriffe (frondibus atris ~ ferales cupressos ~ 

fulgentibus armis; intexunt ~ constituunt ~ decorant; latera ~ ante ~ su¬ 
per) und Bindung der Verba durch opoiOTtXeuTa (die beiden ersten an 

gleichen Versstellen). Vgl. uber diese Technik Anhang II 3. frondi¬ 
bus atris: die auBer den 216 genannten Cypressen in Betracht kommen- 

den Totenbauire nennt Tarquitius Priscus bei Macr. 3,20,3. 218 ff. 
expediunt—ungunt—reponunt—coniciunt: Homoioteleuta in markan- 

ter Stellung; s. Anhang IIIA 2. calidos latices wird stilistisch variiert 

durch aena undantia flammis (s. zu 68): beide Phrasen mit Benutzung al¬ 

terer Poesie, aus der latices und undare uberliefert sind (Ennius, Accius), 

wie gleich darauf corpusque lavant ... et ungunt nach Ennius ann. 155 

corpus . . . lavit et unxit. In calidos latices ist die nicht beliebte Aufeinan- 

derfolge zweier pnapastischer Worte (s. zu 290) bemerkenswert, doch wurde 

calidus zu Vergils Zeit schon zweisilbig gesprochen (Quintii. 1,6,19); ana- 

log unten 833 patriae val(i)das. velamen fur uns zuerst (an gleich er 

Versstelle) Lucr. 4,587, der zahlreiche Bildungen auf -men zur Erleichte- 

rung des Verses statt auf -mentum hat; das unten 246 stehende libamina 
tan derselben Versstelle) ist vor Verg. nicht nachweisbar. Uber andere 

Worte dieser Art, die Verg. zuerst hat, vgl. 'Ennius u. Vergilius’ S. 27,2 

(wo hinzuzufiigen luctamen 8, 89, eine Neubildung nach certamen, da luc¬ 
tatio fur Verg. wegen des o noch nicht verwertbar war). 221 purpu- 
reasque super vestes, velamina nota, coniciunt. Uber den Gebrauch 

des Purpurs urteilt richtig (nach Varro) Serv. D. 3,67: er sei ein Substi- 

tut fur das altere Blutopfer am Grabe; vgl. E. Samter, Familienfeste (Berl. 

1901) 56f.; derselbe, Geburt, Hochzeit und Tod (Leipz. 1911) 190flf.; vgl. 

unten zu 884. velamina nota. Servius: ipsi cara (wie dilecta Val. 

Flacc. 3, 342 in einer dieser Stelle nachgebildeten Episode); vgl. Plutarch 

non posse suav. 26,1104 D ipatia cruvf|6r) toic T€9vr)KO<Ji cfuvGdiTTeiv, 
Lukian. Philops. 27 (JufKaTaKaudac xai rqv edOfiia, rj 2ujcra £'xaipev. 

222 f. pars ingenti subiere feretro. DaB die Trkger die Bahre mit dem 

lectus funebris (torus) auf den Scheiterhaufen stellen, wird, weil es aus dem 

weiteren Verlauf der Handlung sich von selbst versteht, nicht erwahnt (s. 

oben z. 77). ingens mit der starken Katachrese, die dieses Wort wie 

immensus oft bei Vergil hat (am st&rksten 7, 377. 10,484 mit Servius Be- 

merkung). subiere feretro ungewohnlich fiir den Akkusativ, den \. 

selbst 5, 599. 12,899 braucht, wie der Verf. der consolatio ad Liviam 207 

onus lecti subire und Persius 3,105f. at illum | hesterni capite induto subiere 
Quirites. Auch in anderen Verbindungen konstruiert er subire je nach me- 

trischem oder euphonischem Gesichtspunkt mit dem Dativ oder Akkusativ, 

vgl. schol. Dan. zu 4, 598. triste ministerium wurde eine beliebte 
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Formel der Grabepigramme (vgl. Btichelers index p. 918). ministe¬ 
rium noch 7, 619 von der Oftnung des Janustempels. Es war eine vox sa- 
crorum (Varro ling. 7,34; Cicero nur Tim. 50 in der Ubersetzung von oie 

0eoc utrripeTofjCTiv XPn1011)’ a^s s°lch® der Poesie aDgemessen, in ihr vor 
Verg., vielleicht nur zufallig, nicht nachweisbar: vgl. Tibuli 1, 2, 42 ma¬ 
gico . .. ministerio. more parentum = Catuli 101, 7 (Sabbadini), ver- 
mullich alteres Gut, vgl. Varro sat. 494 more maiorum nach dem oben zu 
190 notierten Enniuszitat. aversi (tenuere facem), wohl um das 
eibuuXov des Toten, das jetzt den Leib verlafit, nicht zu erblicken. 

224 ff. Der Hohepunkt des ersten Teiles der heiligen Handlung, die 
Verbrennung, ist durch Alliterationen ausgezeichnet (congesta cremantur— 
dona dapes, conlapsi cineres—quievit). Bibulam lavere favillam ovopaxa 
paXaxwc tfuYxeipeva s. z. 120; bibula favilla', bupia xovic Soph. Ant. 246. 
429, bupac (JTrobir| A. P. 7, 185; bibula arena schon Lucrez 2,376. 
tureus: uber die Bildung auf -eus s. z. 281. craterbs. Vergil gebraucht 
nur die griechische Porm crater mit entsprechender Deklination (crateres 
auch Lucr. 6,701), iin Gegensatz zu Horaz, der die beiden gewohnlichen, 
latinisierten Formen cratera und creterra je einmal hat (vgl. jetzt die Sta- 
tistik der Formen im Thes. 1. 1.). Die griechische Form bot dem Dichter 
in der Deklination vor einfacher Konsonanz einen bequemen Daktylus 
(magnum cratera corona 3,525, post cratera tegebat 9,346, cratera coro¬ 
nant georg. 2, 528, cratere minantem 457, crateres olivi 6, 225 samtlich am 
VersschluB), vor doppelter Konsonanz die Moglichkeit, ein dabei stehendes 
Adjektiv in der Endung zu differenzieren (s. Anhang IV): craterasque duos 
ecl. 5,68, crateras magnos Aen. 1.724 (fiir craterasque duas, crateras magnas), 
9, 266 cratera anticum quem dat (fur crateram antiquam quam). olivo. 
Vergil kennt oleum olea neben olivum oliva, hat letztere Formen aber nur 
am VersschluB; oliva galt ihm feierlicher ais olea, daher hat er in der 
Aeneis ersteres sehr oft, letzteres nur einmal in einem spaten Buch (11,101), 
wahrend er in den Georgica je nach metrischer Bequemlichkeit wechselt. 

220 f. postquam conlapsi cineres et flamma quievit nach I 212 
auTap enei xaxa irup exar) xai q>Xo£ epapav0r| -f V 251 (irupxairiv crfle- 
(Tav ai0OTri oivui j oddov diri cpXoE pX0e,) pa0eia be xaTnrede Ttqppri 
(Ursinus), aber mit uffTepov TtpoTepov der Begrifie (s. z. 115. 184 und An¬ 
hang II 2). Uber postquam, idem (229), spargens (230) im ersten FuB 
s. Anhang VIII. Die cineres (poetischer Plural zuerst bei Vergil ecl. 8. 
101 nachweisbar, vgl. Maas 1. c. [z. 4] 519) unterscheidet er mit der ihm 
eignen Proprietat des Ausdrucks von favilla: erstere ist die Asche der 
Sachen, letztere die noch glimmende des Korpers: Plinius nat. 19,19. 

228 ff. socios pura circumtulit unda. Servius: circumtulit purgavit, anti¬ 
quum verbum est (vgl. Bucheler, Umbrica 84 f.). ramo felicis olivae. 
Servius: sed moris fuerat ut de lauro fieret; vielmehr werden Lorbeer und 
Olive bei den Lustrationen kaum geschieden: Samter, Familienfeste (s. o. 
z. 221) 86ff. tiber den Grund des Ritus vgl. Lydus de mens. p. 68, 7 Wdnsch, 
Der Zweig ist dabei bedeutsam: s. o. S. 171f. dixitque novissima 
verba (vgl. Servius: id est 'ilice?, nam 'vale’ dicebatur post tumuli quoque 
peracta sollemnia; uber den Plural s. Anhang V) = 4,650 ais sakrale 
Phrase wohl alteres Gut. Corynaeus: der Name fiir uns sonst nicht 
nachweisbar (Kopuvrjxqc H 8 u. 6.), doch scheint er Vergil irgendwie uber- 
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liefert gewesen zu sein, wenigstens behauptet Servius z. 9,567 Lucetium] 
solum hoc nomen est quod dictum a Vergilio in nullo alio reperitur auctore 
(das weiter folgende laBt auf eine ausgezeichnete Quelle dieses Scholions 
schlieBen). 

232 ff. Die Schichtung des Tumulus. Der Vers 233 suaque arma 
viro remumque tubamque (imponit) enthalt ein altes 7r|Tima wegen 
217 decorantque (pyram) super fulgentibus armis, wonach 'Waffen’ auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt sind. DaB die Xuffic bei Servius: ipsi cara 
(sc. arma) sculpsit in saxo, nam supra (217) ea iam legimus concremata 
willkffrlich ist, liegt auf der Hand. DaB die von Thiel vorgeschlagene, 
von mir iu der 1. Aufl. mit unzulanglichen Griinden verworfene Erklarung 
— arma ‘Gerat’, dazu remumque tubamque Apposition — richtig ist, er- 
gibt sich aus einer sachlichen und einer sprachlichen Erwagung: l) Sta¬ 
tius bat es so verstanden: silv. 5,3,167 lituo remoque notatus | collis (vgl. 
3, 5, 98). 2) Vergil hat -que -que nach Wetmores Index in der Aeneis 
152 mal und nie so, daB die unter sich dadurch zu einer begrifflichen Ein- 
heit verkniipften zwei Begriffe durch das erste que mit einem vorangehen- 
den dritten verbunden wurden; wo ein solcher Begriff vorangeht, ist es 
vielmehr jedesmal so, daB die beiden anderen die Apposition zu ihm bilden, 
z. B. 2,417 venti, Zephyrusque Notusque, 744 comites, natumque virumque, 
797 numerum, matresque virosque. Also ist aucti hier zu verstehen: arma, 
namL remumque tubamque. Dann aber bedeutet arma 'Ger&tschaften’ (oft 
so, z. B. unten 353), und der Widerspruch zu 217 ist ein bloB scheinbarep: 
dort sind 'Waffen’ gemeint, mit denen die Freunde den Scheiterhaufen 
schmiicken und die mit verbrannt werden (ebenso in der BegrSbnisszene 
11,193 ff.). Die Trompete ist das dem Misenus zugehorige Gerat (165), 
das Ruder gebiihrt ihm nach der im alten Epos durchaus festgehaltenen 
Vorstelluner, daB die Genossen der Fahrt rudera: daher erhalt sein Grab 
ein Ruder"wie das des Elpenor p 15 Ttf|£a|uev outpoTorun TupPu) euripec 
epetpov. monte sub aerio. Der Grabhiigel lag am FuB des Berges: 
vgl. 11, 849 f. fuit ingens monte sub alto | regis JDercenni terreno ex aggere 

bustum. 
234 f. qui nunc Misenus ab illo | dicitur aetemumque tenet 

per saecula nomen. Nur ein moderner Leser kann diese aus der Hand- 
lung herausfallende Bemerkung ais Storang der Illusion empfinden. der 
antike war an derartiges durch den Stil der atiologischen Poesie gewohnt; 
vgl. 10,143 ff. adfuit. . . et Capys: hinc nomen Campanae dicitur urbi, ein 
Vers, den Ribbeck (prol. 83) ebenso unrichtig verdachtigt wie 1, 367 mer- 
catique (solum) facti de nomine Byrsam. Die Etymologie von Iulus legt der 
Dichter 1,268 sogar dem Jupiter, die von Camilla 11,543 der Diana in 
den Mund: beide Verse (so auch 1,109) werden von vielen Erklarern ver¬ 
dachtigt oder athetiert, obwohl Properz und Ovids Fasten zeigen, in welche 
Kategorie von Poesie das gehbrt. Vergil ist sich iiberhaupt bei der ganzen 
Erzahlung von Misenus bewuBt gewesen, in der Art der kallimacheischeb 
Aitia cognomina prisca locorum zu erklaren (Properz 4,1, 69); in der Form 
des Ausdrucks erinnern die Worte Vergils an Kallim. h. 5, 42 TteTpaic aic 
vOv oilvopa naXXaTibec. Es war typisch, mit dem amov zu schlieBen, 
denn so macht Verg. es auch bei der zweiten atiologischen Legende dieses 
Buches 381 ff. [aetemumque locus Palinuri nomen habebit . . .; gaudet cogno- 
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mine terrae) und in einer nach dem Zeugnis der Scholien direkt aus den 
Aitia des Kallimachos entnommenen Stelle 7, 761 ff. Phanokles im SchluB- 
verse seiner bei Stob. flor. II S. 461 f. erhaltenen Elegie: eic tTi vOv. 
Ebenso pflegt Ovid seine atiologischen Mythen zu schlieflen (z. B. met. 2, 
706 qui nunc quoque dicitur 10,502 f. nomen . . tenet nulloque tace¬ 
bitur aevo), und auch Properz schliefit seine fiir die Gattung typische 

Elegie 4, 4 entsprechend. 

III. OPFER FtJR DIE UNTERIRDISCHEN 236—263 

(abgebildet in der Bilderhandschrift fol. XLVIr). 

Das Opfer, das Aeneas jetzt den Unterirdischen darbringt, war ihm 
vorher (153 f.) von der Sibylle ais Vorbedingung der KaTdpacftc darzu- 
bringen befohlen worden. Es ist langst festgestellt, daB beides, Befebl wie 
Ausfflhrung, aus der homerischen Nekyia stammt: Kirke befiehlt dem 
Odysseus ein Opfer k 517ff., das er X 23 ff. darbringt. Aber dieses Opfer, 
das "bei Homer notwendig zur Handlung gehort, ist bei Vergil der Situa- 
tion nicht durchaus angemessen. Wer den goldenen Zweig hat, besitzt ja 
die Berechtigung zur Kaxajlacrtc (l40ff.): wozu also noch ein Opfer, das 
ais Silhne fiir etwas an sich Verbotenes darzubringen ist (placidum 153)? 
Die Dublette ist handgreiflich, wenn man die Worte der Sibylle von der 
Notwendigkeit des Zweiges sed non ante datur telluris operta subire | auri¬ 
comos quam qui decerpserit arbore fetus (140 f.) mit ihren Worten von der 
Notwendigkeit des Opfers vergleicht: duc nigras pecudes, ea prima piacula 
sunto: sic demum lucos Stygis et regna invia vivis | aspicies (153 ff,). Auch. 
hier erklart sich der Kompositionsmangel aus der Kontamination zweier von 
Vergil nicht erfundenen, sondern iibernommenen Versionen. Die homerische 
Version kennt nicht den goldnen Zweig, die Version vom goldnen Zweig 
kannte das Opfer nicht: Vergil verbindet beides. Eine SuBere Bestatigung 
fur diese Analyse gibt die vollige Verbindungslosigkeit des Befehls zum 
Opfer mit dem vorhergehenden (153 ohne Kopula), und analog wird auch 
die Ausfuhrung des Opfers 236 ganz auBerlich mit his actis propere exse¬ 
quitur praecepta Sibyllae angefiigt, ais ob nicht schon vorher zwei andere 
praecepta Sibyllae, die Gewinnung des Zweigs (187 ff.) und die Beerdigung 
des Misenus (176 ff. 212 ff.), ausgefiihrt worden w&ren. Die mangelhafte 
Anfiigung von 236 bemerkt auch Sabaddini p. XXXI. Die Moglichkeit, daB 
bei endgiiltiger Redaktion ein Ausgleich gefunden worden ware, wird um 
so mehr in Erwagung zu ziehen sein, ais — wie zu 153 bemerkt wurde — 
die dort zum Opfer befohlenen nigrae pecudes der Ausfuhrung des Opfers 
243 ff. nicht genau entsprechen. Also sind 153 und 236 vielleicht nur pro- 
visorische Verse, 'tibicines’, wie der Dichter solche vorlSufigen Stiitzpfeiler 
nannte. — liber die Begegnung des Aeneas mit der Sibylle bei Naevius 
haben wir zu geringe tlberlieferung (Varro bei Lact. inst. 1, 6: quartam 
[Sibyllam] Cimmeriam in Italia, quam Naevius in libris belli Punici . . . 
nominat), ais daB ich es mit Corssen a. a. 0. (o. S. 118) 11. 14 wagte, hier- 
aus einen SchluB auf Vergils Komposition zu ziehen. Die Moglichkeit, daB 
bei Naevius ein Opfer und eine Totenbeschwbrung stattfand, will ich frei- 
lich nicht in Abrede stellen. 
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Fur die Ausfiihrung im Einzelnen genfigten dem Dichter die skizzen- 
haften Ziige Homers nicbt mehr, sondern er inuBte die einfache Kost fur 
den Geschmack der Leser seiner Zeit wiirzen. §o finden wir denn hier zu- 
erst im lateinischen Epos eine Hekatebeschworung, wie sie seitdem im Epos 
und in der rhetoriscben Tragodie traditionell.geworden ist; aber dem Stil- 
gefiihl des Dichters, der die Grenzen des asthetisch GenieBbaren auch da 
nicht iiberschreitet, wo die Gefahr nahe genug lag, wird niemand seine 
Anerkennung versagen, der sich die Exzesse eines Lucan, Seneca, Statius 
und Silius auf diesem Gebiete vergegenw&rtigt. Einzelne Ztige stammen, 
wie scbon Germanus bemerkt, aus einer Szene bei Apollonios (3,1190ff.), 
wo Jason auf GeheiB der Medea (vgl. 1030ff.) bei Nacbt den Unterirdischen 
in der Einsamkeit opfert, bis Hekate erscheint. Aber viel genauer stimmt 
die pcrfixii TrpaEic, die Lukian nekyom. 9f. der von ibm geschilderten KCCT&- 

{la(Jic des Menippos vorausgehen lafit: gerade aucb das Motiy, daB die gaDze 
Handlung dem Zweck einer KaxdpacTic dient, fehlt bei Apollonios. Die 
Szenerie ist bei Lukian ein an einem sumpfigen See gelegenes x^piov ?pr|- 
pov xai uXuibec xai avf|Xiov, ebenso bei Vergil (237 f. spelunca . . . tuta 
lacu nigro nemorumque tenebris). Wie bei diesem (244 ff.) wird auch bei 
Lukian geopfert und das Blut in eine Grube gegossen. Der Magier Lukians 
ruft mit lauter Stimme die Erinven, Hekate und Persephone: so wird bei 
"Vergil (247ff.) der 'Mutter der Eumeniden’ und Persephone geopfert und 
Hekate mit lauter Stimme gerufen. Darauf erfolgt in Lukians Scbilderung 
ein Erdbeben, der Boden offnet sich, die Unterwelt wird sichtbar, in die 
nun der Magier mit Menippos hinabsteigt: auch bei Vergil Erdbeben (255f.), 
Offnung der Hohle (262), Abstieg der Sibylle mit Aeneas in den Hades 
(263). Eine in Einzelheiten sebr nahe verwandte Episode ist auch die 
interessante Zauberszene der orphischen Argonautika 950—87. Da nun 
Lukian sowie der Verfasser des orphischen Gedichts die angefiihrten und 
andere magischen Zeremomen nur aus der ihnen beiden auch sonst sehr 
vertrauten Zauberliteratur entnommen baben konnen, in der, wie noch 
unsere Papyri lehren, dmubai 'Cxornic eine groBe Rolle spielten, so werdeu 
wir das gleiche fur Vergil voraussetzen diirfen, und das an diese Episode 
unmittelbar anschlieBende Gebet an die Damonen der Tiefe (264 ff.) wird 
uns diese Vermutung bestatigen. DaB ihm diese Literaturgattung, die sich 
besonders seit der bellenistischen Zeit einer groBen Beliebtheit erfreute, so 
gut bekannt war, wie dem Verfasser der Dirae und anderen Dichtern der 
augusteischen Zeit, vor allem Horaz in den Canidiagedichten, beweist ja 
auBer der 8. Ekloge auch die mit intimster Kenntnis dieser Dinge gedichtete 
juaxtKfi TrpaEic im Didobuch 478 ff. Wahrscbeinlich geht die Benutzung 
dieser Art von Literatur gerade in unserem Buche viel weiter, ais unsere 
Mittel nachzuweisen ermcglichen (vgl. aucb Einleitung S. 11 und obeu 

zu 81 f-).1) 
Bemerkenswert ist, wie genau diese Zauberliteratur der Piaxis des 

Lebens gefolgt ist. Die Zeremonien, die Vergil hier schildert, sind in dem 
veKUOpavxeiov am Avernus wirklich vollzogen worden, bis die Gegend 
durch Agrippa im J. 37 v. Chr. ein ganz anderes Aussehen erhielt, das die 

l) Plinius 80,14 nennt ais eine Spezies der Magie umbrarum inferorumque 
colloquia, die der Zauberer zu bewirken verheiBe. Vgl. Th. Weidhch, Die Svm- 
patbie in der antiken Literatur, Stuttgart 1894, 27. 
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Geister verscheuchte (Strabo 5, 244 f.). Die genaueste Beschieibung jener 
Zeremonien steht bei Maximus Tyrius 14,2: r|V be ttou Tfjc IxaXiac. .. 
■nepi Xipvpv "Aopvov ouxw KaXoupevpv pavxelov avxpov .. . ’GvxaOea 6 
beopevoc acpiKopevoc, euEdt)uevoc, evxepujv crtpdyia, xe(*pevoc 
Xoac aveKaXeixo ipuxBV oxou brj xiuv Ttaxepinv p cpiXinv kcu auxiu 
bntrivxa eibiuXov, apubpov pev ibelv . . . (pOeyKXiKOV be . . .. kcu cruyyevo- 
pevov uirep tuv dbeixo, dtrriXXbixxexo.1) So scbildert es auch Vergil, nur 
setzt er an die Stelle der Evokation eines Toten an die Oberwelt die KCtxbt- 
Pacric eines Lebenden in die Unterwelt, wahrend Silius in seiner Nachbil- 
dung der vergilischen Katabasis (13,397ff.) sich darin genauer an das 
Ritual, sowie an die bomerische Nekyia anschlieBt, daB er dem Scipio am 
Avernus die durch magische Zeremonien evozierten Seelen erscheinen, nicbt 
ihn selbst in den Hades hinabsteigen lafit.2) DaB Vergil die Gegend am 
Avernus nock vor ihrer Umgestaltung durch Agrippa aus eigner Ansckau- 
ung kannte, darf nach dem, was wir uber sein Leben nack 40 wissen, mit 
ziemlicher Bestimmtheit behauptet werden (s. auch oben S. 187): dennoch 
wird sich nach der Art seines Arbeitens auch hier die Annalime, daB er 
schriftliche Tradition heranzog, mehr empfehlen ais die andere, daB er Ge- 

sehenes erzahlt hatte. 
236 his actis = 12,843 konnte wegen seines prosaisclien Kolorits 

(his rebus adis oft Livius) an ennianische Diktion angelehnt s$in. Auch 

1) Da der Avernersee, nachdem Ephoros und Timaios ausfukrliek iiber ihn 
berichtet hatten, in der paradoxographischen Literatur eine groBe Rolle spielte, 
wie noch unsere diirftige Uberlieferung dieser Literaturgattung erkennen laBt 
(vgl. Ps. Aristot. de mir. ause. 102, Antigonos hist. mir. 152 p. 37 Keller), so liegt 
es am niichsten anzunehmen, daB der sonst recht unwissende Sophist seine 
Kenntnis aus derartigen vielgelesenen Schriften hat. 

2) Es isfc m. W. noch nicht scharf ausgesprochen worden, daB die bome¬ 
rische 'Nekyia’ ganz eigentlich eine vtKuopavxcia ist (also richtig, nur mit einem 
jiingeren Worte, das schol. Dan. zu Aen. 3,67 Homerus in necromantia); auch 
E. Rohde, Psyche2 57 f., der dem Wahren nahe war, scheute sich, es geradezu 
zu sagen. Aber es ist ja klar, daB von einer Kaxapacnc des Odysseus keine 
Rede sein kann. Er steht an der Opfergrube, die er am Grenzbezirk von Ober- 
und Unterwelt gegraben hat, und an sie schweben die Seelen heran, um ihm, 
nachdem sie von dem Blute getrunken, zu weissagen; also nicht er steigt zu 
den Seelen hinab, sondern die Seelen zu ihm empor \inki Ip^fleuc (X 37). Diese 
Vorstellung wird durchbrochen durch die Episode von den groBen BiiBern 
(566—627), die, im Erebos festgebannt, nicht zu Odysseus kommen, sondem 
die er 'sieht’, ohne daB das von seinem Standpunkt aus moglich ist. Diese 
Episode wurde eben aus diesem Grunde schon von Aristarch athetiert (vgl. 
schol. 568 voOeuexcu . . . • im£p bk xrjc dOexpceinc abxwv X^yexai xoidbe' inhc olbe 
xouxouc f| xouc XoutoOc 6au) xujv (tbou iruXtiiv 6vXdC Kal XUJV ir o x a pin v;), 
und ihm folgen die neueren Kritiker (zuletzt Rohde Rh. Mus. L 1896, 605 = Kl. 
Schrift. II 260), soweit sie es nicht vorziehen, den Widerspruch auf 'poetisch 
naive Selbstvergessenheit’ des Dichters zuiuckzufiihren. Wir haben mithin die 
Frage nach der Genesis des Widerspruchs so zu beantworten. Die Verf. der 
vlxinct (sowohl des iiltesten Teiis — Tiresias und Antikleia — ais der diesen 
zunachst angehhngten Teile — Heroinen und Heroen —) wissen nichts von 
einer xaxdpacxic, aber der Verf. der Episode irepl xiuv 4v ^ibou daepOuv hat be- 
reits eine eigentliche Kaxd(5acnc irgend eines Helden gekannt und Motive eiher 
solchen denkbar ungeschickt (vgl. die den tlbergang vermittelnden Plickverse 
565—567) mit der alten vexuia verbunden. Von nun an gehen die beiden x^vp 
einer v^KUia (veKuouavxeia) und einer xaxdpaaic teils nebeneinander her, teils 
werden sie, eben auf Grund der Kontamination in X, ineinander geschoben. 
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scrupea 238 ist archaisch. 237 ff. Die ekcppacnc tottou wird wie 42 ff. 
verselbst&ndigt. — In der Hohle am Avernersee war das in schauerlicher 
Waldeinsamkeit gelegene uralte Totenorakel, das Ephoros bei Strab. 5,244 
beschreibt, vgl. auch Timaios bei Antigonos hist. mir. 152 cfuvbevbpujv 
tottujv £irncei|uevuiv auTrj (iri ’Aopvmbi). Hier wollte Hannibal im J. 214 
ein Opfer darbringen (Liv. 24,12,4). Die Briider Grafen Stollberg haben 
die Hohle besucht und schreiben dariiber (Werke VIII Hamburg 1827,19): 
„Beim Avernersee ist die sog. Grotte der Sibylle. Wir gingen mit Fackeln 
hinein. Seitwarts hat diese lange Hohle einen dunklen schmalen Gang... 
Diese Hohle ist ohne Zweifel diejenige, durch welche Vergil seinen Helden 
ins Schattenreich fuhrt.“ Neuere Beschreibung bei C. Cocchia, L’Averno 
Virgiliano (in: Atti dellaR. accademia di archeol., lettere e belle arti XVIII 
1896/7 nr. 7) 40 ff., vgl. Beloch 1. c. (z. 9f.) 168: „Tn den Felsw&nden des 
den Avernus umschlieBenden Kraters offnen sich liberali Hohlen.“ Die Hohle 
fiihrt (nach der genannten italienischen Beschreibung) heute den Namen 
'grotta della Sibilla’, was leicht miBverst&ndlich ist (und mich in der 1. Aufl. 
zu einem Irrtum veranlaBt hat): die Sibylle hat mit dieser in ungesundester 
Gegend gelegenen Hohle (spelunca) nichts zu schaffen, sie wohnt in oder 
bei der Grotte am FuBe des Burgfelsens, wo sie weissagt: s. o. S. 133f. und 
Corssen a. a. 0. (S. 118) 7 f. 237 f. spelunca alta fuit vastoque im¬ 
manis hiatu, | scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris. Die 
auffallig starke Haufung von a und u soli malen (Henry 272); a ahnlich 
unten 256 vastaque voragine gurges 493 clamor frustratur Mantis und be^ 
sonders 576 quinquaginta atris immanis Matibus hydra, wohl der einzige 
Vers bei Vergil mit fflnf langen a, der ferner die&uBerst seltne Synaloephe 
zweier naturlangen a hat. Auch in unserem Verse ist die Synaloephe spe¬ 
lunca alta in betonter Silbe ungewohnlich. Der Effekt, der durch diese 
Synaloephen erreicht wird, ist demjenigen verwandt, den nach W. Scherer 
(Kl. Schriften II 377) deutsche Metriker durch Zulassung des Hiats zu er- 
zielen suchten, z. B. res hatte schon vorlangst den ungeheuren Rachen die 
Holle aufgesperrt’. Fur die malerische Haufung der dumpfen u vgl. 
138 lucus et obscuris claudunt convallibus umbrae, 256 f. sub pedibus mu¬ 
gire solum et iuga coepta moveri | silvarum visaeque canes ululare per um¬ 
bram, 591 cornipedum pulsu simularet equorum, 1, 55ff. (venti) magno cum 
■murmure montis | circum claustra fremunt (vgl. Lucr. 1,722 ff. von der 
Charybdis); a und u zusammen unten 417 latratu trifauci. Vgl. im all- 
gemeinen uber diese Mittel o. S. 159 und Anhang VII A. Auch sonst ist 
in dieser Partie das malerische Element stark ausgeprSgt durch Allitera- 
tionen: 240 tendere—talis 241 faucibus effundens — ferebat 245 summas 
carpens—cornua saetas (Schema abba) 246 ignibus imponit 247 voce vo¬ 
cans 248 cultros—cruorem 248 f. supponunt—succipiunt (in markanter Stel- 
lung zu Anfang zweier Verse, s. Anhang III A 2) 250 mat>i- magnae. 
237 f. spelunca . . . vasto immanis hiatu: so vom Hadeseingang Eurip. 
Iph. T. 626 xadl-10 eupwTtov rrerpac Apollon. Rhod. 2, 737 f. iva Te (TTteoc 
eat’ ’Aibao | uXq Kat TreTpqtfiv euripecpec (vgl. E. Schwartz, Programm 
Rostock 1890, 11). 239 ff. Die von Timaios (vgl. J. Geffcken 1. c. 
[z 120] 31) bestrittene Wirkung der mefitischen Dtinste des Avemersees 
wurde von Varro (bei Plinius nat. 31, 21) geglaubt und von Lucrez 6,818ff. 
physisch erklart; der Inbalt dieser Lucrezverse wird hier von \ ergil pathe- 
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tisch zusammengefaBt, formell wohl in Anlehnung an Apollon. Rhod. 4, 
599f. oube tic ubiup kcivo bia irrepa Kouqpa Tavucrcrac | oiwvoc buvaTai 
pa\eeiv imep. 240 tendere iter pinnis vgl. 7, 7 tendit iter velis 1, 606 
iter ad naves tendebat Achates 410 gressumque ad moenia tendit. Die Ver- 
bindungen machen archaischen Eindruck (vgl. intendere iter auct. bell. Afr. 
95,1. Livius 21, 29, 6 u. o.): tendei-e cursum Lucrez 5, 631 und (wohl aus 
seiner Vorlage) Livius 23,34, 5. 241 supera ad convexa ferebat. 
Super M1P1R, supera FM2P2 (sowie ein im Corp. script. eccl. Vindob. XYI 
624 edierter Cento v. 67). Das gleiche Schwanken in derselben Verbindung 
uDten 750. 10,251. Im Gegensatze zu meiner Entscheidung in der 1. Aufl. 
muB icb jetzt fur supera convexa eintreten. Doring a. a. 0. (zu 24 f.) 36, 2 
hat darauf hingewiesen, daB Seneca Phaedr. 220f. numquam amplius Con¬ 
vexa tetigit supera qui mersus semel Adiit silentem nocti perpetua domum 
auch im Gedanken dem Yerse 750 verwandt ist und daB Statius Theb. 10, 
916 an gleicher Versstelle supera ad convexa levari hat. DaB Tiberianus 
(bei Baehrens PLM III 267) an gleicher Versstelle supera in convexa sagt, 
bemerkte ich schon in der 1. Aufl., wagte aber darauf hin keine Entschei¬ 
dung (vgl. jetzt auch den Thes. 1. 1. IV 871, 60 ff.). Das analoge Schwanken 
findet sich in der Phrase super alta unten 787; aber hier hat supera alta 
nur M2 (gegen M*PR), und daB dort super richtig ist, folgt erstens aus der 
Analogie von 7, 562 super ardua (einstimmig iiberliefert in MR) und zwei- 
tens aus dem Umstande, daB nach dem Ausweise des Thes. 1. 1. substanti- 
viertes alta nie mit einem Attribute verbunden ist. convexus vgl. Cic. 
Arat. 314 convexum caeli . . . orbem; eine TpcrfiKf] XeEic? (vgl. Ennius trag. 
374 caeli fornices\ die Glossographen erklarten das Wort seit Verrius Flac¬ 
cus). 242 unde locum Grai dixerunt nomine Aornon nur in R 
iiberliefert, in M unten am Rand von einem Humanisten interpoliert, dann 
wieder ausradiert. Die Hs. R., die schlechteste der alten, hat auch 8,46 
einen Vers interpoliert (dort 47 erklart Hejne ex quo evident richtig dH 
ou sc. xpovou, vgl. TTCtkaioc aqp’ ou Xoyoc), sowie 10,278, und hat 5,595 
einen Halbvers erg&nzt. Unser Vers ist, wie Heinsius erkannte, aus Pris- 
cians Periegesis 1056 unde locis Grai posuerunt nomen Aornis interpoliert, 
vgl. meine Ausfiibrungen Rh. Mus. LVI (1901) 473 f. An dieser Auffassung 
halte ich fest trotz dem seitenlangen Verteidigungsversuch von F. Roiron, 

KpiTiKa Ka\ ’€EnTnTiK<x rcepi tivujv OuepYiXiou cnixwv, Paris 1908. Die 
dort gepriesene kouvx) peGoboc vermag die zwei altbewahrten Interpreta- 
tionsmittel, richtige Bewertung der Uberlieferung und Stilgefiihl, nicht zu 
ersetzen. 

243 fl. Es ist inzwischen Nacht geworden: kurz angedeutet 252 noc¬ 
turnas aras; Silius 13,413. 420 versteht in der Nachbildung dieser Stelle 
richtig die Mitternacht. Also kann das Opfer beginnen. Es ist ein Svihn- 
opfer (153 piacula) fiir die Unterirdischen und zwar Achivo ritu, wie es 
sich fur ein von der Sibylle befohlenes (153) Opfer gehort, vgl. Diels 55. 
Der beste Kommentar zu dieser Partie ist mithin das von Diels 69 ff. fest- 
gestellte Zeremoniell fiir Siihnopfer, worauf fiir die meisten einzelnen Riten 

verwiesen sei. Das griechische Zeremoniell schlieBt natiirlicli nicht aus, daB 
die sakralen Worte italisches Geprage haben. Einzelnes mag aus Ennius 
stammen (s. z. 39 f.), bezeugt nur 247 voce vocans (vgl. Enn. ann. 50 voce 
vocabam) wie 4, 680 f. patriosque vocavi | voce deos} formelhaft wie voce 
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precatur 9, 403. 11, 784 (vgl. KiK\r|(TKU)v). Constituit (juvencos) 244 wie 
5,238 (vgl. 8,85 suem . . . cwm grege siSfit ad aram 12,171 admovitque 
pecus flagrantibus aris), weil das Tier sich nicht strauben darf (georg. 2,395 
ductus cornu stabit sacer hircus ad aram mit der Bemerkung bei Macr. 3, 
*** ®)> Varro ling. 7, 31 ambigua bos apud augures, quam circum aliae hostiae 
constituuntur. Cicero leg. agr. 2, 93 u. 5.; auch im umbrischen Ritual sestu 
(d. h. sistito) tab. Ig. II B 22 ff. Invergit vina fronti 244. Servius: fundere 
est supina manu libare quod fit in sacris supremis, vergere autem est con¬ 
versa in sinistram pariem manu ita fundere ut patera convertatur quod in 
infernis sacris fit, vgl. Biicheler, Umbrica 77. Supponunt cultros 248. Ser¬ 
vius: fuit verbum sacrorum, Biicheler 1. c. 64. Succipiunt cruorem 249 
mit cc ais antique dictum von Servius bezeugt (hier nur in EP iiberliefert, 
vgl. liber das Schwanken Rothstein zu Prop. 4,9,36, Biicheler zu carm. 
epigr. 1148). DaB das aufgefangene Blut in eine Grube gegossen wurde, 
muB der Leser sich erg&nzen. Incoliat aras 252 ('entwirft’, 'legt den 
Grund zu’; iiber den Unterschied von incipit gut Henry 274). Servius: 
verbum sacrorum, wie dvapxetfGcu Aisch. in Ctes. 120; sacra incohare ais 
synonym mit dem feierlichen sacra movere Schol. Stat. Theb. 3, 451; die 
richtige Schreibung incohat (Biicheler, Rh. Mus. XXXIII 31 f.) nur in P. 
Die solida viscera 253 werden von den exta 254 genau geschieden. 
Servius zu 1,211: viscera quidquid inter ossa et cutem est . . ., ergo per so¬ 
lida viscera holocaustum (vgl. Diels 71. 73) significat, quod detractis extis 
arae super imponebatur (vgl. Heinze zu Lucr. 3, 266). Ense ferit 251, also 
nicht securi oder malleo: es muB Blut flieBen. Quattuor iuvencos 243: die 
Vierzahl, weil sie ais gerade Zahl infausta ist und daher zur Unterwelt 
paflt (Cerda). 

243 nigrantes terga iuvencos = 5,97 mit der unten zu 495 no- 
tierten Konstruktionsfreiheit (vgl. G. Landgraf, Arch. f. Lex. X 1898, 
209 ff.). tjber nigrans ein Schol. Dan. z. 4,120, das seiner Fassung nach 
aus alter Exegese zu stammen scheint: quaeritur, quis prius 'nigrantem 
dixerit. Es steht z. B. bei Varro rust. 2,5,7 pecudes nigrantibus cornibus. 
247 Heoate potens wie potens Trivia Catuli 34,15, weil ihr ais Zauber- 
gottin besondere buvcquc beiwohnt (Porphyr. bei Euseb. pr. ev. 3, 11,32). 
Der Priester ruft laut die Gottin (247), und sie hort den Ruf, denn 255ff. 
erscheint sie: 258 adventante dea, eXGoutfnc xnc 0eac. Vgl. ihre Beinamen 
J€Trr|KOOC (CIG. 7321b), ’Avxaia (Hesych. s. v.), Apollonios 1. c. (z. 236 ff.) 
1210 f; b’ (Hekate) aiouCTa . . . avxepoXricrev, ein Hekateorakel bei Por- 
phyrios 1. c. 5, 8, 5 t^XuOov eicraioucra xerjc TroXuqppabpovoc euxne. 
250 matri Eumenidum magnaeque sorori. Die Mutter der Eumeniden 
ist nach der festen Genealogie (auch 12, 846) die Nacht. Unter der Schwester 
der Nacht wird mit Servius die Terra mater zu verstehen sein, ohwohl seine 
Begriindung unsinnig ist und die uns iiberlieferten Theogonien diese Genea¬ 
logie nicht kennen (Heynej; auch auf Grund des Sibyllenorakels vom J. 17 
wurde ihr bei Nacht geopfert (acta eph. epigr. VIII Z. 134). 254 pin¬ 
gue super oleum fundens ardentibus extis ^ A 775 crrrevbujv cuBottci 

Oivov 4tt’ aiGoiuevoic lepolcri (Conington). swperque oleum s&mtliche 
alten Hss. (FMPR). Ribbeck setzt das in den Text, indem er nach diesem 
Vers eine Liicke annimmt, die der Dichter habe ausfiillen wollen. Mit Recht 
ist ihm kein Herausgeber gefolgt, sondern allgemein wird, so weit man 
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nicht zu eigneD, unwalirscheinlichen Konjekturen griff (pingue superfundens 
oleum Schaper, pingue oleum super infundens Kappes) die Konjektur einiger 
jungen Hss. (Uberlieferung kann man das nicht nennen) super angenommen 
auf Grund des sicheren Fingerzeigs, den die alte Uberlieferung 1, 668 gibt: 
dort haben MR und Servius gegen den Sinn litora lactetur que odiis, aber F 
von erster Hand iactetur, von zweiter iacteturq. Also ist an beiden Stellen 
in friiher Zeit que interpoliert, um die irrationale Langung des Vokals zu 
beseitigen. Vgl. dariiber Anhang X. oleum fundens FPR, o. infundens M, 
beides gleich moglich. 

255 ff. Das wilde Heer nabt unmittelbar vor dem Erscbeinen der 
Morgenrote: das ist die Zeit, wo die Damonen der Finsternis wieder in die 
Unterwelt niederfahren (Lukian, Philops. 14). Gewisse magische, die Da¬ 
monen bannende Krauter miissen unmittelbar vor Sonnenaufgang gepfliickt 
werden: carmen de viribus herbarum ed. M. Haupt op. II p. 476 ff. Vers 
24 f. 53 f. 124 f. — Die Epiphanie der Gottheit mit den konventionellen 
Zugen (vgl. Wunsch, Arch. f. Rei. XII 10) in Anlehnung teils an Apollonios 
I. c. (z. 236 ff), teils an Kallimachos h. 2,1 ff. (Germanus). Letzterer Stelle 
folgt er auch 3, 90 ff, hier ubersetzt er aus ihr procul o procul este profani 
(4kcic 4kocc ocTtic dXtxpoc), und zwar legt er diese iibliche Formel gut der 
Sibylle in den Mund, die in ihren Orakeln den AusschluB gewisser Klassen 
beim Opfer zu befehlen pflegte (Diels 96 f.). — Bei Apollonios (1216) be- 
gleiten die Hekate xQovioi Kuvec, nach Vergil (257) Hundinnen, wie bei 
Theokrit 2,35. Horaz sat. 1,8,35 (vgl. ep. 5,23. 58). Dies ist die alter- 
tiimlichere Vorstellung, vgl. Loschke, Aus der Unterwelt (Dorpat 1888) 
II, 29 und Roscher, Abh. der Sachs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Cl. XVII nr. III 
(^Leipzig 1896) 25 ff.; Hekate ist ja selbst eine evobia kuuuv peXaiva: pap. 
mag. Paris. 1. c. (z. 46) p. 80, und es gab Bilder von ihr mit einem Hunds- 
kopf: Dilthey, Rh. Mus. XXVII 1872, 394’. L. Malten. Arch. Jalirb. XXIX 
1914, 237. 

255 ecce autem. Diese volkstiimliche Verbindung teilt Vergil nach 
A. Kohler, Arch. f. lat. Lex. V (1888) 18f. mit der alteren Poesie und Prosa, 
wahrendsie z.B. von Ovid (bei fast achtzigmaligem ecce) verschmaht wird. — 
Die Zeit der Morgendammerung (genau entspricht die homerische dpqpiXiJKri 
vuE, die von den Spateren to XuKauyec genannte Zeit) driickt er, nach der 
Praxis des epischen Stils (s. z. 535 f.), gewahlt aus primi sub limina solis 
et ortus. Denn limina FM (so auch die gute Uberlieferung im Cento der 
Proba saec. IV [s. z. 105] Vers 160) ist gegen lumina PR ( so auch Donatus 
in der Paraphrase) das Richtige, obwohl die Editoren es nicht aufnehmen 
(Ribbeck gibt ais La. von F lumina an, aber, wie jetzt die Photographie 
dieser Hs. lehrt, irrtumlich). Diese Variante gehort in Minuskelhss. zu den 
gewohnlichsten, findet sich aber auch in der Majuskel: unten 696 hat cod. G 

lumina gegen das richtige limina in FMPR. Folgende Griinde sprechen in 
unserem Vers fur limina: 1. Catulis (64, 271) schon von Heinsius ver- 
glichenes Vorbild Aurora exoriente vagi sub limina solis (so die beste, lu¬ 
mina die schlechte Uberlieferung), 2. Silius 16, 229 f. iamque novum terris 
pariebat limine primo | egrediens Aurora diem, wo wenigstens in einer alten 
Hs. das Richtige stand, wahrend die iibrigen lumine haben; daB limine hier 
das Richtige ist, beweist auBer egrediens auch der aus Aen. 6,427 heriiber- 
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genommene Versausgang limine primo, den Silius auch 5, 25 f. in gleichem 
Zusammenhange verwertet: Tithonia coniunx . . . stabatque nitens in limine 
primo. 3. Die 'Schwelle des Lichts’ empfinden auch wir ais schone Metapher. 
die auf mythologischer Vorstellung beruht. Wie die Ilias eine 'Schwelle’ 
und 'Pforte’ des Himmels, die Odyssee ein 'Sonnentor’ kennt (A 591 € 749 
U) 12), so sagt in Nachahmung Homers (vgl. Seneca ep. 108,34) Ennius 
ann. 615 porta tonat caeli (wortlich wiederholt von Yergil georg. 3,261), 
epigr. 4 mi soli caeli maxima porta patet, Ein limen caeli kennt Accius trag. 
531, denn so ist bei Varro ling. 7,11, wo die Hs. lumen hat, aus dem Zu- 
sammenhang schon von den Humanisten verbessert worden; vgl. Ovid trist. 
5,11,25 caeli limina. ortus von der Sonne im Akkusativ stets plura- 
lisch bis auf .Ovid (incl.), vgl. dvcrroXai: s. Maas 1. c. (z. 4) 487. 494. 

256 ff. mugire solum et iuga... moveri visaeque canes ululare. 
Wegen der Verbindung des (duo koivoO gestellten) visae mit mugire und 
ululare fiihrt Aelius Donatus diesen Vers an zu Terenz Eun. 3, 2,1 (audire 
vocem visa sum) mit der Bemerkung: omnes sensus visa dicuntur oh eo qui 
est certissimus, worin er also (wie gelegentlich griechische Scholiasten, vgl. 
Schol. Aisch. Prom. 115. Eurip. Hec. 174, schon Aristarch nach schol. A 390) 
eine richtige Erkenntnis der 'Metapher’ zeigt, der Lobeck in seiner beriihm- 
ten Abhandlung De confusione vocabulorum sensum significantium (Rhema- 
tiios, Konigsb. 1846, 329 ff.) nachgegangen ist. Ihr Gebrauch hat hier 
nichts Auff&lliges (ganz Shnlich Ovid met. 4, 402 £f.), denn videri ist der 
stehende Ausdruck des Prodigienstils (vgl. Obsequens 17 arma in caelo vo¬ 
lare visa, 14 tuba in caelo cantare visa). Aber Vergil geht in ihrem Ge¬ 
brauch weiter ais andere lateinische Dichter (vgl. Leo, Seneca I 111,11, 
zur Copa 9, und Gott. gei. Anz. 1897, 954), so in den sehr studierten Ver- 
sen 12, 591 f. volvitur ater odor tectis, tum murmure caeco | intus saxa so¬ 
nant, vacuas it fumus ad auras, wo wir in ater odor und murmure caeco 
zweimal diese sog. peT(iXr|ipic ai(T0f|CFeuJC (Schol. Eurip. 1. c.) haben. Denn 
es ist zu auBerlich, wenn Servius, um dadurch die novitas des Ausdrucks 
zu beseitigen, odor ais den 'den Geruch erregenden Dampf’ faBt, vgl. 
Aristoph. Av. 1710 offpn . . . ec poiGoc kukXou xwpeT kccXov Geapa, Alexis 
III 485 Mein. oCTpriv i&eiv, Catuli 64, 284 domus ... risit odore und anderes 
bei G. Gerber, Die Sprache ais Kunst I (Bromberg 1871) 339. Eine sehr 
merkwurdige Diskussion der Vertauschung von Sinnesbegriffen steht, wo 
man sie nicht suchen wird, bei Augustinus conf. 10,35,54. Die Vertau¬ 
schung ist auch modemen Dichtern gel&ufig: die beiden Beispiele aus 
Shakespeares Sommernachtstraum (V 1, 197) 'Ich seh’ ne Stimme, will 
zum SpaB nun scbauen, Ob ich nicht Thisbes Antlitz hbren kann und aus 
Goethes 5. romischer Elegie 'Sehe mit fiihlendem Aug’, fiihle mit sehender 
Hand’ seien ais wenige von zahlreichen angefiihrt. Starke malerische 
Mittel hehen den Gedanken: 12maliges u (vgl. z. 237f. und Ovid met. 
7,113 f. pulvereumque solum pede pulsavere bisulco | fumificisque locum mu¬ 
gitibus impleverunt), sowie die Anaphem procul procul, nunc nunc und 
die Alliteration sub—mugire—solum—moveri—silvarum (Schema ababa), 

procul—profani, invade viam vagina, effata furens. 
259 absistite luco. Nach Wolfflin, Arch. f. Lex. V (1888) 519 kommt 

absistere zuerst bei Caesar vor und scheint ein Wort der milit&rischen Kom- 
mandosprache zu sein; Vergil, der fiir das Wort eine grofie Vorliebe hat, 
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braucht es unten 399 (absiste moveri) ais erster zur Periphrase des negier- 
ten Imperativs, also synonym mit desine (unten 376 desine . . . sperare)‘r 
vgl. den Thes. 1. 1. s. v. 260 vaginaque eripe ferrum. Dies pflegt ais 
Musterbeispiel ungescbickter Verwendung eines homerischenMotivs betrachtet 
zu werden. Wiihrend namlich der Rat der Kirke, sich des Schwertes zu 
bedienen (k 535 Hepoc oEu epucraapevoc Trapa pnpoG ktX.), zweckmkBig 
sei, da Odysseus im Hades von dem Schwerte wirklich Gebrauch mache 
(X 48), sei der gleiche Rat der Sibylle sinnlos, da sie selbst, ais Aeneas im 
Hades davon Gebrauch machen wolle, ihn von dem unniitzen Losbauen auf 
die korperlichen Schatten abhalte: 290ff corripit hic subita trepidus formi¬ 
dine ferrum \ Aeneas strictamque aciem venientibus offert; | et ni docta comes 
tenuis sine corpore vitas \ admoneat volitare cava sub imagine formae, | inruat 
et frustra ferro diverberet umbras. Nun aber hat schon Heyne bemerkt, daB 
diese zweite Stelle von Vergil der KaxajlacTtc 'HpaicXeouc nach- 
gebildet sei, deren Inhalt wir aus dem Exzerpt des sog. Apollodor (2, 122 
—126) kennen. Denn dort (123) heiBt es von Herakles: OTnyviKa be elbov 
autov a\ ipuxai, xwpic MeXeorfpou Kai Meboudric xrjc TopTovoc Iqpuyov. 
Ori be xriv ropyova xo Eiqpoc ujc lujcrav eXtcei xai Trapa 'Gppou pavOavet 
oti Kevov etbuuXov eOXi, was wir jetzt ergiinzen konnen aus der altesten 
Benutzung wohl eben dieser Katabasis bei Bakchylides 5,71 ff. (vgl. Robert, 
Hermes XXXIII 1898, 152 f.), wo Meleagros den Herakles, ais dieser auf 
ibn den Pfeil anlegt, von dem nichtigen Vorgehen abhalt: pp xauctiov 
Trpoiei xpaxuv 4k xtlpd>v oiaxov vpuxcumv em cpGipevuov' ouxoi beoc. 
Zu komiscbem Zweck vervvendet wohl nach der gleichen Quelle Aristophanes 
Frosche 564 das Motiv, daB Herakles im Hades das Schwert gezogen habe, 
und auf die Hadesfahrt des Theseus und Perithoos war das Motiv in einer 
von Polygnot befolgten Sage iibertragen nach Pausanias 10, 29, 9. Also 
ware bei Vergil statt von einer ungeschickten Verwendung eines homeri- 
schen Motivs hochstens von einer ungeschickten Kontamination zweier aus 
verschiedenen Quellen entlehuten Motive zu reden, namlich 1. des Befehls, 
das Schwert zu ziehen, aus der Odyssee und 2. des vergeblichen Gebrauchs 
des Schwertes aus der Hadesfahrt des Herakles. Aber auch von einem Feh- 
ler dieser Art, dessen er sich sonst nicht selten schuldig gemacht hat, kann 
wenigstens hier nicht die Rede sein. Denn die Sibylle befiehlt dem Aeneas 
ja nur eripere vagina ferrum wie Kirke dem Odysseus Eicpoc epu(KTa(T9ai 
Trapa pnP°6, und erst ais Aeneas sich nicht wie Odysseus darauf beschrankt, 
das Schwert zu ziicken (aciem umbris offerre), sondern mit ihm auf die 
Gespenster losbauen will (wie es der Niceros des Petron 62 und ein Spar- 
taner bei Plutarch apophth. Lac. 236 D wirklich tun, desgleichen, woran W. 
erinnert, die Kaunier bei Herodot 1, 172 xurrxovxtc bopacri xdv nepa . . . 
&pacFav Orjl&XXeiv xouc £eiviK0uc 9eouc), weist sie ihn auf'das Vergeb- 
liche dieses Tuns hin. Vergil hat also die beiden Motive zwar kunstlich, 
aber widerspruchlos verbunden. Den Grund dafiir, daB das Schwert bloB 
gezuckt zu werden braucht, um die Gespenster zu schrecken, haben schon 

die alten Homerinterpreten festgestellt: schol. Q zu X 48 xoivri TlC Trapa 
avGpumoic eaxiv uTroXriHnc oxt veicpoi Kai baipovec aibripov (poPoOvxai, 
eine Exegese, die schon Lvkophron 685 kannte, wenn er vorsichtig para- 
phrasiert: (pacrydvou irpopXripa, baipovuov (pofloc, und die auch Verg. 
selbst in einem Homerkommentar gefunden haben wird. (Reiche Stellen- 
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sammlung fiir den Glauben an die geistervertreibende Kraft des Eisens und 
Erzes jetzt bei E. Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod. Leipz. 1911, 51, 1.) 
Diese Bedeutung des Schwertes ergibt sich auch aus einer magischen irpaEic 
des Leydener Papyrus (p. 793 ed. Dieterich in Jhb. f. cl. Phil. Suppi. XVI 
1888): der Zauberer, derKore zum Erscbeinen zvvingen will, soli ein Schwert 
in die Hand nehmen, dann wird sie auf seine Zauberformel kommen, ihre 
Fackel wird erloschen und sie ihm demiitig zu Willen sein. — Die vorge- 
tragene XucJic des Probleras ist schon in Kommentaren des 16. und 17. Jh. 
verbreitet, nur wird sie dort ohne Beweismaterial gegeben und ist daher 
in die spkteren nicbt iibergegangen. — Formell erinnert die Phrase vagi¬ 
naque eripe ferrum an 4, 579 f. dixit vaginaque eripit ensem | fulmineum und 
10,475 vaginaque cava fulgentem diripit ensem. Da letzterer Vers ein zur 
Situation wenig passendes Motiv enthalt (Heyne und Peerlkamp tilgen ihn-, 
aber wer solite dergleicben interpolieren?), da ferner in ersterem das Attri- 
but fulmineus von seinem Substantiv ohne ersiclitlichen Grund und daher 
gegen Vergils Praxis (s. Anhang III B l) durch VersschluB getrennt ist, so 
darf vermutet werden, daB dem plastischen kriegerischen Bilde 'er reiBt 
sein blitzendes Schwert aus der Scheide’ eine von Ennius, dem Schopfer des 
Kriegsepos in lateinischer Sprache, geprSgte Phlase zugrunde liegt. Die 
kriegerische Ausdrucksweise setzt sich in den folgenden Versen fort, und 
auch da werden uns einzelne ennianische Reminiszenzen begegnen, wohl 
nur wenige uns kenntliche von zahlreicheren tatsachlich vorhandenen: denn 
es liegt auf der Hand, daB das martialische Bild, das sich in 260—64 ent- 
rollt, urspriinglich einem ganz anderen Zusammenhange ais dem vorliegen- 
den angehort haben muB, etwa der Aufforderung eines Oberfeldherrn an 
einen Untergebenen, ihn in die Schlacht zu begleiten. 

261 nunc animis opus, Aenea, nunc pectore firmo. Da Ennius 
pectore ofters an gleichev Versstelle (ann. 336. 540. 584) und die Verbin- 
dung pectus firmum in einer Tragodie liat (frg. 259), so wird pectore firmo 
ein VersschluB der Annalen gewesen sein. — Die Worte sind nachgebildet 
von Dante Inf. XVII 81 (vgl. I i. f., XXIII i. f.). Ferner schlieBt in Goethe 
Klass. Walpurgisnacht (Faust, II 2, 929) Manto ihre Aufforderung an Faust, 
ihm in die Dnterwelt nachzufolgen, mit den Worten 'frisch! beherzt!’, doch 
wohl nach vorliegender Szene bei Vergil; Faust II 3, 567 ff. ist von Goethe 
ziemlich wortlich der Deiphobusepisode unseres Buches 494 ff. nachgebildet 
worden. 262 f. furens: die Epiphanie der Hekate hat deren Priesterin 
zur paivdc gemacht (Eurip. Ilipp. 141 f. fj CFu "f £v0eoc, u/ xoupct, eiT 4k 
TTavoc ei0’ ‘€KaTac u. a. bei Roscher, Selene 70). vadere beliebtes 

Wort hohen Stils, fiir Ennius bezeugt. 

DKITTER HAUPTABSCHNITT 

DIE KATABA2I2 
264—900 

Zwischen Prooemium (264—267) und Epilog (888-900) sondern 
sich nach dem Lokal, in dem die Handlung spielt, folgende sechs Teile ab, 
von denen I. II., III. IV., V. VI. unter sich enger zusammengehoren, so daB 
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die Gesamtkomposition, der Gepflogenheit guter Autoren entsprechend, tria- 

disch ist. 
I. Region zwiscben Oberwelt und Acberon 268—416. 

II. Region zwiscben Acberon und Tartarus-Elysium 417 547. 

III. Tartarus 548—627. 
IV. Palast des unterirdiscben Hcrrscberpaares 628—636. 

V. Elysium 637—678. 
VI. Lethebain 679—887. 

264 ff. di quibus imperium est animarum umbraeque silentes | 
et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late: | sit mihi fas au¬ 
dita loqui, sit numine vestro | pandere res alta terra et caligine 
mersas. Eine Unterbrecbung der Erzablung an Hauptabscbnitten durcb 
Anrufung hoberer Wesen, meist der Musen, war im Epos traditionell; so 
auf Grumi von B 418 ff. E 508 Vergil 7, 36. 641. 9, 525. 10,163. 12, 500. 
Solcben Anrufungen liegt der Sinn zugrunde, daB der Dicbter bloB Mou- 
CTauJV Grro<pf|xr|c und daber alles, was er sagt, wabr ist, vgl. B 485 f. 
Gpeic (MoOcrai) y«P Gtai eaxe napecrxe te i are re 7xdvxa, | fipeTc be 
kXeoc oTov dtKouopev oube xi ibpev. Daber sagt Gorgias Hei. 2 von 
Helena: nepi f|C opocpuivoc . . . Terovev p xuuv ttouixujv dKOUCTavxuiv 
tticttic, r\ xe xoG ovopaxoc cpripri xiiiv crupcpopuiv pvfipri ye-fovev und 
genieBen Dichterausspriicbe eine solcbe Auioritat, daB sie wie Orakel, 
Spricbworter u. dgl. ais 'exempla’ fiir Beweise verwertet werden konnen 
(seit Tbrasymacbos bei Clem. AI. strom. 6, 746 P., vgl. Quintii. 5,11,36). 
In diesem Sinn verwenden die Alexandriner, gemaB ibrem Prinzip, nicbts 
Unbezeugtes zu singen, die Formel besonders da, wo sie etwas Wunder- 
bares bei-ichten, so Apollon. Rh. 4, 1379 f. Moucrduiv obe pGGoc, eyijb 
b’ uTtaKouoc aeibw | TTiepibcuv, Kai xpvbe Ttavaxpexec ckXuov 6pqpf|v 
und in Nachbildung dieser Verse Vergil 9, 77 ff. (von einer Wundererzab- 
lung): quis deus o Musae tam saeva incendia Teucris j avertit? tantos ra¬ 
tibus quis depulit ignes? | dicite, prisca fides (mcrxic Gorg.) facto, sed 
fama (cpnPB id.) perennis. Auf Grund dieser Anscbauung sagt er an unse- 
rer Stelle 266 sit mihi fas audita loqui. Denn es ist begreiflicb, daB ge- 
rade transzendente Offenbarungspoesie (pandere 267, vgl. 723 pandit und 
Einleitung S. 22,4), wie die bei Vergil nun folgende, gern ais iiberliefert 
bingestellt wurde. Ein junges orpbisches Gedicbt uber die Theogonie be- 
gann mit einer Anrufung Apollons, dessen Stimme der Dicbter vernommen 
batte: bmbeKCtxriv bfj xrjvbe napai creo £kXuov ojuqpiqv | ffeG 9apevou, ere be 
y’ auxov dKtjpoXe juapxupa Geipr|V (fr.49 Abel). LitbicaOrpb. 698 ei b’ aye 
beyvuao pGGov eyuj b’ ebapv, xa kc XeHuu (vgl. die Einleitung des orphi- 
scben ‘lepoc X6"fOC fr. 141). Hermes Trismeg., Poimandr. p. 103 Parth. bio 
Kai xoG dyaGoG baipovoc, ui xeKVOV, eyw qKOucra Xeyovxoc kxX. Andere 
Hermetica (Kopr) Kocrpou) bei Stob. ecl. I 394 W. Trpocrexe, xckvov TQpe, 
KpuTrxrjc yap eTraKoueic Geuupiac, pc 6 pev TrpoTtdxmp Kapijqpic exuxev 
eTr.aKouaac ixapa ‘€p)uoG . .., <erib bd> rrapa . . . Kapijcpeujc . . vGv 
be auxoc cru Trap’ egoG. Hippolytos ref. baer. 7, 20 p. 356 BactiXetbr|C Kai 
Mcribmpoc qpacriv eipqKevai MaxGiav auxoic Xoyouc aTtOKpuqpouc, ouc 
fiKOuae napa xoG crujxrjpoc Kax’ ibiav biaXexGeic. DaB diese Formulie- 
rung gerade fur die Kenntnis nepi xuiv ev dbou alter ist, zeigen verschie- 
dene Stellen Platons. Protag. 524 B sagt Sokrates nacb der Beschreibung 
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der Unterwelt: xaGx’ Iffxiv, d dyiu amotae Tntfxeuuu ctXri0n eivai (diese 
Worte tibemahm Ps. Dionysios Areopag. in der Erz&hlung der Vision des 
Karpos, 1. c. [Einleitung S. 9]); Menon 81 A leitet er seine Darstellung der 
Metempsychose mit den Worten ein: otKr|Koa yap avbpuiv xe Kai yuvai- 
kiIiv (Pythagoreerinnen) crocpdiv nepi rd 0eTa TrpaYpaxa ... Xoyov dXn0fj, 
Gorg. 493 A pKOuefa tujv crocpwv, ibc vOv fipeTc xeflvapev ktX. (Ahnlich 
noch in mittelalterlicher Apokalyptik: ygl. die Vision des Albericus saec. 
XII 1. c. [Einleitung S. 9] p. 288 ut vidi, ut a beato Petro apostolo audivi, 
ita liic scribere feci ib. p. 327 multa praeterea alia loca ostendit mihi beatus 
Petrus multaque locutus est mihi praecepitque ut ea quae de illis audieram 
referrem; vgl. iibrigens auch Paulus an die Kor. 2,12, 3 f.) — Auch in der 
Auswahl der angerufenen Gotter schlieBt Vergil sich an altere Vorlagen an, 
von denen wir noch Reflexe in unserer Zauberliteratur haben (s. o. S. 199). 
In dem Pariser Papyrus (ed. Wessely in den Denkschr. der Wiener Akad. 
XXXVI 1888 p. 81) werden angerufen 1. die unterirdischen Gottheiten 
‘€ppfj xGdvte Kai '(Exatri xQovia usw. ~ di quibus imperium est animarum, 
2. veKoec Kai baipovec Kai ipuxai dvOpuurnuv ~ umbrae silentes (letzteres 
ein in magischer Literatur ubliches Epitheton: W. Headlem in Class. Review 
XVI 1902, 55), 3. Xaoc apxeyovov, v£pepoc cppiKxov, Xxuydc ubwp ~ 
Chaos et Phlegethon. — Endlich ist auch die Einkleidung des Gebets in die 
Form einer Bitte um Erlaubnis, die Geheimnisse erschlieflen zu diirfen (sit 
mihi fas usw.), von Vergil nicht erfunden worden. Denn diesem Gebet nach 
Form und Inhalt nahe verwandt ist das des Oppian (hal. 1, 73 ff.) an die 
Gotter des Meeres, dessen Tiefen und Bewohner erschlieflen zu diirfen er 
sie bittet. Das Pa/thos wirkt bei Oppian fast komisch, weil er ein Motiv auf 
die Meerestiefe iibertragen mufite, das urspriinglich so, wie Vergil es iiber- 
nahm, erfunden worden war fxir eine Apokalypse der Eraentiefe. Denn die 
Unterwelt war ja der Sitz des Gottes quem scire nefastum est (Stat. Theb. 
4, 516) und der 'unaussprechlichen’ Gottin ('EKomi vAqppacTTOC, vgl. Wiinsch 
in Jahrb. f. Phil. Suppi. XXVII 1900, 111), deren Geheimnisse zu profa- 
nieren ais fluchwiirdiges Verbrechen galt (pap. mag. Paris. 1. c. p. 106). 
Nahverwandt, blofl iibertragen auf eine Apokalypse des Himmels, ist auch 
das Gebet, mit dem der apokalyptische Teii desselben Zauberpapyrus (Ent- 
riickung in den Himmel) beginnt (p. 56; vgl. A. Dieterich, Bonner Jahrb. 
108/9 S. 38): iXa6( poi, TTpovoia Kai Tuxn, Tabe rpaqwrt td upiiiTa 
TiapaboTa pucrrripia. 

Hieraus ergibt sich, dafl der Gedankeninhalt dieses Gebetes durchaus 
typologisch ist. Um so hoher ist die Kunst des Dichters zu bewerten, der 
dieses Material in vier Verse zusammendrSngte und durch das wunderbare 
Ethos, das er hineinlegt, auf den Horer neben dem Glauben an die nun 
folgende Offenbarung die eigene Ergriffenheit iibertragt. Denn wir fflhlen 
es ihm nach, dafl er sein musisches Priesteramt gerade jetzt in der ganzen 
Schwere der Verantwortlichkeit, aber auch in der ganzen Wonne der Be- 
gnadigung empfindet. TTavxec 6(Toi Kai Kata flpaxu (Tu)(ppo(Tuvr|C peTexou- 
(Tiv, em iravToc opp(j Kai <T|UiKpoO Kai fieyaXou upappaToc Geov aei ttou 
KaXoOdiv’ ppdc be touc Ttepi xoO Travxoc Xoyouc TtoieicrGai TTt| peXXovxac, 
r; Ttrovev f| Kai dyevec edxiv, ei pn TravxaTraai napaXXaxxopev, dvaTKn 
Geouc xe Kai 0edc dmKaXoupevouc eux^0«‘ ^«vt» KaT« vo0v ^eivoic 
p^v pdXicrxa, drropeviuc be npiv eixreTv: dafl diesem platonischen Gebete, 
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das den apokalyptischen Xoyoc des Timaios einleitet (27 C), das vergilische 
ebenbiirtig zur Seite stebt, geniigtzu dessen Lobe. Zahlreiche Nachahmungen 
und floskelhafte Reminiszenzen zeigen, wie stark die Wirkung der Verse 
war. Den Ausdruck loca nocte tacentia late bewunderte Schiller (P. v. Bolten- 

stern, Sch.s Vergilstudien I, Coslin 1894, 21). 
266 Das zweite sit, wie die Erkl&rer bemerken, im Sinn von liceat 

(nicht mit Ergiinzung von fas). Lacbmann zu Lucr. 5, 533 weist nach, daB 
dieser Gebrauch des Verbum substantivum erst mit dem Ende der Republik 
aufkommt, Vergil hat ihn oit; eir) c. inf. ist auch in griechischen Gebeten 
typisch (z. B. Pindar I 5 [6], 7). 267 res altas terra M1 (mit dem zu 
105 zitierten Cento) irrtiimlicb fur alta (uber die Fehlerquelle s. z. 37). 
mersas hier wie 429 (= 11,28) und 615, weil die Unterwelt mit ihren 
Toten in Wasserfluten begraben war: eine altertumliche Vorstellung (auch 
Pind. N. 7, 31 Kup 'Alba), die neben allen jiingeren sich erhielt (vgl. 
v. Wilamowitz zu Aisch. Cho. 722, Rothstein zu Prop. 2, 9,26). 

I. REGION ZWISCHEN OBERWELT UND ACHERON 268—416 

A. Der Eingang des Hades 268 — 94 (vgl. die Bilderhandschrift 
fol. XLVIP). Drei Teile: 1. Beginn der Wanderung 268—72. 2. Aufzah- 
lung der Monstra 273—89. 3. Aeneas' Begegnung mit ihnen 290—94. Also 
die Aufzahlung ist zwiscben zwei Handlungen gestellt, die je fiinf Verse 
umfassen. Die Aufzahlung erfolgt in zwei Gruppen zu je secbs Monstra (die 
beiden Gruppen getrennt durch die formell zu beiden gehorige Parenthese 
277 terribiles visu formae, die einen gewissen Ruhepunkt bietet). Das alles 
zeugt von bedachter Kunst. Die groBe Sorgfalt der Ausarbeitung zeigt sich 
auch in den stark gehauften Alliterationen: 269—272 domos Ditis—lunam 
sub luce—caelum condidit—abstulit atra 274 cubilia Curae 276 metus— 
malesuada 277 Letumque Labosque 278 mala mentis 280 Discordia de¬ 
mens 281 vipereum crinem vittis cruentis (Schema ab ab) 283 f. sedem 
Somnia volgo vana (Schema aabb) 284 ferunt foliis 290 formidine ferrum 
294 frustra ferro. Ferner in den iiber das meist innegehaltene MaB (s. z. 
638 ff. und Anhang IIIA 3) den einzelnen Substantiven beigefiigten Attri- 
buten: vgl. besonders 269 f. domos vacuas, inania regna, incertam lunam 
(mit starkem, hier ebenfalls dem ornatus dienendem 6(UOi6tttujtov, s. z. 
638 ff. und Anhang IV), luce maligna, 275f. pallentes Morbi, tristis Senec¬ 
tus, malesuada Fames, turpis Egestas, 279 ff. Der Vergleich 270 ff., der ais 
solcher, einem festen Stilprinzip gemiiB, besonderer ornamenta bedarf (s. z. 
270 ff.), wird durch ein Isokolon mit Responsion der Begiiffe (s. Anhang 
II 3) abgeschlossen: ubi cadum condidit umbra Iupiter ~ et colorem abstulit 
rebus Nox atra (je 12 Silben). 

268 f. ibant obscuri sola sub nocte per umbram | perque domos 
Ditis vacuas et inania regna. Zwei malerische Verse, die auf Dante 
Eindruck machten (Inf. XXIII 1, Purg. I 118) und die auch von Schiller 
bewundert wurden (vgl. Boltenstern a. a. 0.). Wenn letzterem besonders die 
doppelte Bezeicbnung der Leere in domos vacuas et inania regna gefiel, so 
urteilte er ebenso wie die antiken Rhetoren, die derartige eindrucksvolle re¬ 
petitiones zum ornatus recbneten: s. z. 638 ff. Vergil hat im folgenden Verse 
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ein weiteres Beispiel: incertam lunam, luce maligna, und auch die dreifache 
Bezeichnung des Dunkels in obscuri, nocte, per umbram ist nicht anders zu 
beurteilen. In dem "Verse ibant obscuri sola sub nocte per umbram werden 
das Dunkel und die Einsamkeit durch Anwendung der auch von Servius 
hier notierten sogenannten Enallage der Attribute (vgl. C. J. Jacob, Quae¬ 
stiones epicae, Leipzig 1838, 118 f., R. Hildebrandt, Progr. Leipzig 1900, 
2. 5,9) eng verkniipft und auch sprachlich zu einer malerischen Einheit 
verschmolzen: wie viel weniger wirkungsvoll wSre das normale soli sub 
obscura nocte gewesen (vgl. 2, 420 obscura node per umbram). Sola nox wie 
vu£ £pr|pair|; 'nur die Nacht ist Genossin ihres Weges’ sagt Pindar P. 4,155. 
Sub node steht in formaler Angleichung (s. Anh. II 3) an das folgende sub 
luce (wie sub sole 1,431. ecl. 2,13), weil die Nacht auf ihnen gewisser- 
maBen lastefc unten 827 nocte premuntur wie Horaz 1, 4,16 te premet Nox. 
Die Spondeen (noch dazu im ersten FuB das spondeische ibant, s. Anh VTII) 
malen das langsame Gehen in der Finsternis: den Eingang der Hohle hatten 
sie wie im Sturm genommen (262 f.), aber nun sind sie im Innem und 
schreiten tastend Schritt vor Schritt. 'Von Einsamkeiten wirst umhergetrie- 
ben. Hast du Begriff von Oed’ und Einsamkeit?’ (Faust II vom Wege zu 
den 'Muttem’). 

270ff. quale per incertam lunam sub luce maligna | est iter in 
silvis, ubi caelum condidit umbra | Iupiter et rebus Nox abstulit 
atra colorem. Mit Kombination der La. von F1 incedum lunam und der 
vom schol. Lucan 9, 73 incertam lunae vermutet Ribbeck incertum lunae, aber 
incertam lunam wird durch den Parallelismus mit nocte maligna empfohlen 
(s. Anhang II 3). Eine alte Variante inceptam lunam notiert Servius und 
scheint Donatus neben incertam zu paraphrasieren: li. e. in ipsis initiis 
positam aut sub nubilo constitutam, aber incertam wird von Vergil selbst — 
seiner o. z. 203 erwahnten Praxis gemaB — im folgenden Vers erklart (ubi 
cadum condidit umbra Iupiter) und durch die von den Interpreten verglichene 
Stelle 3, 203 incerti caeca caligine soles gesichert. lux maligna. Dona¬ 
tus: quae securos invideat gressus; so verstand es auch Ambrosius in einer 
von M. Ihm, Studia Ambrosiana (Jahrb. f. Phil. Suppi. XVI 1888) 91 no¬ 
tierten Anspielung auf diese Stelle. Das 'Auge des Mondes’ (eine seit Pindar 
0. 3,20 und Aischylos fr. 170N2 gelaufige Vorstellung) kann 'miBgiinstig’ 
sein wie die Augen von Menschen (oculi maligni 5, 654). Auch der die ma¬ 
lignitas erlfiuternde Ausdruck rebus Nox abstulit atra colorem ist person- 
lich zu fassen wie Aischylos Perser 428 ewc KeXctivfjc vuktoc oppa acpei- 
Xexo (sc. tci vccucrfia). — Das maleriscbe Gleichnis scheint originell zu 
sein, eine Seltenheit bei Vergil. Die Ausnahme (falis sie sich ais solche be- 
statigt) ware charakteristisch: der italische Bauernsohn kannte die Walder. 
Das Gleichnis ist, wie die meisten vergilischen (vgl. P. Cauer, Progr. Kiel 
1885, 14,1 und Baur, Progr. Freising 1891, 65 f.), so gebaut, daB das ver- 
gleichende Bild dem verglichenen Objekt folgt. Daher konnen die Vergleiche 
Vergils groBtenteils unbeschadet der Konstruktion fehlen, vgl. in diesem 
Buch 309ff. 470f. 707ff. 784ff. und fur den Gegensatz zu Homer: M 156ff. 
mit Aen. 9, 667ff., v 81 ff. mit Aen. 5,142ff. Da nun Gleichnisse in allen 
Bucbern in groBerer Zahl vorkommen mit Ausnahme von dem besonders 
unfertigen B°IH, wo sich nur eins findet (679 ff.), so wird man vielleicht 
vermuten diirfen, daB Vergil sie im allgemeinen erst einlegte, wenn das be- 
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treffende Buch in seinem Rohbau fertig war. Das ware ein fiir ihn begreif- 
liches Verfahren. Deun wahrend die homerischen Gleichnisse ihre Entstehung 
dem Streben nach plastischer Realitat verdankten und daher das Ergebnis 
eines unmittelbaren Ineinanderschauens bydeten, waren sie fiir den reflek- 
tierenden Kunstdicbter nur ornatus causa da: unter diesem Gesicbtspunkt 
behandelt Quintilian 8,3, 72 ff. das Gleicbnis bei Dichtern und Rednern. 
Das ornare aber war wenigstens in der Kunstprosa bezeugtermaBen eine 
Tiitigkeit, die an dem UTTopvrma, dem ersten Entwurf, nachtraglich vorge- 
nommen zu werden pfiegte (vgl. P. Corssen, Gott. gei. Anz. 1899, 318 f.). 
Aus diesem Verfabren mag sicb aucb erklaren, daB 5, 594 f. ein bloB ange- 
deutetes Gleichnis mit einem unvollstandigen Vers scblieBt, und daB 9, 679 ff. 
ein ausgefuhi-tes Gleicbnis steht, das unmittelbar vorber (674) bereits kurz 
angedeuiet war: die kurzere Fassung wird aus dem Entwurf stammen und 
solite wobl wegfallen — der betreffende Vers 674 laBt sicb obne jede Sto- 
rung des Sinns einfacb ausschalten —, nacbdem die ausfubrlicbe eingelegt 
worden war. 

273 ff. Das Reicb des Hades miissen wir uns nacb der Intention 
des Dichters ais einen Raum von riesigen Dimensionen denken. Zuerst die 
Vorballe bis zum Eintritt in die Fliigeltore (fores 286'): 273—94. Durcb 
diese fores tritt man in das Burgrevier des Hades mit seinen verscbiedenen 
Regionen; in einer dieser ist die Burg selbst (630 ff). Die Vorhalle glie- 
dert sicb in mebrere Teile, die nur kurz angedeutet werden, weil das Haupt- 
interesse ihre Bewohner betrifft; deshalb bieten sie dem Verstandnis einige 
Schwierigkeiten. 1. Ein Teii, der 273 bezeicbnet ist: vestibulum ante 
ipsum primisque in faucibus Orci. Die Erklarung war scbon im Alter- 
tum umstritten, da man sich iiber die Bedeutung von vestibulum nicht einig 
war. Nach Gellius 16, 5 verstanden einige darunter einen Platz vor dem 
Hause, zwischen StraBe und Haustiir, andere einen Teii des Hauses selbst, 
unmittelbar vor dem Atrium; der Vergilvers sei in ersterem Sinn zu ver- 
stehen: vestibulum appellat ante ipsam quasi domum et ante Orci penetralia. 
Diese Erklarung ist richtig. Denn erstens entspricbt sie der glaablichsten 
Etymologie von vestibulum, die schon Servius neben vielen falschen z. d. St. 
anfiihrt: alii dicunt ab eo quod nullus illic stet, in limine enim solus est 
transitus: quomodo vesanus dicitur non sanus, sic vestibulum quasi non sta¬ 
bulum (also ve-stib-u-lum). Zweitens paBt sie, und nur sie, zu den anderen 
Stellen Vergils, vgl. unten zu 575, 2, 469 (wo sicb die richtige Erklarung 
aus 478. 483 ff. ergibt), 7, 181 (vgl. 183. 193), georg. 4,20 (vgl. 22). Die 
Ortsbezeichnung vestibulum ante ipsum wird prSzisiert durch primisque in 
faucibus Orci, oo geben MR und die Zitate des Gellius-Macrobius, wahrend 
P que auslaBt. Fiir den Sinn ist das gleichgiiltig, denn que steht epexege- 
tiscb nacb dem zu 24 f. besprochenen Gebrauch: also wollte der Redaktor 
von P durcb Auslassung von que dem MiB verstandnis vorbeugen, ais werde 
dadurcb eine neue Ortsbestimmung angefiigt. Fauces ist ein allgemeiner 
Begriff fiir enge Kcrridore des roinischen Hauses, aber gewohnlich spezia- 
lisiert fur die Durchgfinge zu beiden Seiten des Tablinum (Vitruvius 6, 4, 6). 
Damit an sie nicbt gedacht werde, steht primis dabei: also richtig Macr. 
6, 8, 22 fauces . . . iter angustum est, per quod ad vestibulum de via flectitur. 
Durcb Hineintragen des technischen Sinnes gibt der Dicbter also den sprich- 
wortlichen fauces Orci (Apul. met. 7, 7. Arnob. adv. g. 2, 53), die auf der 
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Vorstellung des Hades ais eines wilden Tieres beruhen (vgl. z. B. Lucr. 1, 

852 Leti sub dentibus und Usener, De Iliadis carmine quodam Phocaico, 

Bonn 1875), eine neue Nuance. 

2. Bei 278 (tum, s. z. 20) schreitet die Beschreibung vor zu dem 

vestibulum selbst, das gegen das ostium abgeschlossen wird durch das limen 
adversum (279) und die fores (286). Es ist sehr ger&umig wie bei Palast- 

anlagen (vgl. 7, 177ff. Sueton, Ner. 3l). Bei der Nennung dessen, was es 

birgt, verfahrt der Dichter nicbt der Reihe nach aufzShlend, denn er trennt 

das limen von den dazu gehorigen fores: mit gutem Grund, denn eine wei- 

tere Aufzahlung ware poetisch schlechi gewesen. Jetzt erhalt sie einen Ruhe- 

punkt durch 282—84: die Ulme in medio, d. h. in der Mitte des vestibulum 
(so Servius); denn die Beziehung des Donatus auf das Impluvium, die wegen 

des Baumes naheliegt (vgl. 2, 512 ff.), ist hier ausgeschlossen, da von dem 

Hausinnern keine Rede sein kann. Fur die Ausdrucksweise vgl. Sueton 

Vesp. 25 in media parte vestibuli, und daB dort ein Baum stand, hat nichts 

Auff&lliges: vom vestibulum des Bienenhauses sagt Verg. georg. 4, 20 pal¬ 
maque vestibulum aut ingens oleaster inumbret (vgl. hier opaca ingens). 
Mit Grund tut er, wie schon Servius bemerkt, des limen Erwahnung grade 

beim Kriegsdamon (adverso in limine Bellum 279). Denn den GoOpoc “Aprjc 

dachte man sich auf der Schwelle seines Tempels stehend oder sitzend, von 

wo er sofort losstiirmen konnte. Die Arvalbriider beteten zu Mars: satt 

des Kampfes (fur gewohnlich ist er <rroc rroXepoio E 388) limen sali, sta, 
d. h. er soli wieder auf die Schwelle, von wo er losgestiirmt war, springen 

und dort stehen bleiben (vgl. Marte sedente eleg. in Maec. 1, 50). Auch das 

stabulare in foribus, wie es 286 von den tiergestaltigen Ungeheuem heiBt, 

muB, wie schon Heyne bemerkt, ganz eigentlich verstanden werden, denn 

nach Vitruvius 6, 10, 1 waren (wenigstens im griechischen Hause) gleich 

an der Tur Stalle (so auch Apuleius met. 1, 15). 

Die erste Klasse des Katalogs, die damonischen Personifika- 

tionen am Hadeseingange (274—28l), hat in spaterer Poesie viele Nach- 

ahmer gefunden (von Ovid bis Dante und Milton), die hier ebenso wenig 

angefiibrt werden sollen wie die Analogien aus der agyptischen und ger- 

manischen Holle (vgl. R. Schroter, Totenreich der Indogermanen, Progr. 

Wongrowitz 1888, 13). Auch iiber die griechischen Vorbilder der verg. 

Personifikationen braucht nur wenig gesagt zu werden, da das Material, 

wenn auch langst nicht erschopfend, von R. Engelhard, De persomncatio- 

nibus etc. (Gottingen 1881) 25 ff. gesammelt worden ist. Die Tatsache, 

daB eine Anzahl dieser Personifikationen sich in der hesiodischen Theogonie 

(211 ff. vgl. 758 ff), in dem stoischen Kataloge bei Cicero nat. deor. 3,44, 

bei Kebes und in dem das hyginische Fabelbuch einleitenden Kataloge finden, 

zeigt, daB auch Vergil bez. schon seine Quelle einem solchen genealogischen 

Verzeichnisse gefolgt ist (qui a genealogis antiquis sic nominantur . . ., quos 
Erebo et Nocte natos ferunt Cicero 1. c.). Nur ein paar Bemerkungen zu 

folgenden Einzelheiten. In der Verbindung 277 Letumque Labosque ist 

Letum fur Mors nicht bloB der Alliteration zuliebe gewahlt, sondern in 

jenem empfand der Romer das personliche Element starker: 10, 319 deiecit 
Leto; Leti sub dentibus Lucrez 1, 852; Letus carm. epigr. 562 Bucheler. 

In Labos braucht Verg., der Feierlichkeit oder der Euphonie zuliebe (labor¬ 
que ware hart), nur hier die archaische Endung, wShrend er georg. 3,118 
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lieber sogar zu einer Lizenz greift: labor aeque (vgl. Wagner zu ecl. 3, 56. 

Lachmann zu Lucrez S. 424). Die Egestas 276 ist ante Leti portas auch 

bei Lucrez 3, 67. Mit den mala mentis Gaudia 278 f. sind die Erschei- 

nungsformen der f)bovr| gemeint (Seneca epist. 59, 3 von diesem Ausdruck: 

voluptatibus hoc nomen imposuit sc. Vergilius), wie die von Kebes 9,27 ge- 

nannten 'Axpaaia, 'Aauma, ‘HbimaGeia, vgl. auch Clemens AI. protr. 2, 26 

p. 22 P qnXocTocpuJV Tivec .. . Tinv 4v f)|uTv ttoGuiv ctveibwXoTTOioOffi tu- 

ttouc, tov Oopov KOI tov "CpuiTa KOI Tr)v Xapav; mentis ist hinzugefugt, 

weil das auf Befriedigung der korperlichen Luste gerichtete Streben ein 

ttuGoc Trjc vpuxGc ist (Plutarch n. posse suav. c. 9 p. 1092DE). Von den 

Attributen der Dainonen verdient Erwahnung 276 malesuada (Fames): 
ersichtlich aus archaischer Poesie, s. Anhang I 1. Bei dem Eumenidum 
thalami 280 ist ganz eigentlich an 'Schlafgemacher’ zu denken, da VergR 

thalamus nie anders gebraucbt (vgl. auch 274 cubilia): wenn die Rache- 

diimonen nicbt beschaftigt sind, so schlafen sie (Aisch. Eum. Anf., Robert, 

Bild u. Lied 177); daher ist auf Devotionen ein gewobnliches Wort an den 

Damon eEeyepGriTi oder e^eipe CfauTr|V: vgl. R. Wiinsch, Defixionum tabu¬ 

lae, Berlin 1897 p. XXIII und Rh. Mus. LV, 1900, 267; pyepGriCTav von 

den D&monen des Hades aucb in der pafiKp upaEic der orphischen Argo¬ 

nautica 972. Wahrend die Eumeniden also hier am Hadeseingang hausen 

(ebenso Culex 218), sind Tisiphone und Megaera unten 555. 570ff. 605ff. 

im Tartarus, ein vielbehandeltes £f|Tripa. Die konziliatorische Kritik (so 

schon Cerda) stiitzt sich auf 572, wo die im Tartarus befindliche Tisiphone 

vocat agmina saeva sororum: also rufe sie die iibrigen Furien eben vom 

Hadeseingang in den Tartarus. Aber diese XucTic wird durch eine dritte 

Version (374f.) nicht empfohlen, wonach der Cocytus der amnis Eumeni¬ 
dum ist, eine altertiimliche Vorstellung (s. o. z. 160). Also hat Vergil meh- 

rere Sagenvarianten nebeneinander gestellt, die er auch bei endgiiltiger Re- 

daktion kaum ausgeglichen hatte: denn die lateinischen Kunstdichter, fur 

die die griecbischen Mythen nie wahres Leben besessen hatten, duldeten 

das Nebeneinander solcher mythologischen Varianten unbedenklich, ja lieb- 

ten es, dadurch das Schwanken der Tradition mit affektierter Gelehrsam- 

keit beilaufig anzudeuten (vgl. auch zu 617). Einer genauen Analogie zu 

der verschiedenen Stationierung der Eumeniden werden wir unten (Seite 238) 

in derjenigen des Cerberus begegnen. — Die inneren Beziehungen der da- 

monischen Wesen zueinander sind meist ohne weiteres klar. Zu den bosen 

Sinnesfreuden (mala mentis Gaudia) gehort der daneben gestellte Sopor, 
ein Wort, das im Gegensatz zu dem stammverwandten somnus oft den sinn- 

betaubenden torpor bezeichnet wie K&poc (vgl. Properz 3, 11, 54. 17, 42. 

Plinius nat. 21,119. Apul. met. 2, 30 sopore moriuus): eine Verbindung 

also wie bei Dionys. Hal. de Thuc. 34 utto Trjc pbovrjc xeKapwpevoc Tt|v 

bidvotav zeigt die von Vergil gewollte Beziehung. In der Auswahl der D&- 

monen glaubt man, wie A. Schalkhauser, Progr. Bayreuth 1873 ausfiihrt, 

die Eindracke zu spiiren, die der soziale (276), sittliche (278f.) und poli- 

tische (279 f.) Ruin der Revolutionszeit auf den Dichter ausgeiibt hatten, 

deren Schrecknisse er ein Jahrzehnt friiber in dem glanzenden Epilog 
georg. II schilderte. 

Die zweite Klasse des Katalogs (285—289) besteht aus den 

monstra, mit denen die Phantastik der verschiedensten Volker, hochzivi- 
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lisierter wie kulturloser, den Weg ins Jenseits bevolkerte. “Oqpeic und 0r|pia 

Pupia beivoxaxa sind auch bei Aristophanes, Frosche 143. 277 im Hades; 

ein solcbes Ungeheuer ist Vergils belua Lernae, deren chthonischer Ur- 

sprung durch Hesiod Th. 310ff. feststeht. Auch die Gorgonen, raffende 

Ungeheuer der Tiefe (vgl. Pindar P. 12), sind bei Aristophanes 1. c. 477 

im Hades (vgl. X 634), und zwar, wie bei Vergil, in der Mehrzahl (vgl. 

v. Wilamowitz zu Eur. Her. II8 p. 198). Briareus im Hades bei Hesiod 

Th. 617 ff. (und spateren von Vergil unabhangigen Dichtern, vgl. 0. RoBbach, 

Rh. M. XLVHI 1893, 595). Von Geryoneus, der 289 forma tricorporis 
umbrae keiBt (forma wie 277 'Gespenst’, vgl. Soph. EI. 199 beivr) popqpf| 

mit Kaibels Erklarung; daber 290 formido 'Gespensterfurcht’), hat v. Wila¬ 

mowitz 1. c. I2 45. 65 bemerkt, daB er (von Herakles wie der Kerberos be- 

zwungen) ein Damon des Hades sei, in dem er ja auch bei Horaz 2,14,8 

ist. Die Harpyien sind, wie ihr Name und der formelhafte VersschluB der 

Odyssee (a 241 u. 6.) “ApTruiai avipeupavxo zeigt, Todesdamonen (vgl. 

Dieterich 56, 1; Diimmler, Delphika, Basel 1894, 18; Rohde, Rb. Mus. L 

1895 1 ff. = Kl. Schr. H 224 ff. Weicker, Seelenvogel 32 f.). Zum Ver- 

standnis der Stationierung, die ihnen Vergil am Hadeseingang beim Welten- 

baum anweist, scheint bemerkenswert, daB sie in den unter des Akusilaos, 

Pherekydes und Epimenides Namen gehenden Theogonien W&chterinnen 

des Tartarus und Hiiterinnen des Baumes der Hesperiden waren (vgl. 0. Kern, 

De Orphei etc. theogoniis, Berlin 1888,88; Fr. Studniczka, Kyrene, Berlin 

1890, 26). Den Harpyien verwandt sind die Scyllae, der Plural, wie es 

scheint, in griechischer Literatur wenigstens fur uns nicht nachweisbar, aber 

vor Vergil schon bei Lucrez 4, 732. 5, 893; auch sie, die Hundinnen des 

Hades, apTrdloiKJi (p 100). Die Chimaera kennt im Hades Lukian dial. 

mort. 30,1 (6 b’ kpocTuXoc und xrjc Xipaipac biacnxacF0f|xw, vgl. nekyom. 

14), sicher darin die alteste Vorstellung bewahrend (vgl. Usener 1. c. [o. 

S. 213] 40). So bleiben nur die an erster Stelle genannten Kentauren, 

die auBer Vergil wohl nur Statius, aber m Nachahmung dieser Stelle (Theb. 

4, 534, silv. 5, 3, 280), unter den Ungeheuern der Tiefe nennt. DaB aber 

ihre Stationierung im Hades eine Erfindung Vergils sei, ist nach seiner 

ganzen Arbeitsweise und hier speziell bei seiner Genauigkeitim iibrigen Detail 

unwahrscheinlich: wir werden vielmehr aus ihm folgern durfen, daB auch 

die Kentauren wenigstens in der von Vergil hier benutzten Vorlage ais 

chthonische D&monen galten. Fur die Richtigkeit dieser Autfassung scheint 

manches zu sprechen, z. B. daB sie dipocpdyoi sind (Theogn. 542, Apollod. 

bibi. 2, 83), wie die Hadesdamonen (Dieterich 48 f.), ferner daB einer von 

ihnen bei Ovid (d. h. dem von ihm fur die Erzahlung vom Kampf der Ken¬ 

tauren und Lapithen benutzten hellenistischen Dichter) met. 12,441 Otho- 
nius heiBt. Soweit die 1. Aufl. Dem sei jetzt hinzugefugt: A. Korte (brief- 

lich): 'Den Kentauren stehen die pferdeffiBigen jonischen Seilenoi urspriing- 

lich sehr nahe, und die sind das Gefolge des Seelenbeherrsehers Dionysos; 

auf einer unteritalischen Vase Arch. Jahrb. I p. 304 Nr. 10 kommt ein 

Kentaur mit dem Phlyaken vereint vor, im Thiasos, so wie der Phlyake sonst 

z. B. auf dem Fisch die Totenreise macht’ Fr. Boli, Aus der Offenbarung 

Johannis (Leipz. 1914) 72: 'Der Schiitze-Kentaur gehort zu den Hades- 

sternbildern: unmittelbar nach dem Acherusischen See und dem Totenfahr- 

zeug ist bei Teukros [dem Babylonier in seinem astrologischen Sternver- 
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zeichnis] ein darin stehender Kentaur genannt ... Es ist eine ahnliche 
Tradition, der Verg. Aen. 6, 286 folgt, wenn er Kentauren an den Eingang 
der Unterwelt stellt.“ Auch an L. Malten’s Abhandlung: Das Pferd im 
Totenglauben (Arcb. Jabrb. XXIX 1914, 179ff.) wird man jetzt erinnern 
dlirfen. — Aus dem Angefuhrten ergibt sieh, daB der Versuch W. Roscbers 
(in seinem Lex. d. Myth. II 1055), diese ganze Partie Yergils mit italisch- 
etruskischen Vorstellungen in Zusammenbang zu bringen, abzuweisen ist; 
denn alles ist griechisch gedacht: so ist 289 fast unverSndert zu iibersetzen 
TopTovec “ApTTuwxi tc cfkicxc Te TpicrmjuaTov etboc. 

In der Mitte des Vestibulum steht eine Ulme, in deren Zweigen 
die Traume nisten: 282—84 in medio ramos annosaque braecliia 
pandit | ulmus opaca ingens, quam sedem somnia volgo j vana te¬ 
nere ferunt foliisque sub omnibus haerent. Eine hochaltertumliche 
Vorstellung, fur die uns, ganz wie bei dem Motiv vom goldnen Zweig, 
unsere antike Uberlieferung im Gegensatz zu derjenigen anderer Kulturen 
fast vollig im Sticb laBt, ftir die aber Vergil selbst sich auf eine Quelle zu 
berufen in der Lage ist: ferunt 284 (s. z. 14). Wunderbaume im Jenseits 
werden aus verschiedenen Kulturkreisen von Schroter 1. c. (o. S. 213) 15, 
Zemmrich 1. c. (o. S. 165,1) 10. 17. 26, Brandt, Z. f. prot. Theol. XVIII 
1892, 433 ff. angefiihrt; uber 'das uralte assyriscbe Motiv der Yerehrung 
des heiligen Baumes’ vgl. jetzt aucb J. Uberg in seinem ausgezeicbneten 
Artikel 'Spbinx’ in Roscbers Lex. d. Myth. Bd. IV 1346 f. Aus der 'antiken 
Literatur kenne ich nicbts genau Vergleicbbares, sondern nur diirftige Ana- 
logien: den Baum der Hesperiden [s. o. S. 174] und die Insel der Traume 
mit dem Wald, in dem nur Fledermause nisten (Lukian, ver. hist. 2, 33, 
vgl. Ovid met. 11, 592 ff.). Eine Ulme ist es, weil sie zu den fixapiroi ge- 
hort (Tbeopbr. h. pl. 3, 5, 2), wie aus demselben Grunde im Hades der 
Odyssee k 510 atyeipoi T€ Kai ixeai JjXecriKapiTOi wachsen (Tbeopbr. 1. c., 
vgl. Pausanias 10, 30, 6). — In dieser Ulme nisten die falscben Traume 
scharenweise, volgo, was Servius richtig catervatim erklart, vgl. 3, 643 und 
den bripoc 'Oveipwv uu 12, cpOXov 'Oveipuuv Hesiod Th. 212, passim . . . 
Somnia vana iacent Ovid 1. c. 613 f. Uns ist die Vorstellung von den Tr&u- 
men in den Baumen gelftufig aus dem alten Kinderliede, an das ein Leser 
der 1. Aufl. mich fur die 2. erinnerte-: 'Schlaf, Kindchen scblaf, der Vater 
hiit’ die Schaf, die Mutter schuttelfs BSumelein, da fallt herab ein Tr3u- 
melein’; aus dem Altertum scheint sie sonst nicht belegt. Wieder nur eine 
Analogie, wenn auch eine ziemlich genaue, ist die von Cerda angefubrte 
Stelle n 286, wo Hypnos auf eine Tanne steigt, in deren Zweigen er sich 
verbirgt 'wie ein Vogel’. Offenbar sind auch bei Vergil (vgl. F. Granger, 
Folklore in Virgil, Classical review XIV 1900, 25 f.) die Traume, die 'unter 
den Blattem hangen’ (vgl. B 312 TrerdXoic UTTOTT€iTTr)UJTec von Sperlingen, 
zitiert von Henry 287) ais Seelenwesen in Vogelgestalt gedacht (vgl. die 
verschlecbternde Nachahmung Silius 13, 595 ff.), wofiir J. Grimm, Deutsche 
Mythologie II4 959. III 331 Belege aus anderen Kulturkreisen gibt. Aus 
der antiken Literatur ist mir sonst nur die Vorstellung bekannt, daB sie 
ais befliigelt (nicht geradezu ais Vogel) gelten, z. B. Eurip. Hec. 71. Pboen. 

1549 (mebr bei C. Hense, Poet. Personifikationen in griech. Dichtern, Halle 
1868, 118). Wir haben dabin ein Beispiel fiir den haufigen ProzeB der 
Veredlung und Idealisierung einer rohen Vorstellung zu erkennen, deren 
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urspriingliche Realitat sich nur mehr in den Rudimenten zeigt. So sind — 

um von den vielen Belegen nur ein paar sachlich naheliegende zu erwahnen 

die Seelen selbst, die in griechischer Poesie und Kunst so oft in be- 

fliigelter Gestalt erscheinen (vgl. Hense 1. c. 123), urspriinglich geradezu 

ais Vogel gedacht: s. o. S. 165. Auch die Nacht ist zu einer menscbenahn- 

lichen Gestalt mit Fliigeln geworden (z. B. Eurip. Or. 174 u. 6.), wShrend 

Aristophanes Av. 695 das Alte bewahrt, wenn er im Stil einer Theogonie 

sagt TiKtei upumcnov mrr|vepiov NuH r\ peXavoirrepoc ibov. Das Gleicbe 

gilt von Helios, den Euripides Ion 122 f. nur ais 'gefiiigelt’, aber Aischylos 

Hiketiden 212 f. ais 2r|voc opvic kennt, womit er nach dem Ausweis des 

Mythus vom indischen und germanischen Sonnenvogel Altestes entweder 

bewahrte oder kraft seiner in mythologischen Yorstellungen noch wabrhaft 

webenden Phantasie riickbildete. Der altertumliche Glaube, daB die Seele 

des Dichters in den Leib ein es Singvogels (Schwan, Nachtigall) iibergehe 

(Platon Rep. 10,620, vgl. Aristoph. Av. 1373 ff. Horaz carm. 2, 20), wurde 

verdrangt durch die jungere vom rbeflugelten’ Dichter (Belege bei 0. Jahn, 

Hermes II 244). Die Musen tragen oft eine Federkrone (vgl. 0. Bie in 

Roscbers Lex. d. Myth. H 3290), die ein Rudiment der Yorstellung ist, daB 

sie urspriinglich ais Yogel gedacht wurden (v. Wilamowitz, Eurip. Her. 

H* 98, 2).1) 

274 posuere | cubilia Curae mit trochaeischem Einschnitt: s. z. 130 

und Anhang Vn B 2b. 278 et mala mentis: fiber die Struktur des 

Versschlusses s. Anhang IX. 279mortiferum Bellum: Ennius trag. 314, 

das Adj. auch von Cic. poet. und Lucr. iibernommen. 280 ferreique. Diese 

in der neoterischen Poesie fur griechische Eigennamen eingefiihrte Synizese 

nach griechischer Art (vgl. Hephaist. ench. c. 2, oben zu 33) haben, soweit 

unser freilich dfirftiges Material dariiber urteilen laBt, erst die augusteischen 

Dichter auf lateinische Worte ausgedehnt, fast stets (bei Vergil irnmer) mit der 

Einschr&nkung, daB es sich um Worte handle, die ohne diese Lizenz metrisch 

unbrauchbar waren (altestes Beispiel Horaz sat. 1, 8, 43 cerea). Aus der 

Sammlung der Beispiele bei F. Lorey, De vocalibus irrationaliter enuntian¬ 

dis (Gottingen 1864) 54 ff. ergibt sich, daB nur Vergil die von den iibrigen 

Dichtern auf den VersschluB beschrankte Freiheit auf den Anfang ausge¬ 

dehnt hat: auBer in vorliegendem Vers noch in aurea 1, 698. 7, 190, und 

daB ferner nur er die Freiheit auf die Vokale ei erstreckt hat. Diese stehen 

so auBer in vorliegendem Vers noch in aureis 1, 726. 5, 352. 8, 553 (vgl. 

XPUCTeoKTi), aerei 7, 609 und nach richtiger Verbesserung der Aldina (aeris 
MPR) 12, 541 (vgl. xaXxeoi), baltei 10, 496. Oft umgeht Vergil solche 

Synizesen durch die Figur des £v biot buoiv (Servius zu Aen. 1, 61 est 
figura, ut una res in duas dividatur, metri causa interposita coniunctione), 

1) Wahrend der Korrektur erhalte ich den ungemein aufachluBreichen Auf- 
satz von 0. Immiach, Sprachlichea zum Seelenschmetterling (Glotta VI 1916, 
193ff). Er deutet den Ausdruck foliisque t,ub omnibus haerent auf Nacht- 
falter, 'die auBeihalb der Flugzeit gero an der Rvickseite, der dem Lichte 
abgewendeten Seite der Blatter hangen’, und vergleicht, waa Nikander (Ther. 
764) von einem Nachtachmetterling sagt: rrsparjoc uTroxp4qpeTai ireTdXoim. Da 
Immisch die Gleichung: Seele = Nachtachmetterling durch eineFulle von Zeug- 
niaaen erwieaen hat, erscheint mir seine Deutung dea vorliegenden Veraea ge- 

sichert. 
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vgl. georg. 2, 192 pateris et auro (Servius: pateris aureis, £v bia buoiv), 
Aen. 3, 467 hamis auroque (Servius: hamis aureis, Iv bia buoiv), 7, 142 
radiis et auro (Servius: radiis aureis), 2, 627 ferro et bipennibus fur b. 
ferreis (Schol. Dan.: ‘dv bia buoiv). Vgl. 8, 436. 9, 707. Diinng a. a. 0. 
(zu 24 f.) 6 fi, der aber uber die Synizese unrichtig urteilt. 281 vipe¬ 
reum. crinem vittis innexa cruentis mit malerischer Zusammendrlingung 

der wesentlicben Ziige in einen durch gewShlte Alliterationen (Schema 

ab ab) ausgezeiclineten Vers. vipereus neu fur das metrisch unbrauch- 

bare viperinus; vgl. die teils ebenfalls durch Verszwang, teils durch das 

Streben nach Kiirzen bedingten Neubildungen Vergils arboreus, frondeus, 
fumeus (unten 593), litoreus, pampineus (unten 804, vgl. Servius zu georg. 

2, 5), pulvereus, rameus, Romuleus, sidereus, spumeus (vgl. Servius zur 

Aeneis 2, 419), squameus, Tartareus (s. unten zu Vers 295), triticeus, tu¬ 
reus (oben 225). DaB schon die altere Poesie biermit voranging, zeigen 

Lucrezens fulmineus und Catulis aequoreus, die dann Vergil ubemahm. 

crinem innexa mit Erweiterung der Gebraucbssph&re des medialen Partizips 

nach der Analogie von indutus corpus; sprachlich und sachlich sehr ahnlich 

Horaz epist. 5, 15 Canidia brevibus inligata viperis crines. Die dieser Kon- 

struktion des Akkusativs urspriinglich gezogenen Grenzen sind erst von den 

augusteischen Dichtern weit uberschritten worden, von Vergil noch weiter 

ais von Horaz und zwar in steigendem MaBe von Werk zu Werk und inner- 

halb der Aeneis von Buch zu Buch. Vgl. die Sammlungen von J. Schafler, 

Die syntaktischen Grazismen bei den august. Dichtern, Amberg 1884 und 

G.Landgraf, Arch. f. Lex. X 1898, 209 ff.; s. auch zu 156. 243. 470. 495. 
Bei der Beurteilung der Palle ist zu erwagen, daB der Akkusativ gegen- 

tiber dem Dativ oder Ablativ oft metrische Vorteile bot: ein Moment, das 

auch sonst griechische Konstruktionen, wo nicht hervorrief, so doch be- 

gunstigte, vgl. z. B. zu 133 If. 282 ramos annosaque bracchia wie 

georg. 2, 296 ramos et bracchia: die Zweige sind die 'Arme’ des Baumes 

(uber die parataktische Verknfipfung der Begriffe s. o. z. 24f.). Fur den 

Bauer hatte dergleichen dieselbe sinnliche Realitat wie wenn er von caput 
coma oculus venter pes der Pflanzen sprach (iiber Personifikationen der 

Natur im Munde des Bauern: Cicero de orat. 3, 155 orat. 81 nach gram- 

matischer Quelle). Die Metamorphosenpoesie hat oft uralte sinnliche Iden- 

titat in die spielerische Form mythologischer Verwandlung umgegossen. So 

findet'sich bracchia bei Ovid in folgender Formulierung: in frondes crines, 
in ramos bracchia crescunt (met. 1, 550). 284 quam sedem Somnia 
volgo | vana tenere ferunt foliisque sub omnibus haerent. Mit die¬ 

ser Art der freien relativischen Anknupfung vgl. 10, 703 f. und mehr Bei- 

spiele bei Ph. Wagner im Anh. zu Heynes Vergil IV4 555. Leo, Ind. lect. 

Gbtt. 1896, 20f. Vahlen, Op. acad. I 166. Der Vorstellung des somnus 
gemaB hat der Vers weichen Rhythmus: nur Daktylen und dreimal tro- 

chaische Einscbnitte; so in diesem Buch nur nocb 522 zu gleichem male- 

rischen Zweck: dulcis et alta quies placidaeque simillima morti; s. Anhang 

VII B 2b. 285 ff. multaque praeterea variarum monstra ferarum: 
fiber die Stellung der Attribute und Substantive s. Anhang III A 3. 
multaque praeterea Versanfang = Lucr. 6, 903. 1182. 287 centum¬ 
geminus von Vergil gebildet nach dem Muster des alten tergeminus (trige¬ 
minus), das er selbst zweimal braucht. Auch tricorpor 289 ist neu, aber 
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aut Grund des in archaischer Poesie gelaufigen bicorpor gebildet, wie centi¬ 
ceps von Horaz 2, 13, 34 nach biceps. 288 ff. horrendum stridens. 
Malensche Spondeen, ebenso mit horrendum 3, 658. 4,181. 7, 78 (s. z. 99) 

mit horrere unten 799 responsis horrent dhom 11, 754 arrectisque horret 
squamis, mit horror 2, 559 at me tum primum saevos circumstetit horror 
4, 279 f. Dagegen malen in 290 corripit hic subita trepidus formi¬ 
dine ferrum die sich folgenden anapiistiscben Worte subita trepidus die 

Eile. vgl, 11,805 concurrunt trepidae comites 893 tela manu trepidae iaciunt, 
unten 845rapitis labii, 3, 241 rapido pariter cum flamine 5,255 pedibus 
raputt Io vis armiger, 9, 178 iaculo celerem levibusque sagittis 473 pavidam 
volitans; gelegentlich aucb drei anapastische Worte, z. B. ecl. 8, 28 cum 
canibus timidi venient . . . dammae georg. 1, 361 medio celeres revolant ex 
aequore mergi Aen. 3, 259 sociis subita gelidus formidine sanguis | deriguit 
7, 479 subitam canibus rabiem. Auch Ovid, der solche Aufeinanderfolge im 

allgemeinen so wenig sucht wie Vergil (s. z. 218), bat met. 2, 66 pavida 
ti epidat formidine pectus 119 iussa deae celeres peragunt 3, 242 at comites 
rapidum solitis hortatibus agmen (instigant) 11,486 sponte tamen properant 
alii subducere remos (vgl. Liidke, Rhythm. Malerei in O.s Met., Programm 

Stralsund 1878, 34). Uber die Wortstellung corripit—offert und ad¬ 
moneat— inruat s. Anhang III A 2. 292 docta comes: doctus stehen- 

des Epitheton der Seher, z. B. Ovid fast. 1,499. met. 3,322. 293 f. ad¬ 
moneat—inruat aus metrischem Grunde statt der Praeterita wie 1, 58 ff. 
2, 599 f. 11, 912 ff. u. 6. (s. z. 113); nebenbei erhoht der Dicbter dadurch 

fur den Leser die Spannung, indem er einen Fall ais mbglieh ausmalt, der 

durch die Wirklichkeit ausgeschlossen war (vgl. Cauer 1. c. [z. 31] 132). 

Eine kiihne Mischung beider Tempora georg. 4, 116ff., frei auch unten 

537 f. 294 diverberet umbras Versausgang nach Lucr. 2, 152 diver¬ 
beret undas (Germanus). 

B. Gegend am Acheron 295—416. Drei Teile: 1. 295—332, 2. 

333—383, 3. 384—416. Von diesen drei Teilen bandeln der erste und 

dritte von Charon, seiner Begegnuug mit Aeneas, und der Uberfahrt iiber 

den Acheron; dazwischen gestellt ist das Wiedersehen des Aeneas mit sei- 

nen im Meere verungluckten Freunden, besonders mit Palinurus. Die Tren- 

nung von sachlich Zusammengehorigem ist hier also ahnlich wie vorhin bei 

der Misenusepisode (s. o. S. 180). Auch in der vorliegenden Partie ist der 

Grund der Trennung in der Verkniipfung verschiedener iiberlieferter Motive 

zu suchen. Das Motiv der Begegnung mit den Freunden ist der homerischen, 

das der Begegnung mit Charon und der Uberfahrt iiber den Acheron einer 

anderen Nekyia entnommen, die sich, wie wir sehen werden (S. 223f. 237), 

noch mit Wahrscheinlichkeit bestimmen laBt. tibrigens muB icb auch hier, 

wie bei der Misenusepisode (o. S. 18l), die in der 1. Aufl. vorgetragene Ansicht, 

daB sich aus der Verarbeitung kleine Inkongruenzen ergeben hiitten, fallen 

lassen (ich verdanke die bessere Einsicht einer brieflichen Mitteilung Leos). 

Zwar erblicken, wie Brandes (Jabrb. f. Phil. 1890, 141) bemerkte, Aeneas 

und die Sibylle den Charon schon 326, er sie eret 385. Aber es liegt darin 

kein Widerspruch. Vielmehr ist es der Situation ganz angemessen, daB 

Aeneas und die Sibylle den Charon friiher beachten ais er sie: sie baben 

kein anderes Interesse, er ist vielbeschaftigt. Der Dichter gewinnt durch 

diese Erfindung etwas fiir seinen Zweck sehr Wesentliches. Hiitte er nam- 
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lich die Erkennung eine gleichzeitige und gegenseitige sein lassen, so ware 

die Schilderung der Begegnung des Aeneas mit den Freunden, vor allem 

die lange Palinurusepisode unmoglich gewesen: auf die Erkennung mit 

Charon hatte gleieb das ZwiegespriLch mit diesem (385 ff.) und die damit 

zusammenhangende Uberfahrt (407 ff.) folgen miissen. Aber das schone ho- 

merische Motiv wollte Vergil um so weniger missen, ais es ihm Gelegenheit 

zu einem riihrenden bidXoroc bot (341 ff.); daher teilte er die Begegnung 

mit Charon in zwei Teile, zwischen die er jenes Motiv einschob. 

1. Charon und die Seelen am Acheron 295—332. 
295 ff. Der Dichter orientiert den Leser uber das Lokal und die Vor- 

gange teils referierend (295 — 317), teils durch einen Dialog der Sibylle 

und des Aeneas (318—30). Diese auch im weiteren Verlauf von ibm be- 

folgte Praxis entspricht dem Fundamentalsatz der aristotelischen Poetik 

(24. 1460a 7) coixov bei xov Troir)xr|V (Epiker) eXaxicrxa Xeyeiv ou yap 
Icm Kaxa xaOxa piijur^xric. Diese Vereinigung des fevoc dErifrixiKov mit 

dem yevoc bpapaxiKOV (vgl. Sueton p. 5 Reiff.) hat zwar kleine Wieder- 

holungen und Inkongruenzen zur Folge gehabt — zweimalige Nennung des 

Cocytus 297. 313 und des Charon 299. 326 —, sie fallen aber gegenuber 

der Trefflichkeit der Gesamtkomposition nicht ins Gewicht. Analoge kleine 

Inkongruenzen (wenn man sie so nennen will) 3, 296 f. ~ 319 (wo Heyne 

296f. tilgen wollte), und unten zu 548ff. 679ff. 716f. — Die Topographie 

der Unterweltstrome, die ja iiberhaupt schwankte (Bergk, Kl. Schriften II 

694ff.), weicht von der homerischen (k 513f. e-v0a pev dc 'Axepovxa TTu- 
piqpXeyeGujv xe peoucriv | Kwkuxoc 0' 6c br) Cxuyoc ubaxoc daxiv airop- 
puiE) darin ab, daB nach 397 (Acheron . . . omnem Cocyto eructat harenam) 
der Acheron ein NebenfluB des Cocytus ist, nicht umgekehrt. Dagegen 

scheint Vergil sich nach 323 (Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem, 

vgl. 374f. mit der Bemerkung daselbst) den Cocytus, wie der Dichter 

der Nekyia, ais AbfluB des stygischen Sumpfes zu denken; nach Platon, der 

im iibrigen abweicht, Phaid. 113 C bildet der Cocytus den stygischen See, 

um dann wieder aus ihm herauszuflieBen. Vom Pyriphlegethon sagt 

Verg. nur, deB er (wie der Acheron: 295) im Tartarus entspringt (551), 

von der Styx, daB sie in neunfacher Windung flieBt (439 noviens Styx 
interfusa). An genauer Wiedergabe des topographischen Details seiner Quelle 

liegt dem Dichter bei dieser phantastischen Topographie noch weniger ais 

sonst 
295 Tartareus, eine in griechischer Poesie wohl erst j&ngster Zeit 

(Nonnos) begegnende Bildung, hat Vergil aus metrischem Zwang fu|- die 

unbrauchbaren obliquen Casus (s. zu 135) oft (so unten 395. 55l), vor 

ihm fur uns wohl nur Cicero in seinen Versen Tuse. 2, 22 (Vers 40), der 

es aber vermutlich (s. zu 27) aus alterer Poesie ubernahm (vgl. Tartari¬ 
nus Ennius ann. 521, und dazu meine Bemerkungen cEnnius u. Vergilius’ 

S. 10). Uber andere Bildungen auf -eus s. zu 281 und Hafner, Die Eigen- 

namen bei den lat. Hexametrikern (Miinchen 1895) 8f. 296 vasta 
voragine malt durch die drei a (s. zu 237f.) und die Alliteration mit v 
(uber die cpuctic des v s. zu 833). eructare: uber Gebrauch des 'sor¬ 

didum vocabulum’ s. oben S. 115,1. 

298—304. Die ^KqjpacTic Xapcuvoc fiigt den in griechischer Poesie 

und Kunst iiblichen Zflgen keinen neuen hinzu; soweit diese von 0. Waser, 
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Charon, Berlin 1898 und W. Roscher 1. c. (zu 255ff.) 34, 88 gesammelt 

sind, sollen sie hier nicht wiederholt werden. — Die Verse sind, dem Stil 

der tKcppamc entsprechend, besonders kunstvoll gearbeitet, vor allem die 

drei abschlieBenden: vgl. das Parison 302 conto subigit = velis ministrat 
(je 5 Silben), die Alliterationen 302 f. subigit—subvectat—corpora cumba 
(Schema a a b b), sowie das glanzende avTiGexov 304 cruda deo viridisque 
senectus. 

298 portitor ist der 'Hafenzollner’ (dX\ipevi(Jxr|c). Ais solcben ver- 

steht den Charon Vergil, wenn er hier von ihm sagt: portitor has aquas et 
flumina servat und wenn er ihn weiter unten gewissen Seelen den Zutritt 

zum Strande wehren laBt (alios longe summotos arcet harcnd, vgl. georg. 

4, 502 nec portitor Orci \ amplius obiedam passus transire paludem, Pro- 

perz 4, 11, 7 Ubi portitor aera recepit). Vgl. Ti. Donatus (der hier von dem 

uns verlorenen Kommentar des Aelius Donatus abhangt: s. diesen zu Te- 

renz Phorm. 1, 2,100): portitores dicuntur qui portus observant, ut sine ip¬ 
sorum iussu nuUus transeat in alienas regiones (ahnlich Nonius 24 mit Zi- 

tat unseres Verses). Nun aber lag es in der Natur der Verhaltnisse, daB 

der Hafenzollner oft zugleich Fahrmann sein muBte, und die Angleichung 

von portitor an portare vollzog sich fast mit Notwendigkeit. In diesem 

Sinne heiBt es unten (326. 28) von Charon, daB er ais portitor trans¬ 
portat: das ist eine Ubersetzung von uopGpeuc, was andere Dichter, die 

nicht mehr in dem Grade, wie Vergil, auf Sprachreinhoit bedacht sind, gern 

beibehalten (Petron, c. de bell. civ. 117 navita porthmeus. carm. epigr. 1549, 

3 Buch.). Nach Vergil scheint die ursprungliche Bedeutung des Wortes ge- 

schwunden zu sein: Donatus und Nonius muBten sie, wie wir sahen, schon- 

erklaren, und Servius weiB nichts Besseres mehr ais: portitor qui portat 
(vgl. carm. epigr. 1223 per Stygias portabit portitor undas). 300 stant 
lamina flamma M2P2, von Donatus paraphrasiert und von Servius zu 1, 

646 zitiert; flammae M1P1R. Da Claudianus de nupt. Hon. 266 einen Vers 

schlieBt lumina flammae (wenngleich mit anderer Konstruktion), so ist die 

Variante ziemlich ait, aber schlecht: sie verdankt ihren Ursprung der nicht 

mehr gelaufigen Konstruktion von stare: s. dariiber oben zu 22, wo auch 

der AnschluB an ennianische Phraseologie gezeigt worden ist. Das Vergil 

(bzw. seine Quelle) auf Charon s oppaxa xapOTra anspiele (gemkB einer 

verbreiteten Etymologie des Namens, vgl. Waser 1. c. 15f.), bemerkt Cerda. 

301 sordidus ex umeris nodo dependet amictus, n&mlich die bei Ar- 

beitern und besonders Schiffsleuten (Plaut. mil. 1177ff.) ubliche 4£uipic 

(Cerda). Sie wird sonst mit einer fibula auf der linken Schulter zusammen- 

gehalten, hier ausdriicklich nodo: bei Theokrit 7,18 charakterisiert das Feh- 

len der Spange den dfpoucoc. — Eine Ubertragung aus dem taglichen Le- 

ben ist auch der struppige Bart des Fahrmanns (299f.); vgl. Petron 99 

barbis horrentibus nauta, sowie sein Schimpfen (387ff.): vgl. Horaz sat. 1, 

5,11 f. pueris convicia nautae | ingerere. 302 ipse ratem conto sub¬ 
igit velisque ministrat. DaB velis hier und an der ahnlichen Stello 10, 

218 Ablativ ist 'er bedient das Schiff mit Segeln’, nicbt Dativ er bedient 

die Segel’ (Servius kennt beide Erklarungen), folgt aus den von Cerda u. a. 
angefuhrten Nachahmungen Valer. FI.. 3, 38 ipse ratem vento stellisque mi¬ 
nistrat und Tacitus Germ. 44 naves velis ministrantur, Diese Auffassung 

wird aueh durch die Responsion conto subigit ~ velis ministrat empfohlen, 
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s. Anhang II 3. 304 iam senior (senior mit Verfliichtigung des kom- 

parativischen Elements, vgl. Vollmer zu Stat. silv. 1,1,102) am Yersanfang 

auch 7,46, dort in ennianischer Umgebung; senior in einem dem Ennius 

nachgebildeten Vers 8, 32. sed cruda deo viridisque senectus. Die 

Beriihmtheit des Ausdrucks, der auch in die Prosa drang (z. B. wird Tac. Agr. 

29 affluebat omnis iuvcntus et quibus cruda ac viridis senectus angefiihrt), 

beruht nicbt auf der Metapher (vgl. virgo cruda, iuvcntus viridis), die so 

gelkufig war, da8 sie ais solche kaum mehr empfanden wurde, sondern auf 

der kiihnen begrifflichen Antithese, die, wie Heyne bemerkt, nach ibpOTf- 

pujv (ip 791, anders ujpov Yrjpac 0 357) gebildet ist. Die wirkungsvolle 

Pointe ist absicbtlich in einen Vers zusammengedr&ngt und an den SchluB 

der eKcppaaic gestellt, ein rhetorischer Kunstgritf, den besonders Lucanus 

mit Virtuositat verwendet; Vergil selbst z. B. noch 2, 354 una salus victis 
nullam sperare salutem 5, 754 exigui numero, sed bello vivida virtus, unten 

776 haec tum nomina erunt, nunc sunt sine nomine terrae 853 parcere sub- 
iectis et debellare superbos 7, 312 flectere si nequeo superos, Acheronta mo¬ 
vebo. Vgl. auch zu 376 und W. Kroll, Neue Jhb. 1903, 22. deo. Cha¬ 

ron ais deus wohl nur noch auf einer mauretanischen Inschrift CIL VIII 

8992 deo Charoni Iulius Anabus votum solvit (Apul. met. 6,18 kritisch 

unsicher). Er ist aber, bevor er zum dienenden Damon herabsank, der To- 

tengott selbst gewesen (vgl. auch Cicero nat. 3, 43) wie der neugriechische 

Charos (vgl. C. Dilthey, Rh. Mus. XXVII 1872, 419, Waser 1. c. 85ff.). 
305 ff. Das Gebahren der Toten wird in drei Absatzen geschildert, 

deren jeder vier Verse umfaBt (305—8, 309—12, 313 —16). Diese Glie- 

derung tritt, abgesehen von den deutlich sich absondernden Gedanken, auch 

rein formal darin hervor, daB jeder der drei Abs&tze durch einen Vers ein- 

geleitet wird, der durch seinen spondeischen Rhythmus stark sich abhebt: 

305 = 309 = 313. 

305 huc omnis turba ad ripas effusa ruebat. Die von einigen Er- 

kl&rern empfohlene Verbindung huc — ad ripas (vgl. unten 385 inde—ab 
unda 404 ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras 1,235 hinc—a 
sanguine Teucri 2,18f. huc — caeco latci-i 3, 616f, hic — in antro 7,209 

hinc — ab sede und W. Kroll, Rh. Mus. LVI 1901, 304) wird hier durch 

die Stellung von ad ripas ausgeschlossen, die zwingt, diese Ortsbestimmung 

mit effusa zu verbinden; dagegen geht huc auf die 303 genannte cumba, 
auf die sich die Seelen lossturzen (vgl. 315 f.). 306—308 matres at¬ 
que viri defunctaque corpora vita | magnanimum heroum, pueri 
innuptaeque puellae | impositique rogis iuvenes ante ora parentum 
= georg. 4,475 — 477 ('Opqpeuuc KCtTapaCFic), in Nachahmung der (von 

den Alexandrinern mit Recht athetierten) Verse X 37 ff., aber mit stkrkerer 

Hervorhebung des sentimentalen Kolorits (cum miseratione Donatus, s. oben 

S. 122f.), sowie kunstvollerer Gruppierung der Seelenklassen (zwei Grup- 
pen zu je drei, jede Gruppe in 1 l/i Versen), beides fur Vergils Art charak- 

teristiseb. Mit innuptae pullae laBt er ein Motiv leise anklingen, das in den 

griechischen Tragodien (am schonsten Soph. Ant. 810 flf., vgl. v. Wilamo- 
witz zu Eur. Her. 481. 1016) und griechisch - lateinischen Elcgien und 

Epigrammen immer ergreifend wirkt, wenn es auch durch die Haufigkeit 

seiner Anwendung fast zur Phrase herabsinkt oder durch rhetorische Poin- 

ten (vgl. Rothstein zu Prop. 4, 11, 46) seiner Einfachheit beraubt wird. 
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Auch 308 impositique rogis iuvenes ante ora parentum wiederholt in Kiirze 

ein altes, in seiner herben Dissonanz ergreifendes Motiv, in dessen Verwen- 

dung die Inschriften schwelgen und das in Goethes Euphrosyne ausgefiihrt 

ist. — Da magnanimum 307, wie die Erkl&rer bemerken, das einzige Ad- 

jektiv der o-Deklination ist, in dem Vergil hier (= georg. 4, 476) und Aen. 

3, 704 die alte Genitivform braucht, so werden wir das auf Nachakmung 

eines alteren Yorbildes zuriickfiihren miissen (vgl. horriferum Pacuvius 82). 

Auf ein solches weist ohnehin das dem Griechischen nachgebildete Wort 

(f^puuec )LieTd0U|UOi), das Plaut. Amph. 213 an einer Stelle mit parodieren- 

dem, Lucrez 5,400 an einer mit tragiscbem, Catuli 66, 26 an einer mit 

pathetischem Kolorit, Yergil selbst 1,260 in einem aus Ennius entlebnten 

Gedanken hat (s. Anhang I). Auch Aen. 3, 704 magnanimum ... equorum 
darf deshalb vielleicht ais ennianische Verbindung angesehen werden, weil 

dieser ann. 514 f. equus . . . vincla magnis animis abrupit verbindet. Und 

12, 144 magnanimi Iovis ingratum ascendere cubile ist ein versus immodu¬ 

latus, wie er des Ennius, nicht Vergils Praxis entspricht (s. Anhang YII B 

2 c). Vgl. auch Skutsch, Arch. f. Lex. XII (1901) 208ff. und 'Aus Vergils 

Friihzeit’ (Leipzig 1901) 64,1. Vergil hat analog nach der a-Deklination 

so nur caelicolum 3,21, was aus Ennius (ann. 491) und Catuli 68, 138 

belegt ist, und Graiugenum 3,550. 8,127, was den archaischen Stempel 

auf der Stim tr&gt (vgl. Troiugenum Catuli 68, 355 wohl ebenfalls nach 

alterem Vorbild). — Auch matres atque viri ist moglicherweise ennianisch 

(s. Anhang VIII) und 308 ante ora parentum steht 5, 553 in einem ennia¬ 

nisch beginnenden Vers. Dagegen ist defunctus vita vor Vergil nicht nach- 

weisbar (vgl. Horaz carm. 2,9,13 aevo functus). 
309 — 312 quam multa in silvis autumni frigori primo | lapsa 

cadunt folia, aut ad terram gurgite ab alto | quam multae glome¬ 
rantur aves, ubi frigidus annus | trans pontum fugat et terris im¬ 
mittit apricis. Zwei schone Vergleiche, die ihre Wirkung auf spatere Dicb- 

ter nicht verfehlt haben: Dante Inf. V 46, Purg. XXIV 64ff.; Heine, Die 

Nordsee II 2 „Es flattert angstlich das Seegevogel, Wie Schattenleichen am 

Styx, Die Charon abwies vom n&chtlichen Kahn.“ Das tertium ist zunacbst 

nur die Quantitat einerseits der Seelen, andererseits der Blatter und der 

Wandervogel (quam multa 309, quam multae 311), erstreckt sich aber auch 

auf die Qualitat der verglichenen Objekte. Wenn die Blatter in des Jahres 

Kreise fallen und wenn die Blute des Menschenlebens abfallt: das wird 

immer und iiberall ineinandergeschaut. DaB Vergil aber nicht ais erster den 

homerischen Vergleich 6 I46ff. oir\ Ttep qpuXXwv feven ktX. auf die am 

UnterweltsfluB sich sammelnden Seelen iibertragen hat, ist eine wichtige 

Tatsache, die wir jetzt aus Bakchylides 5, 64f. vpuXdc dbdn (Herakles) 

Trapa Kwkutou peeOpotc, ola xe cpuXX' dvepoc Ibac dva priXopdxouc 

Kpu/vac dprtlCfTdc bove! zuzulernen haben. Auch der zweite Vergleich der 

Seelen mit Wandervogeln tragt, wie langst bemerkt, einzelne Farbem emes 

homerischen: V 2ff. wird der Schlachtruf der Troer mit dem Geschrei von 

Wandervogeln verglichen, die iiber dem Meere fliegen; nur wahlt Vergil, 

der veranderten Situation gemaB, den Moment, wo die Vogel sich erst am 

Gestade sammeln, um die Reise anzutreten; der antike Leser dachte dabei 

an Kraniche oder Schwane, die vom Strymon zum Nil wanderten, vgl. 7, 
703ff. 10, 264ff. und besonders die Nachbildung unserer Verse bei Seneca 
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Oed. 604ff. Aber auch bei diesem zweiten Vergleich ist das Vergleicbs- 

objekt wiederum ein von dem homeriscben ganz yerschiedenes: dort die in 

die Scblacbt stiirmenden Troer, bier die ins Jenseits wallenden Seelen der 

Toten. Und wiederum laBt sich zeigen, daB Yergil aucb hier nicht ais er- 

ster den homerischen Vergleich auf ein neues Objekt iibertragen hat. Denn 

in einem Chorliede des Sopokles Oed. T. 175ff. heiBt es: ‘eine Seele nach 

der anderen wandert direp euTtxepoc opvic (KpeiCTCTov apaipoKCTOU Trup6c) 
dtKTav Ttpoc 4(7Ttepou 0eou\ Sollen wir nun annehmen, daB Vergil den 

ersten Vergleich aus Bakchylides, den zweiten aus Sophokles entlehnt und 

beide durch einzelne homerische Ziige ergSnzt hatte? Diese Annahme diirfte 

kaum Glauben finden. Nun wissen wir aber, was zunScbst den ersten Ver¬ 

gleich angoht, daB Bakchylides in dem Mvthus jenes Gedichts eine 'Hpa¬ 
KXeouc Katdpacric aus dem episcben Stil in den lyrischen umgesetzt hat, 

und die Benutzung einer ‘HpaKXeouc Kaxaflacric wurde oben (zu 131 f. 

260) auch fur Vergil bewiesen, was sich unten (S. 237) bestatigen wird. 

Also haben wir zu schlieBen, daB beide Dichter diesen Vergleich jenetn Ge- 

dicht entnahmen. Und der zweite Vergleich? Er ist bei Sophokles kaum 

original, denn sonst wurde er ihn nicht mit solcher Kiirze bloB angedeutet 

und vor allem auch nicht mit einem zweiten, vollig andersartigen, verquickt 

haben: „Wandernder Vogel Ziigen vergleichbar, StSrker ais wilden Feuers 

Gewalt, Diangen sich Scharen von Sterbenden rings auf dem dammernden 

Wege Zum abendlichen Hadesstrand“ (v. Wilamowitz’ Ubersetzung). Auf 

Grund dieser Argumente wird mit groBer Wahrscheinlichkeit behauptet 

werden durfen, daB Vergil beide Vergleich e vereinigt und mit ho¬ 

merischen Ziigen ausgestattet in der ‘HpaKXeouc Kaxa(3acnc 
vorfand, der Bakchylides den einen, Sophokles den anderen ent- 

nahm; einen aDalogen SchluB auf eine gemeinsame Vorlage des Sophokles 

und Vergil s. unten zu 706 ff. — Ubrigens wird das Alter der von Vergil 

fur den zweiten Vergleich benutzten Vorlage durch die Altertiimlichkeit 

der Vorstellung selbst best&tigt. Denn wenn er hier die Seelen mit Fliigel- 

wesen vergleicht (daher auch 329 volitant), so besagt das nach unseren 

Darlegungen oben S. 165 und 216 f., daB die Seelen urspriinglich ais VOgel 

selbst gedacht sind, nicht bloB ais gefliigelte eibuuXa, wie wir sie auf Grab- 

lekythen oft dargestellt finden. Das ist ein Volkergedanke, der sich auch 

in mehreren der in der Einleitung S. 9 genannten, von Vergil unabhangi- 

gen christlichen Apokalypsen findet: Vision des h. Antonius bei Palladios 

hist. Laus. c. 27 difipwv qjuxac aviTrxapevac ubc Spvea, Bonifatius ep. 20 
(ca. 725 p. Chr.) 1. c. (Einl. 1. c.) p. 56 referebat se vidisse miserorum homi¬ 
num spiritus in similitudine avium, Visio Baronti (+ ca. 700) 1. c. (ibid.) 

p. 571 ego miser statim sensi animam meam evulsam a corpore meo, sed et 
ipsa anima quam parva sit referam: sic milii videbatur, quod similitudinem 
dc parvitate habuit, ut pullus aviculae de ovo egreditur. 

311 f. Die Daktylen in glomerantur aves, ubi frigidus annus | trans pon¬ 
tum fugat malen xa xuiv opviGuuv Trxepuyict|uaxa: s, Anhang VII B 1. In 

wirkungsvollem Gegensatz dazu stehen die ernsten Spondeen 309 quam 
multa in silvis autumni frigore primo und vor allem der auch durch seine 

Rhythmen ergreifende Vers 313 stabant orantes primi transmittere cursum: 
s. Anhang 1. c., sowie im besonderen uber das schwere, den ersten FuB ful- 

lende stabant Anhang VIII. 313 orantes transmittere. Servius: figura 
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graeca est. Sie scheint zuerst von Yergil gewagt zu sein. Auch transmittere 

cursum, wo cursum 'inneres’ Objekt ist (so oben 112 comitari iter, 1,67 
aequor navigare, 3,191 aequor currere, 4,468 viam ire'), ist neu und kiihn; 
das Gewohnliche noch Aen. 4,154 cervi transmittunt cursu campos. 

314 tendebantque manus ripae ulterioris amore. DaB Yergil das pla- 
stische Motiv vom flehenden Ausstrecken der Arme ais iiberliefert iibernahm, 
scheint der in seiner Hadesmythologie von Yergil vollig unabhangige Apu- 
leius zu beweisen, wenn er nach der griechischen Quelle, aus der er das 
Marchen von Amor und Psyche entlehnte, sagt met. 6,18 tibi pigrum fluen¬ 
tum transmeanti quidam supernatans senex mortuus attollens manus ora¬ 
bit ut eum intra navigium trahas. Altiiberliefert ist auch der Zug 320, daB 
die Toten selbst rudern (remis vada livida verrunt): vgl. Aristoph. Ran. 197. 
202 u. 6.; Charon hat nur den contus (302). 315 navita sed. Uber 
die Inversion von sed s. Anhang III 3. nunc—nunc fur uns zu¬ 
erst bei Lucrez nachweisbar, aus dem es Vergil in die georg. 1,386 und 
dann sehr oft in die Aeneis ubernahm (vgl. Archiv f. Lex. II 1885, 242. 
X 1898, 71) vgl. unten zu 647 iam—iam. 316 ast alios. Nach Leos 
Sammlungen (Seneca I 214 f.) hat ast bei Vergil seinen regularen Platz 
nur vor Vokalen, und zwar oft nur vor ille (6mal) und alius (5 mal); vor 
ipse und ubi steht es nur je einmal (5, 509. 3, 410), vor ego zweimal (1, 46. 
7,308), vor Substantiven zweimal in spaten Biichern (10,173 ast Ilva 
11, 293 ast armis). Vor Konsonanten nur einmal in demselben spaten Buch 
10, 743 f. ast de me divom pater atque hominum rex \ viderit, also des feier- 
lichen Ethos wegen (der VersschluB ennianisch, wie gleich darauf 745 olli), 
wie es Horaz sat. 1, 8, 6 in ast importunas volucres absiehtlich neben einem 
sakralen Wort braucht. arcet (sc. Charon animas): derselbe Ausdruck 
von derselben Sache Heliodor Aith. 2, 5 ipuxo • • • bia xo draepov urro vep- 
xepiujv eibuuXuJV eipyopevri, also wohl von Vergil aus der Quelle beibe- 
halten, vgl. auch coercet unten 439. 

317 If. Peierliche Partie mit reichlichen Archaismen. 317 enim in den 
Worten miratus enim (s. z. 28). 320 vada ... verrunt vgl. Catuli 64,7 
aequora verrere, was wegen Lucrez l,278f. venti . . . mare verrunt alter 
sein muB. 321 olli in diesem Buch nur hier und zwar (wie noch 17mal) 
am Anfang des Verses, dessen ersten FuB es in Ennius’ Art gravitatisch 
ftillt (s. Anhang VIII); auBerhalb des Versanfangs nur in spaten Partien 
(5,197. 358. 12,300); ollis hat er nur zweimal (unten 730. 8,659) und 
zwar beidemal im Versinnern (vgl. die Sammlungen K. Wotkes in Wiener 
Stud. VIII 1868, 140 f.). 321 longaeva archaisch (s. z. 141). 
322 Anchisa generate archaisch (vgl. Cic. poet. Tuse. 2, 23 generata Caelo) 
wie 331 Anchisa satus und deum proles (s. z. 125. 784). 323 stagna 
alta = Accius trag. 335, daher auch die bei Vergil seltene Synaloephe in 
betonter Silbe. 332 multa putans 'mit sich ins Reine bringend’, 'er- 
wagend’ (s. u. zu 332 und Anhang I l) und animi miseratus: animi M, 
animo PR, ersteres empfohlen durch 10, 686 animi miserata in allen Hss. 
(MPR), vgl. 2, 61 fidens animi PM animo R. — Das feierliche Ethos wird 
durch Klangfiguren noch gesteigert: Alliterationen 320 lincunt vada livida 
verrunt (Schema ab ab; uber die malerischen Rythmen dieses Verses s. o. 
z. 175) 327 ripas — horrendas—rauca (Malerei mit r s. z. 49, horrendas 
mit malerischem Rhythmus, s. z. 288ff.); antithetisches, durch Homoioteleu- 
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ton gebobenes Isokolon (s. Anhang II 3): 319 f. vel quo discrimine ripae 

hae lineant ~ illae remis vada livida verrunt (je 11 Silben). . 
321 olli sic breviter fata est longaeva sacerdos. Die Sibylle hat 

es eilig wie 398. 538, wahrend Aeneas hier wie uberall in diesem Buch 
(vgl. besonders 539) das retardierende Moment vertritt (nach Donatus). 
Eigentlich solite auch Aeneas eilig damit sein, zu seinem Vater zu kommen 
(vgl. 687 venisti tandem), aber der Dichter braucht Zeit fur seine Situa- 
tionen und Reflexionen (s. z. 14 ff. 514 ff.). — Die Antitbese von breviter 
und longaeva ist vielleicht nur scheinbar; gelegentlich macht Yergil von 
diesem Stilmittel einen uns befremdlichen Gebrauch, z. B. 10, 834 volnera 
siccabat lymphis 849 morte tua vivens (ein seit Heraklit und Gorgias 
beliebtes <JxnMa) 12, 950 f. ferrum adverso sub pectore condit | fervidus, 
ast illi solvontur frigore membra (vorletzter Yers des Gedichts!); s. auch 
zu 360. 516 und ahnliches aus Horaz bei Biicheler, Ind.lect.Bonn 1878/79, 
11. 324 iurare numen. Die Verbindung von iurare c. acc. (wie 351 
maria aspera iuro, 12,816) biirgerte s'ch seit der ciisariscben Zeit (Cic. ep. 
fam. 7,12,2; Catuli 66,40 aus Kallimaehos iibersetzt) aus dem Griecbi- 
schen ein: vgl. Brenous, Etude sur les hellenismes dans la syntaxe latine, 
Paris 1895, 215; der kiirzlich von Grienberger, Indog. Forsch. VI 1900, 
342 f. gemachte Versuch, die Konstruktion schon auf der Dvenosinschrift 
nacbzuweisen, ist nicbt iiberzeugend, mag auch die Deutung iovesat = iurat 
viel fur sich haben. Iurare et fallere vertritt das metrisch unbrauchbare 
peierare. 325 ff. Die Antwort befolgt die Reihenfolge der Fragen (320), 
und 325 wird uber 326 hinweg in 327 ff. ausgefuhrt (vgl. Donatus); die 
Umstellung von 325 und 326 (Ribbeck2) oder 325. 328. 326 (Kloucek) 
ist also falseb. inops inhumataque (turba): ersteres wird durch letz- 
teres bestimmt (s. z. 24 f.): so nennt Lucrez 6,1241 die Unbegrabenen opis 
expeiies. 327f. nec ripas datur horrendas et rauca fluenta | trans¬ 
portare. Vor Vergil ist fluenta nur bei Lucrez 5,949 iiberliefert, aber da 
Catuli, der von Lucrez nicht beeinfluBt ist, 64,52 fluentisonus zu bilden 
sich erlaubt, muB das Wort alterer Poesie angehoren. Die Verbindung ri¬ 
pas et fluenta transportare (in Prosa = mortuos ex ripa flumen transpor¬ 
tare) ist von groBer, echt vergilischer Ktihnbeit: eine Gesamtvorstellung 
wird in ihre sprachlichen Komponenten zerlegt. 328 sedibus ossa 
quierunt, vgl. 371 sedibus ut saltem placidis in morte quiescam, ecl. 10, 33 
molliter ossa quiescant. Das alteste Vorkommen der 'Quiescatformel’ ist nach 
J. Church, Arch. f. Lex. XI (1900) 226 Ennius trag. 312 ubi (sc. in sepulcro) 
corpus requiescat malis, dann erst wieder Vergil (und Tibuli). Unten 655 
steht* tellure repostos, was der Form wegen ennianisch zu sein scheint (s. z. 
24). 329 centum errant annos volitantque haec litora circum 
(die Unbegrabenen): vgl. uber diesen Glauben Einleit. S. 10 f. litora 
circum VersschluB = Lucr. 4,320. Die Inversion zweisilbiger Praposi- 
tionen, besonders am VersschluB und ofter nach Pronomina uDd Substan- 
tiven (in unserem Buch noch 114 vires idtra, 706 hunc circum 708 candida 
circum \ lilia funduntur, 430 hos iuxta 815 quem iuxta 451 f. quam . . . 
iuxta) ist fur uns in hexametrischer Poesie zuerst in Ciceros Aratiibersetzung 
(has inter, hanc . . . propter,..corpora propter, pedes subter usw.), dann be¬ 
sonders bei Lucrez nachweisbar. DaB sie aber, was auch wegen der tlber- 
einstimmung von Cicero, Lucrez und Vergil wahrscheinlich ist, moglicher- 
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weise Bchon bei Ennius vorkam, zeigen plautinische Beispiele (mit erga, 
penes, propter), die von H. Degering, Beitr. z. hist. Syntax d. lat. Sprache 
(Erlangen 1893) 33 ff., wo ungenau iiber die Sache gehandelt ist, teila ver- 
gessen sind, teils durch Konjektur beseitigt werden. Ursprtinglich hat diese 
echtitalische Postposition mit der analogen des Griechiscben nattirlich nicbts 
zu schaffen, hat sich dann aber mit dieser vermischt, so daB, wie so h&ufig 
in der Syntax, altlateinischer Braucb sich mit importiert griechischem kreuzt 
und eben durch diesen konserviert wird. Besonders kiihn ist die Stellung, 
die Vergil wobl nur im letzten Buch der Aeneis 638 hat: vidi oculos ante 
ipse meos, wo die Inversion der Praposition verbunden ist mit der freien 
Stellung von ipse, die Vergil nach griechischer Art (vgl. H. Boldt, De libe- 
ricre collocat, verborum, Gtittingen 1884, 34) auch sonst hat, z. B. 4, 233 
nec super ipse sua molitur laude laborem (hier mit Attraktion von sua an 
ipse: s. z. 780). \ gl. auch unten z. 451 f. 330 Die Antwort der Sibylle 
schlieBt, wie die Frage des Aeneas 320, mit einem schweren spondeischen 
Yers (tum demum admissi stagna exoptata revisunt), der durch aie Ausftil- 
lung des vierten und halben fttnften FuBes mit einem Worte noch ein be- 
sonderes Ethos erhalt (s. Anhang VIIB 2 a). 331 constitit Anchisa 
satas et vestigia pressit mit Prothysteron der Verben, eine Bestiitigung 
ftir die zu 159. 197 auf Grund anderer Indizien geauBerte Vermutung, daB 
vestigia pressit eine ennianische Floskel sei (p. z. 115 und Anhang II 2). 
Archaisch ist auch Anchisa satus, s. z. 125. — Uber die markante Stellung 
von constitit—pressit s. Anhang III A 2. 332 Wie Aeneas hier das Schick- 
sal der Seelen mitleidig tiberdenkt (multa putans sortemque animi miseratus 
iniquam), so heiBt es von ihm bei Naevius bell. Poen. I fr. IV Vahlen: ei 
venit in mentem hominum fortunas. Die Ubereinstimmung ist, da Vergil das 
naevianische Epos bezeugter MaBen gelesen und sachlich benutzt hat (Ma- 
crob. sat. 6, 2, 31. Serv. D. z. Aen. 1, 198), wohl nicht zufallig. putare 
in diesem Sinne (reputans, cum animo pertractans: Serv. aus Donatus; eigentl. 
fins Reine bringen’) gehOrt der archaischen Sprache an (oft bei Plaut. und 
Ter.), Verg. hat es noch 8, 522 multaque dura suo tristi cum corde putabant. 

2. Zus am mentreffen des Aeneas mit einzelnen Seelen 
333—383. Auf die kurze Nennung einzelner von Aeneas im Sturm (1,113 ff.) 
verlorener Genossen folgt die Begegnung mit Palinurus 337—83 ala 

Hauptsttick. 
333 cernit ibi maestos et mortis honore carentes mit gewahlten 

Alliterationen (Schema abba); mortis honore carere fur das prosaische sepul¬ 
turae honore carere Cic. sen. 75. — Wegen der sehr seltnen Caesuren mor¬ 
tis | honore | carentes besteht die Moglichkeit der Benutzung ennianischer 
Phraseologie: s. z. 140. Jedenfalls ist die Vorstellung sehr alterttimlich: 
vgl. W. Schulze, Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1912, 701: „Die Auffassung, daB 
die Bestattung ein yepac Gavovtmv ist, verkorpert sich in dem lat. Verbum 
sepelire, das Laut ftir Laut dem ai. saparydti 'verehrt’ entspricht. Den leben- 
digen Sinn des uralten Wortes fiihlt noch der romische Dichter, wenn er 
sepulti und mortis honore carentes rasch hinteinander gebraucht, Aen. 6,326. 
334“. 334 Lyciae ductorem classis Oronten. Fur classis gleich 

darauf (336) navis, also heiBt es dpxaiuK 'Aufgebot’ 'Mannschaft’ wie 
3,602. 7,716, vgl. unten 697. Auch ductor, von Verg. sehr oft gebraucht, 
ist altertumlich: Accius 522 Achivis classibus ductor (sicher emendiert ftir 
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auctor), Lucrez 1,86 Danaum ductores; je einmal Coelius Antip., Quadri¬ 
garius, Varro, Cic. or. u. philos.; Livius 3 mal in der ersten, 1 mal in der 
dritten Dekade; dann spatere Dichter nach Vergils Vorgang (Mitteilung des 
Thesaurusarchivs). Vgl. Servius zu 2,14 'ductores’ sonaniius est quam 'du¬ 
ces': quod heroum exigit carmen. — Uber das Schwanken der Hss. zwiscken 
Orontem und Oronten s. Anhang VI 6. — Fur die Namengebung Orontes 
vgl. A. Heeren, De chorographia a Valerio Flacco adhibita (Gottingen 1899) 
llf., wo nachgewiesen ist, daB Vergil viele von Ortsnamen abgeleitete no¬ 
mina propr. teils ubernahm (so Orontes), teils selbst neu bildete. 335 ab 
Troia P1, a Troia MP2R. Ahnliches Schwanken 3,149 (ab Tr. FP1 a Tr. 
MP2). DaB der Praxis Vergils ab entspricht, hat Ph. Wagner, Quaest. Virg. 
387 wahrscheinlich gemacht, vgl. Ribbeck prol. erit. 388, Arch. f. Lex. X 
1898, 374. ventosa per aequora vectos: Catuli 64,12 ventosum— 
aequor (Ursinus) und 101,1 multa per aequora vectus. Vergil hat diesen 
VersschluB oder ganz iihnliche nochofters: georg. 1, 206 ventosa per aequora 
vectis, Aen. 6,692 quanta per aequora vectum, 1,376 diversa per aequora 
vectos, 7,228 vasta per aequora vecti; an den beiden letzteren Stellen hat 
die umgebende Phraseologie ennianisches Kolorit. DaB Catuli die Phrase 
multa per aequora vectus nicht gepragt hat, ergibt sich mit Wahrscheinlich- 
keit aus der fur seine Praxis hochst seltenen trochaischen Caesur im 4. FuB 
(nach W. Meyer, Sitzungsber. d. Miinch. Ak. 1884, 1059 nur noch dreimal, 
und nie im Epyllion, s. auch z. 130 und Anhang VII B 2b). 336 obruit 
auster aqua involvens navemque virosque ein in zweifacher Hinsicht 
von der ublichen Technik abweichender Vers: fehlende Nebencaesur bei 
der Hephthemimeres (s. Anhang VIIB 2c) und seltne Synaloephe eines iam- 
bischen Worts. Der Vers erhalt dadurch sozusagen etwas 'involutum’ 
(s. uber solche rhythmische Malerei o. z. 27 inextricabilis error vom Laby- 
rinth). Den Hexameter mit -que -que zu schlieBen, eine fur seinen Bau sehr 
bequeme Praxis, hatte Ennius nach griechischem re -xe eingefiihrt (bei 
Ennius 9 mal iiberliefert), nach dessen Muster iiberaus oft Vergil (s. auch 
o. z. 233). In einem so gebildeten VersschluB 7, 32 circumque supraque hat 
er gegen seine sonst feste Praxis supra zugelassen (Ennius miBt an der 
einzigen Stelle, wo uns von ihm das Wort iiberliefert ist, epigr. 7, supra, 
also wie Plautus stets) und 9,767 Noemonaque Prytanimque nach € 678 
Nof||aova xe TTpuxaviv xe eine im Anhang X behandelte griechisch-ennia- 
nische Lizenz. Auch Ovid fiihlte que—que ais Grazismus, denn met. 8, 22 
armaque equosque habitusque Oydoneasque pharetras stellt er das erste que 
in Synaloephe mit einem mehrsilbigen Wort statt wie sonst immer (vgl. 
Schaper, Progr. lnsterburg 1862, 13) mit einem einsilbigen (cornaque ei, 
antraque et, membraque et, multaque ut), und schlieBt den folgenden Vers 
nach griechischer Art Europaei. — auster. Eigentlich war es der aquilo, 
durch den die Flotte von Sizilien nach Karthago verschlagen wurde, aber 
auch im I. Buch, wo der Sturni beschrieben wird, nennt er gerade nur siid- 
liche Winde (85 f. 131, wo Serv. Dan. eine darauf beziigliche Bemerkung 
macht, und 536), ein deutliches Beispiel fur das bloB konventionelle Mo- 
ment solcher spezialisiercnden Bezeichnungen. 

337—383 Die Palinurus-Episode wird wie die sachlich verwandte 
Misenus-Episode auf die zeitgenossischen Leser auch wegen des Lokals Ein- 
druck gemacht haben: das Vorgebirge Palinurus passierte man auf der Fahrt 
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mach Sizilien (vgl. Horaz carm. 3, 4, 28) und Velia war Badeort (Horaz epist. 
1,15). Die PopularitSt der Legende zeigt sich auch darin, daB Palinurus 

ais typischerName eines Steuermanns begegnet: CIL VI 23730 setzt Tiptyus 
(d. i. TTcpuc) seinem Bruder Palinurus ein Denkmal (vgl. Gardthausen, 
Augustus u. s. Zeit II 521,16). — Diese Episode ist fur die Art, wie Vergil 
arbeitete, besonders lehrreich. Seine Absicht war anerkanntermaBen, die 
Begegnung des Odysseus mit Elpenor (X 51 ff.) auf Aeneas und Palinurus 
zu iibertragen; das lag um so naher, ais auch Elpenors Grab durch die 
Legende auf italischem Boden (bei Circei) lokalisiert worden war (Theophr. 
h. pl. 5, 8, 3. Skylax 6). Wir haben nun zu untersuchen 1. die Legende ais 
solche, 2. ihre Uberlieferung, 3. die Art ihrer Bearbeitung durch Vergil. 

1. Uber den Ursprung der Legende (die kiirzlich von 0. Immisch in 
Roschers Lex. d. Mythologie s. v. 'Palinurus’ behandelt worden ist) belehrt 
uns -das aTxiov, in das sie, wie die Misenus-Episode (233ff.), ausliiuft 
578—81: die Eingeborenen, durch Prodigien getrieben, setzten dem von 
ihnen barbarisch ermordeten Palinurus ein Kenotaphion, an dem sie opfer- 
ten und von dem der Ort seinen Namen tr&gt. Hierzu bemerkt Servius: de 
historia hoc traxit. Lucanis enim pestilentia laborantibus respondit oraculum 
manes Palinuri esse placandos, ob quam rem non longe a Velia ei et lucum 
et cenotaphium dederunt. Die Giite dieser Nachricht kann ich noch beweisen. 
In dem beriihmten Bericht Herodots (1, 167) uber den groBen Zusammen- 
stoB der karthagisch-etruskischen Seemacht mit der phokaischen bei Alalia 
horen wir, daB, ais nach der Schlacht die Einwohner von Caere (Agylla) 
die gefangenen Phokaer gesteinigt hatten, furchtbare Prodigien sie zwangen, 
sich an den delphischen Apollon zu wenden, der ihnen befahl, den Getote- 
ten zu opfem und Agone auszurichten-, ein Brauch, der zu Herodots Zeit 
noch bestand. Das, was Vergil und Servius von Palinurus berichten, ist 
also eine Parallelerzahlung, die in der neuen Heimat der Phokaer, dem nach 
der Schlacht von ihnen im Lucaner(Oenotrer)lande gegriindeten Velia, loka¬ 
lisiert worden ist. In Etrurien waren es die wilden Tyrsener, die den Frevel 
an den Hellenen begingen, hier die barbarischen Ureinwohner Oenotriens, 
die das Strandrecht nach P ratenart in grausamster Form ausiibten, hier 

wie dort Prodigien, Orakelbefragung, Siihnung. 
2. DaB Vergil den Stoff so wenig wie die Misenus-Legende ais erster 

behandelte, ist sicher: oi be (Juv tu) Aiveia TrXeovxec emo ZixeXiac bia 
tou Tuppr)viKoO neXd-fouc TTpuuxov pev wppicravxo xr)c MxaXiac Kaxa 
Xipeva tov TTaXivoupov, oc acp’ evoe tujv Aiveiou KuPepvrixujv xeXeuxr|- 
(Javxoc auTO0i xauxr]c xuyeiv Xeyexai xt)c ovopacriac sagt Dionys. Hal. 1, 

53,2 unmittelbar vor seinem Bericht iiber Misenus (s. o. S. 179), und So- 
linus 2,13 (p. 35,1 f. Momms.2) verbindet beide Legenden gleiehfalis: a guber¬ 
natore Aeneae appellatum Palinurum, a tubicine Misenum. Wie bei der 
Misenuslegende diirfen wir auch hier Timaios ais denjenigen bezeichnen, 
der den Spateren die Legende vermittelte. Denn dasselbe euxiov, das wir 
hier bei der Palinurus-Legende haben, heroische Verehrung des Ermordeten, 
kehrt in mehreren sicher von Timaios berichteten KXi0eic Unteritaliens 
wieder. So erzahlt Lykophron 922 ff. nach Timaios, daB Ihiloktet, ais er 
den rhodischen Kolonisten in Bruttium gegen die dortigen Einwohner zu 
Hilfe kam, von letzteren ermordet, dann aber gottlicher Ehren durch 
Opferspenden teilhaftig wurde, vgl. die ganz ahnlichen Legenden ib. 732 ff. 
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(Neapel) 1047ff. (Apulien) 1126ff. (Daunien). Es kommt hinzu, das Trogus 
Pompeius, der, wie noch aus dem Exzerpt Justins ersichtlich ist, in seinen 
Erzahlungen italischer Kfiaeic stark von Timaios beeinfluBt wurde (vgl. 
Geffcken, 1. c. [o. S. 120] 71 ff.), nach dem Prolog zu XVIII die origines 
Veliae behandelt hat. Die dem Vergil iiberlieferte Legende umfaBt also 
folgende Hauptziige. Ein Orakel Apollons verhieB dem Palinurus, das Meer 
werde ihn wohlbehalten an die Grenze Italiens bringen (344 ff.). Das Orakel 
geht in Erfullung, aber in anderem Sinne, ais man erwarten konnte: Pali¬ 
nurus, im Sturme von Bord gerissen, rettet sich zwar durch Schwimmen 
an die ihm verheiBene Grenze, aber in dem Augenblick, wo er sie mit 
H&nden faBt, wird er von barbarischen Strandraubern erschlagen (347—61). 
Ein Pestprodigium veranlaBt die Bewohner des Landes, das delphische 
Orakel zu bescbicken. Dieses verheiBt Losung, wenn dem Ermordeten hero- 
iscbe Ebren an dem Platze des Mordes erwiesen sein wvirden. Seitdem tragt 
der Ort den Namen von Palinurus (378—81). Also eine typische kolonial- 
geschichtlic.be Legende. 

3. Dies Material hat "Vergil im Stil der aetiologischen Poesie behandelt. 
Das aiTiov steht, wie iiblich (s. o. S. 197f.), am SchluB (378 ff.) und enthalt 
die fur diese Art von Poesie charakteristischen Momente (vgl. G. Knaack, 
Analecta Alexandrino-Romana, Greifswald 1880, 14 ff.), namlich Crjiuot (tu¬ 
mulus 380) Kai icfropiri (Entstehung des Kults 378f.), sowie 'Name’ 381. 
383 (vgl. Lykophr. 1126 ou priv epov vcuvupvov avGpumoic deflac Igtcli, 
mit demselben Ethos wie hier). Es wird mit geschickter Ausnutzung der 
Situation der Sibylle in den Mund gelegt, der Prophetin, aus der Apollon 
spricht: die soeben angefuhrten Stellen aus der Prophetie der Kassandra 
bei Lykophron geben sowohl fur das Allgemeine wie fffr Einzelnes (vgl. 
auch 360) so bemerkenswerte Analogien, daB man wohl mit direkter Ein- 
wirkung dieses von Vergil zweifellos gelesenen Gedichts rechnen darf. 
Schwieriger war es, die Legende dem Plane der Nekyia, also dem home- 
rischen Rahmen, einzufugen. Auch dies erreicht Vergil durch Anlehnung 
an ein Motiv der hellenistischen Poesie. Aus der Kombination von Horaz 
1, 28, wo das eibuiXov eines Ertrunkenen vom vorbeifahrenden Schiffer ein 
Begrabnis fordert, und Properz 1,21, wo das eibuiXov eines Erschlagenen 
einem auf dem Schlachtfeld vorbeieilenden Fliichtling Auftrage gibt (vgl. 
uber dies Gedicht Leo, Gott. gei. Anz. 1898, 743), haben wir zu schlieBen, 
daB dies ein Motiv der alexandrinischen Dichtung gewesen ist; es war be- 
reits von Euripides Hec. 1 ff. (eibuiXov des Polydoros um Bestattung bittend) 
vorgebildet. Verwandt sind Properz 3, 7 und Ovid met. 11, 562ff. (Nikan- 
der?), wo Ertrinkende von einem erhofften Begrabnis sprechen. Vergil hat 
also, indem er sich einerseits fur die Situation im Hades an Homer, anderer- 
seits fiir die besondere Einkleidung seines Themas (Bitte eines Toten um 
Beerdigung) an hellenistische Poesie anlehnte, das eibuiXov des ermordeten 
Palinurus dem Aeneas im Hades erscheinen lassen und an dessen Bitte um 
ein Begrabnis (365 mihi terram inice) die Legende angeknupft, nacb der 
ihm ein Kenotaphion mit heroischen Ehren zuteil geworden war. Es ist 
miihsame Arbeit, aber die Ausfiihrung ist geschickt und, was im Geist dieser 
gelehrten Poesie eine Empfeblung war, ohne eigne 'Erfindung’. Wie eng 
der Dichter sich an die uns verlorene Spezies von Poesie auch in Einzel- 
heiten angeschlossen haben mag, lassen einige kleine, uns aus hellenistischen 
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Epigrammen bekannte Ziige vermuten. Denn weDn er 351 den Palinurus 
bei dem wilden Meere schworen l&Bt (maria aspera iuro), so ist solche Apo¬ 
strophe eines Schiffbriichigen ans Meer ein dort gelaufiges Motiv: vgl. Askle- 
piades A. P. 7, 284 Tpnxeia OaXacrcxa und andere Stellen bei J. Geffcken, 
Leonidas v. Tarent in Jahrb. f. Phil. Suppi. XXIII1896, 50. Wenn er ferner 
371 den Palinurus darum bitten lafit, ihm wenigstens im Tode ein ruhiges 
Grab zu gewahren (sedibus ut saltem placidis in morte quiescam), so ist auch 
dieser Gedanke in der genannten Art von Poesie sehr h&ufig. So sagt A. P. 
7, 278 (Archias) ein Schiftbriichiger, der, wie Palinurus, von den Wellen 

am Strand hin und her geworfen wird: oube 0avibv Xeiq KeicXipai fjcXuxtij: 
also der gleiche Gedanke, blo8 in negativer Fassung. — Das schone Ethos, 
von dem diese Episode getragen wird, hat Heinze S. 462 durch einen Ver- 
gleich mit der schlichteren Elpenorszene der Odyssee analysiert. 

337 f. ecce. Schol. Dan. zu 2, 203 cum ex improviso vult aliquid 
ostendere, 'ecce' ponit; ahnlich andere alte Interpreten (vgl. V. Burckas, 
De Ti. Donati comm., Jena 1888, 31). sese agebat uns sonst nur 
ais KUtjuiKr) Xe£ic gelaufig (quo te agis u. dgl.). Die Bernerkung des Ser¬ 
vius (aus Aelius Donatus: vgl. diesen zu Ter. Andr. 4,2,25): ut tarditatem 
discedentis ostendat; 'agere se' enim tardi et tristes dicuntur wird richtig 
sein (Palinurus ist maestus: 340). Yergil wiirde einen der Umgangs- 
sprache angehorigen Ausdruck nicht verwertet haben, wenn er nicbt 
vor ihm auch im hohen Stile Verwendung gefunden hatte (s. z. 57. 346. 
353). Von den zwei anderen Stellen, an denen er ihn noch hat (8,465. 
9,696 stets bei Eigennamen und am VersschluB), steht die erstere in einem 
dem ennianischen Epos nachgebildeten Zusammenhang. — Auch in 338 
sidera servat (vgl. georg. 1, 335 sidera servat) zeigt die altertiimliche Be- 
deutung von servare (s. o. S. 190), die Ennius zweimal hat (ann. 80 f.), im 
Verein mit der von demselben bei diesem Wort angewandten Alliteration 
(ann. 98 summum servare), Benutzung alter Phraseologie. Libyco 
cursu. Nach Buch V war Palinurus auf der Fahrt von Sizilien nach Cumae 
verungliickt. Ais Verg. das B. VI dichtete, lag V noch nicht vor (s. o. 
S. 110), der (zweite) Aufenthalt in Sizilien war also noch nicht vorgesehen, 
Aeneas fuhr von Karthago direkt nach Cumae. Uberhaupt sind die Pali- 
nurus-Episoden beider Biicher vom Dichter noch nicht endgiiltig redigiert 
und in Beziehung zueinander gesetzt worden, vgl. Conrads 1. c. (z. lff.) 
p. XXIIIf., Sehuler 1. c. (z. llOff.) 31, Sabbadini 1. c. (ibid.) 77. Heinze 
143,1. 340 multa maestum cognovit in umbra malerische Spon- 
deen mit Alliteration. 342 medio . . . aequore 'auf offner See’ wie 
3, 104 medio ponto ('longe a continenti’ Servius; vgl. Schol. Dan. zu 3, 270); 
ebenso gr. pdaoc Tropoc, pecXOTtopeiv. Der Sturm hatte das Schiff aus seinem 
Kurse, lkngs der Kviste, verschlagen. eripuit—mersit: uber die Wort- 
stellung s. Anhang III A 2. 343 f. fallax haud ante repertus (Apollo): 
Aisch. Choeph. 559 dvaH 'ArroXXuuv, pdvnc aipeubr)C xo npiv (Germa¬ 
nus). 345 f. fines . . venturum Ausonios mit einer Erweiterung der 
Gebrauchssphare des Zielakkusativs, die wir zuerst bei Vergil bnden. vgl. 

Landgraf, Arch. f. Lex. X 1898, 391 ff., unten zu 542. 638. 696. 340 en 
haec promissa fides est. Uber en treffend Donatus zu Ter. Phorm. 348: 
en habet vim indignationis post enarratam iniuriam. fides est wobl eine 
Verbindung des tUglichen Lebens (z. B. Plaut. Amph. 80 si illis fides est), 
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die hier eine zwar durch die Enklisis gemilderte, aus V. s eigner Praxis 
aber nicht zu erklarende Harte in die Bildung des Versschlusses bringt, 
s. Anhang IX. Durch diese dura et abrupta clausula (vgl. Quintilian 9, 4, 
61 f.) hat er, wie Scaliger in der Poetik bemerkt (1. IV c. XLVIII p. 484 
der Ausgabe von 1607), die indignatio des Aeneas malen wollen. Ahnlich, 
aber weil ein Monosyllabon vorhergeht, nicht ganz so hart, unten 466 ex¬ 
tremum fato quod te adloquor hoc est: ebenfalls SchluB einer affektvollen 
Rede des Aeneas (vgl. hac stat SchluB einer Rede Jupiters bei Enn. ann. 258). 

347 ff. Die Rede des Palinurus ist nach den Regeln der Kunst dispo- 
niert: Prooemium 347—48, Narratio 349—62, Epilog (in Form einer com¬ 
miseratio’: 370 miser) 363—71, und mit manchen Kunstmitteln im ein- 
zelnen ausgestattet. Gleich zu Anfang steht ein Parison mit Homoioteleuton: 
347 f. neque te Phoebi cortina fefellit ~ nec me deus aequore mersit, 350 
gleich falis: haerebam custos ~ cursusque regebam, 353 ein Isokolon (navis) 
spoliata armis = excussa magistro (je 6 Silben), wo dem Parallelismus zu- 
liebe der zweite Ablativ kiihn an den ersten assimiliert ist: Servius 'ex¬ 
cussa magistro’ nove dixit, namlich fiir spoliata magistro, was er 5, 224 hat 
(s. Anhang II 3). Bemerkenswert sind ferner die vielen Homoioteleuta in 
den Caesuren: 349 gubernaclum—revolsum 350 haerebam—regebam 352 
ullum—tantum 354 tantis—undis 357 summa—unda 358 adnabam—tene¬ 
bam 361 invasisset—putasset 365 his—malis. Endlich Anaphem 347 f. 363 f. 
367 und sehr viele Alliterationen: 350. 51. 52. 55. 56 (vexit—violentus 
sc. notus wie 362 versant—venti: liber die epuerie des v s. z. 833). 57. 58. 

60. 61. 64. 65. 66. 69. 70. 71. 
347 cortina aus alterer Poesie, da Lucilius 276 M. cortinipotens hat 

(s. Anhang I und o. z. 99 ff.); oraculum (oraclum) war fiir den Hexameter un- 
bequem. 349 namque gubernaclum multa vi forte revolsum: Enn. 
ann. 486 cumque gubernator, Cic. Arat. 157 Lucr. 4, 904 atque gubernaclum 
an den Versanf&ngen. revolsum: durch den Schaft des Steuerruders war ein 
Quernagel getrieben: 5,852.10,218, vgl. Segebade 1. c. (z. 3 f.) 14. 350 cui 
(gubernaculo) datus haerebam custos cursusque regebam. Der Dativ 
sowohl zu datus custos ais zu haerebam (5, 852 f. clavomque. ad fixus et hae¬ 
rens | nusquam amittebat von derselben Sache). Letztere Verbindung (nach 
dem Muster von inhaerere) war von den Augusteern eingefiihrt: Hor. sat. 
1, 10,49 haerentem capiti . . . coronam, carm. 1,32,9 f. illi (Veneri) haeren¬ 
tem puerum, vgl. H. Kern, Progr. Schweinfurt 1881, 6 f. G. Landgraf, Progr. 
Miinchen 1899, 20 f. Aber bei Appellativen gebraucht sie Vergil nur einmal, 
um das metrisch lastige latere zu umgehen 4,73 haeret lateri letalis 
harundo, wie er auch neben anderen Verben solche freien Dative bei Sub- 
stantiven nur dann braucht, wenn deren Ablativ drei Kiirzen ergeben hatte: 
2, 553 lateri... abdidit ensem (wo 0. Keller, Gramm. Aufs. 358 ff. falschlich 
an einen Lokativ deDkt, z. z. 652) 10,270 ardet apex capiti 8,432 metum 
... miscebant operi. Ovidhatdas, wie Bednara a.a.O. (zu 4) 570 bemerkt, auf 
andere Verben iibertragen: z. B. ars 2, 528 capiti demptas rosas. 353 ne 
codd., ni Rufinianus p. 56 Halm, letzteres von Ribbeck aufgenommen. Ni 
(alter nei), urspriinglich bloBe Negation, bedeutete in der alten Sprache 
sowohl 'wenn nicht’ ais 'damit nicht’, indem sich die reine Negation spara- 
taxe teils nach der kondizionalen, teils nach der prohibitiven Seite entfal- 
tete. Das prohibitive ni war aber schon um 50 v. Chr. infolge analogetischer 
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Sprachregelung nur noch eine Seltenheit (Ritschl, op. II 625, 0. Brugmann, 
Progr. Leipzig 1887, 33), mag es sicli aueh sporadisch spkter noch finden 
(ygl. carm. epigr. 1533,7. 1542,10): also bedurfte es hier und an einer 
kntisch unsicheren Stelle 3, 686 (12. 801 nur in P1) besserer Beglaubigung, 
um fur richtig gehalten zu werden. Das kondizionale ni hat dagegen, wie 
es scheint, erst Vergil, zwar aus der gesprochenen Bede, aber nicht ohne 
archaische Gewahr (Enn. ann. 549: s. oben z. 337) in die hohe poefische 
Sprache eingefiihrt (in der Aeneis 21 mal gegeniiber nur zweimaligem nisi 
in spaten Buchern: 5,49. 11,112), und auf seine Autoritat bin gebraucht 
es Horaz einmal im IV. Odenbuch (6,21; s. dazu KieBling). (navis) 
excussa magistro: die Metapher vom RoB und Reiter (s. z. 79); das Schiff 
ist eine vciia dirr|vr] (Eur. Med. 1122). 355 hibernas immensa per 
aequora noctes: uber die Stellung der Attribute und Substantive s. An- 
hang III A 3, uber dcn trochaischen Einschnitt in immensa | per aequora 
oben zu 335. 357 prospexi Italiam summa sublimis ab unda 
nach € 392 f. 6 b' apa (Jxebdv eiffibe jaiav, | oHu pd\a upoibuiv, peTa- 
Xou urtd xOpaxoc apOeic (Ursinus). Audi sonst benutzt er hier diese Partie 
der Odyssee, vgl. 355 mit Od. 388, 358 mit 399, 360 mit 428; wie Odysseus 
auf einem Balken, so schwimmt Palinurus auf dem losgerissenen Steuer(vgl. 
Heyne). 358 paulatim adnabam terrae iam tuta tenebam. .Ser¬ 
vius: 'adnabam’ et hic distingui potest et'adnabam terrae’\ ricbtiger gesagt: 
terrae gehort orno koivou ais Dativ zu adnabam, ais Genitiv zu tuta. DaB 
es von tuta tenebam nicht durch starkere Interpunktion getrennt werden 
darf, beweist die Alliteration, die sich auch 8, 603 Tarcho et Tyrrheni tuta 
tenebant nach riickwarts erstreckt. Bei solcben, von Verg. selbst wieder- 
bolten alliterierenden Verbindungen muB stets mit einer Anlebnung an 
ennianische Phraseologie gerechnet werden, hier um so mehr ais die Worte 
in der Stelle des VIII. Buches sachliche Schwierigkeit macben (s. dort Ser¬ 
vius). — Die Spondeen malen hier wie 1,118 (apparent rari nantes in 
gurgite vasto) und 538 die Miihseligkeit des Schwimmens. 359 (me) 
madida cum veste gravatum grammatische Ausgleichung von me cum 
madida veste (wie 645 longe cum veste sacerdos) mit madida veste grava¬ 
tum. Das homerische Motiv (e 321) wird hinzugefugt, um die fiir das Etbos 
des Redenden notwendige Vorstelluog von der Unmoglichkeit der Gegen- 
webr hervorzurufen; ein analoger Kunstgnff gleich 361 und unten 520. 

380 prensantemque uncis manibus capita aspera montis mit 
kunstvoller Umgestaltung des homerischen Verses (1. c. 428) ap(poxepr)Cti 
bk xepdlv eirecraupevoc Xdpe ixexpric. Fiir das dem reflektierenden Dicbter 
selbstverstandliche Zahlwort djuqpOTepqcn tritt das malerische uncis (xeTpac 
dKpac in analoger Sacbe Lykophron 759), fiir Xct^e das drastischere pren¬ 
sare ein. Dies Verbum ist in Cicero^ Briefen und Horaz Sermonen gelSufig; 
da es sich auBerhalb des sermo cotidianus bei Livius findet, und zwar lOmal 
in der ersten Dekade, so werden es Livius und Vergil aus der poetischen 
Sprache der archaischen Zeit haben. Besonders bemerkenswert ist die Spe- 
zialisierung der homerischen TreTpr) durch capita montis. Eine gewohnliche 
Metapher ist radices montis; da nun die Wurzeln der Pflanzen mit einem 
schon bei Cato agr. 33 vorkommenden Ausdruck capita hieBen (Vergil selbst 
georg. 2, 355, womit die Interpreten vergleichen Aristoteles, de long. et 

brev. vitae 6. 467 b 2 to yap dvrn tou cputoO xai KeqpaXr) p pila dcrxiv, 
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vgl. noch de an. II 4. 416 a 4), so sagt er hier capita montis im Sinne von 
saxa montis, d. h. Klippen (vgl. 174 und georg. 3, 239 f., wo die saxa vom 
mons unterschieden werden). Den Ausdruck wagt er, um eine (uns frostig 
erscheinende) Antithese durch die Zusammenstellung von capita mit mani¬ 
bus zu erreichen (s. z. 321). In der gelaufigen, hier ausgeschlossenen, Be- 
deutang 'Gipfel’ eines Bergs steht caput dagegen 4, 249. Caput ist in der 
tlbertragung eben ein relativer Begriff: von Fliissen heiBt es sowobl 'Quelle’ 
(z. B. 8, 65) ais 'Miindung’ (z. B. Caesar Gall. 4,10). Ganz analog fasti¬ 
gium, vgl. Servius zu 1, 438 ffastigia’ nunc operis summitates, alibi ima 
significat, ut 'forsitan et scrobibus quae sint fastigia quaeras’ (georg. 2, 288; 
vgl. denselben zu Aen. 2,758). — (Jbrigens entspricht die Terrainschilderung 
der Wirklichkeit: nach W. Schleuning, Velia in Lucanien (Jabrb. d. arcb. 
Inst. IV 1889, 174) ist der Burghiigel von Velia, den frhber das Meer be- 

spulte, mit Steinen ubersiit. 
361 ferro invasisset praedamque ignara putasset: Parataxe mit 

licTTepov TrpoTepov der Begriffe wie gleicb 365 f. terram | inice . . . portus¬ 
que require Velmos: s. Anhang II 2. — Vergil laBt es den Palinurus nicht 
aussprechen, daB die Strandrauber ihn ermordet und den Leichnam ins 
Meer geworfen haben (vgl. Leonidas Tar. A. P. 7, 654 von Strandraubem: 
wc koi dpfc TrXwovxa ffuv ouk eimiovi qpopxiu | Kpnxaieic uiaav TipoXu- 
rov KO05 aXoc nacb Euripides’ Vorbild Hec. 25 f. Kxeivei |i€ . . . KCU Kxa- 
vujv ic olbfu* aXoc pe0f)K€), sondern stellt es dem Leser anheim, sich dieses 
scbreekliche Ende aus den Worten 361 f. (ni gens crudelis) .... ferro in¬ 
vasisset praedamque ignara putasset: \ nunc me fluctus habet versantque in 
litore venti zu erganzen. Wir werden diese Sparsamkeit, die wieder dem 
Ethos des Redenden dient (s. z. 359), loben statt mit Ribbeck nach 361 
einen Ausfall von Versen, in denen das ausdriicklieb gesagt worden wiire, 
anzunehmen. Dasselbe Kunstmittel des Verscbweigens werden wir in der 
Deiphobus-Episode 529 f. wieder finden (s. dort zu 509 ff.). Auch der Tod 
des Laokoon wird, wie mich Heinze erinnert, 2, 225 nicht erwhhnt. 
362 nunc me fluctus habet versantque in litore venti: Eurip. 1. c. 28 
xeipai b’ erc’ (kxak, dXXox’ ev ttovxou tfaXuj (Ursinus). Vgl. auch Luca¬ 
nus 8,698 f. littora Pompeium feriunt truncusque vadosis \ huc illuc iactatur 
aquis. Richtig verstanden hat unsern Vers auch Dante Purg. III130. 

363 ff. Affektvolle commiseratio (nach X 66 ff.) in einer kunstvollen 
Periode wie 119ff. und 2,141 ff. per spes surgentis Iuli (= 10,524). 
Die Bitte per spes alicuius ebenso Phaedrus app. 26, 3 per te oro superos 
perque spes omnes tuas, also nach dem Leben. Surgere hier und 4,274 
Ascanium surgentem et spes heredis Iuli mit neuer Metapher: aus welcher 
Sphkre, zeigt Columella 2, 8 semen surgit 6, 23 frutex surredurus in altitu¬ 
dinem; Vergil wurde darauf gefvihrt, weil ihm spes ais Ausdrucksweise so- 
wohl des agricola (vgl. Hor. epist. 1, 7,87 spem mentita seges Tib. 1,1,9 
nec spes destituat, sed frugum scmper acervos | praebeat, er selbst georg. 3, 
473 spemque gregemque) ais des pater familias (z. B. Caes. Gall. 7,63 sum¬ 
mae spei adolescentes, Tac. Agr. 9 egregiae spei filia) gelaufig war. Ovid 
schwacht die Metapher durch crescentis Iuli (met. 14, 583) ab. 365 in¬ 
victe: Ennius Scip. 3 Scipio invicte. terram inice: Ennius trag. 126 
terram inicere. — tlber die Art des Versschlusses tu mihi terram s. An¬ 
hang IX. 366 portusque require Velinos, tlber den Anachronismus 
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s. o. S. 113. Velia hat, soweit die TerrainverSnderung ein Urteil erlaubt, 
nur einen Hafen besessen (F. Miinter, Velia in Lucanien, Altona 1818 18 f 
und Schleuning 1. c. [z. 360J 173). Der Plural dient hier nicht wie 5,813 
tutus quos optas portus accedet Averni metrischer Bequemlichkeit (s. An- 
hang V), sondem vermutlich der Euphonie: portusque —Velinos ist nach 
dem im Anhang IV erorterten Brauch wegen der differenzierten Endungen 
melodischer ais portumque—Velinum. Aus analogem Grund Ovid met. 14, 
232 Aeoliique ratem, portus repetisse tyranni’, zur Vermeidung von ratem 
portum; her. 2,92 cum premeret portus classis itura meos 6,142 intrasses 
portus tuque comesque meos und ebenso sein Nachahmer her. 17,198 et 
teneant portus naufrage membra tuos: bpoiOTrxuuxov in der Diaerese des 
Pentameters, im allgemeinen beliebt, ist gerade bei -um auffallig selten. In 
Aen. 7,22 delati in portus neu litor a dira subirent mag der erste Plural 
wegen der Responsion mit dem zweiten gewahlt sein (s. Anhang II 3); doch 
ist bemerkenswert, daB Aristoteles Rhet. III 6. 1407 b 33 gerade Xipevec 
ais rhetorischen, von Dichtern dc dyxov xfjc XeEeuuc gebrauchten Plural 
anfiihrt (vgl. Maas 1. c. [z. 4] 492). 368 (sine) numine divom Vers- 
schluB Catulis 64,134, aber wahrscheinlich ennianisch: s. Auhang I 3; nec 
■.. sine numine divom entspricht ouk aeKqxi 9ewv: vgl. C. Weymann, Jahrb. 
f. Phil. Suppi. XV 1887, 549. 370 da dextram misero: V 75 (Schatten 
des Patroklos zu Achilleus) KCti )U0i boc xqv Xe>P’ oXoqpupopai (Heyne). 
372 talia fatus erat ennianische Floskel: s. Anhang I 2. 373 dira 
cupido. Alter VersschluB (auch 721. 9,185, vgl. 6,823 immensa cupido 
9, 760 itisana c.): Lucrez 3, 59 caeca c. 1077 tanta c. u. 6. dgl. (vgl. 4,1046 
dira lubido). 374 tu Stygias inhumatus aquas amnemque seve¬ 
rum: Versbau und Worte merkwiirdig ahnlich Culex 240 ad Stygias revo¬ 
catus aquas, vix ultimus amni. Die Anklange des Culex au die verg. Ge- 
dichte sind gesammelt von Elizabeth Jackson, The Classical Quarterly V (1911) 
163 ff. Vgl. zu 417f. 431. 451. 461 f. 583. 591. 607. 374 f. amnem¬ 
que severum | Eumenidum aspicies ripamve iniussus adibis. Mit 
dem Strom der Eumeniden ist der Cocytus gemeint, wie auBer den Kujku- 
toO Kuvec bei Aristophanes Frosche 472 (s. oben z. 131 f.) Vergil selbst 
lehrt an einer Stelle der Georgica, wo er auf seine Nekyia vorausdeutet: 
3, 37f. Furias amnemque severum | Cocyti. Auch Statius Theb. 1, 89 f. l&Bt 
Tisiphone am Cocytus sitzen (Cerda), und die Erinyen werden mit diesem 
zusammen genannt auch Anth. Pal. 7, 377. Uber den Widerspruch dieser 
Lokalisierung mit derjenigen anderer Stellen unseres Buchs s. o. S. 214. — 
tjber das udxepov TTpoxepov der Begriffe aspicies—adibis s. Anhang II 2. 
Fur adibis hat Servius die schlechte Variante abibis, die auch Donatus inter- 
pretiert. iniussus ist ein uns zuerst bei Horaz (epod. 16, 49, sat. 1, 3, 3) 
begegnender Versuch, mit Hilfe des klteren iniussu ein dem Lateinischen 
fehlendes Adjektiv in der Bedeutung von 4ku)V, auxopaxoc zu schaifen. 
Viel Gluck hat das Wort nicht gehabt: Vergil hat es in seinen drei Werken 
nur je einmal und auch die Spateren blieben trotz Vergils Autoritat sehr 
zuriickhaltend. 

376 desine fata deum flecti sperare precando. Wie Vergil sonst 
Antitbesen gern in einem Vers zusammenfaBt (s. z. 304), so auch senten- 
ziose Gedanken wie unten 620 discite iustitiam moniti et non temnere divos 
5,710 quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est. Dieselbe Praxis 
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ist uns in hexametrischer Poesie besonders aus den sentenziosen povoffuxct 
der borazischen Episteln gelaufig. Mit desine begann ein berfilunter 
Hexameter aus dem 'Scipio’ des Ennius (Cic. de orat. 3,167). ^ fata deum 
wie 4,614 fata Iovis, wo das Schol. Dan. richtig erklart: 'fata’ dicta, id 
est Iovis voluntas; er iibersetzt Aidc flouXr). — Die Stoiker haben aus der 
Unabanderlichkeit der Gpappevri die Nutzlosigkeit eines gegen diese ver- 
stoBenden Gebets gefolgert: vgl. Seneca epist.41, Oed. 980ff. und besonders 
nat. 2, 34 f. (z. B. ib. 35,2 fata inrevocabiliter ius suum peragunt nec ulla 
commoventur prece), Hierokles bei Stob. I p. 63 W. Dementsprechend ffihrt 
Seneca epist. 77,12 diesen Vers in folgendem Zusammenhang an: quid optas? 
perdis operam: 'desine fata deum flecti sperare precando : rata et fixa sunt 
et magna atque aeterna necessitate ducuntur. Der beriilimte Vers ist von 

Dante Purg. VI 30 iibersetzt worden. 

378ff. Die Rede schlieBt mit drei Versen, deren Schliisse isokolisch 
gebaut sind: ossa piabunt, sollemnia mittent, nomen habebit (s. Anhang II3). 
tjber die Wortstellung piabunt—mittent s. ebenda III A 2. finitimi die 
irepiKTiovec in einem Orakel bei Herodot 7,148. et statuent tumu¬ 
lum et tumulo sollemnia mittent. Die Genetive und Dative Sing. und 
Plur. von is werden von den Dichtern der klassischen Zeit gemieden (s. o. 
z. 174); sie wiederholen, um diese Formen zu meiden, lieber das Substantiv, 
wie Verg. hier tumulo; vgl. 1, 325. 3, 607. 10,149. 202. 11,140 (anderes, 
aber nicht geniigend gesichtet, Forbiger zu 1,554). sollemnia mittere 
dtricriac £opxac Treptreiv; mittere sakral schon auf der Dvenosinschrift. 
382 f. his dictis curae emotae pulsusque parumper | corde dolor 
tristi, gaudet cognomine terrae. Malerische Spondeen wie bei Shnlichen 
Gedanken 3,153 tum sic adfari et curas his demere dictis 5,708 isque his 
Aenean solatus vocibus in fit. Das malerische Moment wird durch die Allitera- 
tion pulsusque parumper und corde—tristi—cognomine terrae (Schema ab ab) 
noch gesteigert, so daB die Episode wirkungsvoll abscblieBt. — Mit parumper 
schlieBt Ennius fiinf Hex., darunter in alliteriereDder Verbindung ann. 71. 455 
auch Lucrez 4,1116 (pausa parumper). Vergil hat das Wort nur hier (wie 
parum nur unten 862); Caesar meidet es ganzlich, dagegen hat es der in 
seiner Sprache oft poetisch archaisierende Verfasser des bell. Afr. 52, 2, und 
zwar gerade in derselben alliterierenden Verbindung wie hier Vergil (pulsi 
parumper). Wie soli man diese (Ibereinstimmung anders erklaren ais durcli 
die Annahme, daB sie aus dem alten Epos stammt? cognomine terrae 
codd., Nonius; c. terra Servius mit plautinischem Zitat fur adjektivisches 
cognominis. Letztere Lesart ist so viel gewahlter, daB ich sie in der 1. Aufl. 
nicht hatte hinter die sichtlich gewohnlichere der Hss. (und des Nonius) 
zuriickstellen diirfen. Der Abi. des Adjektivs auf -e hat kein Bedenken 
(Serv.: quod communi genere in 'e’ misit ablativum, metri necessitas fecit; 
vgl. zu ecl. 8, 75 'numero deus impare gaudet’: 'impare’ propter metrum ait, 
nam 'ab hoc impari’ dicimus). Auch bei Liv. 5, 34, 9 ist die adjektivische 
Form, die den Schreibem sichtlich Sehwierigkeiten machte, aus den Hss. 
verdrangt worden. 

3. Charon, Aeneas und die Sibylle 384—416. 

In dieser Episode sind unverkennbar Motive griechischer Kaxct{ld(Jeic 
benutzt. Folgende Ziige lassen sicli feststellen. 
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a) Das Motiv vom Zorn Ctaarons (407 ira, vgl. 387 increpat) muB 

iiberliefert gewesen sein, denn es findet sich auch in einem Fragment des 

Tragikers Achaios (beim Schol. Aristoph. Frosche 184 = fr. 11 p. 749 N.s): 

Xcup’ ui Xdpiuv, r) Ttou CTqpobpa 0upoi; (gesprochen vom Chor der Satyra). 

b) Charon sagt 392 f. nec vero Alciden me sum laetatus euntem 
accepisse lacu (der formale Anklang an Apollon. Rhod. 3, 584 f. oub£ 

fdp AioXibpv OpiEov paXa nep xaxeovxa ! bexOai dvi peyapoidv wird von 

Conington notiert). Diese Worte bekommen ihre Pointe erst, wenn man sie 

sich griechisch denkt: oube pev ‘HpaKXria yapeic bexoppv Kaxiovxa, denn 

das antithetische Wortspiel zwischen dem finsteren Xapwv und xdpeiv 

war sehr beliebt, so in dem eben zitierten Fragment des Achaios. Nun be- 

merkt Servius: lectum est in Orpheo (fr. 158 Abel), quod quando Hercules 
ad inferos descendit, Charon territus eum statim accepit, oh quam rem anno 
integro in compedibus fuit. Keinesfalls ist hier der 'Orpheus’ Lucans gemeint 

(so wenig wie in dem Zitat zu georg. 2, 389 lectum est in Orpheo), denn 

bei einem Zitat aus diesem nennt Servius (zu georg. 4, 492) den Namen 

des Dichters (Lucanus in Orpheo-, vgl. Ettig in Leipz. Stud. XIII 376, 1, 

Dieterich 134, 1, Rohde, Psyche II 179, 2). Also muB das Zitat, wie schon 

Lobeck, Aglaoph. 812f. erkannte, auf die Kaxa|ia(Tic bezogen werden, die 

unter Orpheus’ Namen ging. Da nun in dieser Orpheus selbst der mxa- 

Paivujv war (das ergibt sich, wenn es eines Beweises bedarf, aus Plutarch 

de sera n. v. 22, 566C), so muB die Situation dort dieselbe gewesen sein, 

wie hier bei Vergil: Charon erzahlte dem Orpheus (wie hier dem Aeneas) 

seine Strafe fur die Uberfahrt des Herakles. So schon Ettig 1. c. 287. 

c) Die Sibylle sagt von Cerberus 400 f. licet ingens ianitor antro 
| aeternum latrans exsangues terreat umbras. Das Motiv, daB die Toten 

sich vor dem BeiBen des Cerberus fiirchten, hat Plutarch non posse s. v. s. 

Epie. 27, 1105 A (anders Apuleius met. 1, 15 a. E.), und zwar neben einem 

andern, das aus orphischen Mysterien bezeugt ist (Piat. Gorg. 493 BC): tuj 

KepPepiu biabaKvecreat Kai qpopeiv eic xov xprprov. Der Glaube ist nach 

dem, was Dieterich 49 iiber die mythologische Vorstellung vom Cerberus 

ermittelt hat, jedenfalls altertiimlich. 

d) 412 ff. accipit alveo ingentem Aenean, gemuit sub pondere 
cumba sutilis et multam accepit rimosa paludem. Hier iibernahm 

Vergil nachweislich das Motiv, daB der Nachen Charons rissig ist und durch 

das^Leck Wasser zieht, ais iiherliefert: vgl. die von Wagner angefiihrten 

Worte Lukians dial. mort. 10,1 xo (TKaqnbiov mroaaOpov ectxi Kai btappei 
xa TToXXa, dazu 4,1 xou amcpibiou xa aveiUYOxa. Aber auch das spezielle 

Motiv, daB der Nachen durch das Einsteigen eines gewaltig sehweren leben- 

den Korpers sich mit W^asser getiillt habe, laBt durch seine Besonderheit 

von vornherein vermuten, daB Vergil es nicht erfand. Und da nun die Be- 
nutzung der 'HpaKXeouc Karapadic fur Vergil feststeht (vgl. zu 260f. 

309 ff.), so darf weiter vermutet werden, daB dieses Motiv dort vorkam und 

von Herakles auf Aeneas durch Vergil iibertragen wurde. Fur diese Ver- 

mutung sprechen folgende zwei Argumente. 1) Seneca Here. 775 ff. hat das 

Motiv tatsachlich von Hercules: scanditque puppem, cumba populorum capax 
i succubuit uni: sidit et gravior ratis | utrimque Lethen latere titubanti bibit. 
Die Annahme, daB vielmehr Seneca auf Giund der Vergilstelle das Motiv 

von Aeneas auf Hercules iibertragen hatte, wiirde deshalb unwahrscheinhch 
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sein, weil es fur Hercules besonders passend ist, der durch sein Gewicht 
selbst die Argo fast zum Sinken brachte: Statius Theb. 5,401 f. Diese Stelle 
und die Senecas fiihrt Leo, Seneca I praef. p. VII und 50,1 zum Vergleich 
mit dem Vergilvers an. 2) Lukian dial. mort. 10, 5 laBt Hermes zu einem 
Athleten, der im Begriff ist Charons Nachen zu besteigen, sagen: „entledige 
dich erst demes vielen Fleiscbes, denn sonst wird der Kahn kentern, wenn 
du auch nur mit einem FuB uber seinen Rand trittst.“ Der Humorist setzte 
travestierend den Athleten an die Stelle des mythologischen Athletenideals. 

e) 395f. Charon von Hercules: Tartareum ille manu custodem in 
vincla petivit | ipsius a solio regis traxitque trementem. An diese Verse 
kniipfte sich schon im Altertum ein £f)xr|pa. Servius: 'ipsius a solio regis’, 
atqui Cerberus statim (417) post flumina est. nam illic quasi est aditus in¬ 
ferorum, solium autem Plutonis inferius est. ergo aut ad naturdm canum 
referendum est qui territi ad dominos confugiunt aut solium pro imperio acci¬ 
piendum est. Die Neueren haben entweder die erste Xucfic des Servius an- 
genommen, die aber doch (samt der zweiten) bloB eine Ausflucht der Ver- 
zweiflung ist, oder aber den Widerspruch, daB der Cerberus nach vorlie- 
gender Stelle am Throne des Pluton tief im Hadesinnern (vgl. 541. 630), 
dagegen nach 417 ff. gleich am Tore des eigentlichen Hades stationiert sei, 
ais solchen anerkannt, auch dies, wie mir scheint, mit Unrecht. Die Ent- 
scheidung hangt nkmlicb ab von der Beantwortung der zweiten Frage, ob 
die Worte ipsius a solio regis mit den vorhergebenden in vincla petivit oder 
mit den naebfolgenden traxitque trementem zu verbinden sind. Wenn nun 
auch die letztere Verbindung (mit Hyperbaton von que) sprachlich moglich 
ware (vgl. unten 818), so wird doch die erstere (mit normaler Stellung 
von que) vorzuziehen sein, falis die sich dadurch ergebende Vorstellung 
sachlich belegbar ist. Nun hat schon Heyne auf Apollodor bibi. 2, 5, 12 
(125 Wagn.) hingewiesen, wo aus der ‘HpaKXeouc KaxdpcKTic berichtet 
wird: aixoOvToc be auxou TTXouxiuva xov Kepflepov, direxaHev 6 
TTXouxuiv ayeiv x^pic iLv eTyev 6ttXujv KpaxoOvxa. Diese Worte er- 
weisen erstens die Verbindung petivit a solio regis ais die richtige: Herakles 
ist vor den Thron des Herrn der Unterwelt (8c Opovov effxripiEac uuo 
Zotpoeibea x&pov bymn. Orph. 18, 8 an Pluton) getreten und fordert von 
ihm den Hund, der den Eingang des Hades bewacht: in dem Referat des 
Mythographen geht es nach den zitierten Worten gleich weiter: 6 b£ eupibv 
auxov 4ttI xaTc TruXaic xoO 'Axepovxoc kxX. Es liegt also bei Vergil keines- 
wegs ein Widerspruch vor. Zweitens gewinnen wir aus der vollkommenen 
tjbereinstimmung zwischen dem Mythographen und Vergil einen deutlichen 
Hinweis auf die von diesem benutzte Quelle: es kann keine andere gewesen 
sein ais diejenige, der jener folgt, die Kaxctpacric ‘HpaKXeouc. Dieser SchluB 
ist um so sicherer, ais dieser Konkordanz eine zweite zur Seite tritt, die 
wir schon oben feststellten (S. 206): den vergeblieben Versucli des Aeneas, 
mit den Gespenstern zu kampfen (290ff.), berichtet jener Mythograph we- 
nige Zeilen vorher (123) von Herakles. 

Vergil hat mithin fur diese Episode, bei der ihn die homerische 
Nekyia vollig im Stich lieB, zwei Kdxapdcreic, die des Herakles und 
des Orpheus, herangezogen, indem er Motive aus ihnen konta- 
minierte und auf sein Sujet iibertrug: ein seiner eignen Praxis und 
derjenigen andrer lateinischer Dichter entsprechendes Verfahren. Die Kaxa- 
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pacfic des Orpheus, ein hochberiihmtes Gedicht, das sich lange erhielt, hat 
er unzweifelhaft gelesen; dagegen ist es mir wahrscheinlich, daB er die 
Kctxapacnc des Herakles nur aus einem mythographischen Handbuche 
kannte von der Art unseres 'Apollodoros’, aber naturlich besser und um- 
fangreicher ais dieser. DaB er durcb geschickte Verwertung iiberlieferter 
Motive ein wirkungsvolles, dramatisch belebtes Ganzes geschaffen hat, da- 
fur biirgt die Tatsache, daB Dante eben dieser Episode eine ganze Reihe 
von Motiven seinerseits entlehnt hat, vgl. Inf. V 1 ff. VIII 25 ff. XII 63. 
Purg. IX 85 ff. 

384 f. ergo iter inceptum, peragunt fluvioque propinquant. Ergo 
kniipft an constitit 331 an, wie 11,799 an 784 und (von Conington ver- 

glichen) georg. 4, 206 an 202, wo aus MiBverstandnis dieses G°ebrauchs 

vielfach umgestellt wird. iter inceptum peragunt ~ 8, 90 iter inceptum 
celerant, worauf dort zwei Enniuszitate folgen; celerare ist ein alterttim- 

liches, vor Vergil je einmal bei Plautus, Turpilius und Catullus, ofters bei 

Lucretius iiberliefertes Verbum. Die Vermutung, daB Vergil sich an eine 

ennianische Phrase anlehnte, erhalt eine Stutze durch die Beobachtung von 

W. Leicb, De Horatii in saturis sermone ludibundo (Diss. Jena 1910), der 

auf Hor. sat. 2, 6, 99 ambo propositum peragunt iter binweist in ganz par- 

odischer UmgebuDg. fluvioque propinquant 8, 101 urbique propinquant 
in ebenfalls ennianischer Umgebung.' 385 conspexit M fiir prospexit, 
wie umgekebrt 3, 652 prospexi M, conspexi PR 387 sic prior aggre¬ 
ditur dictis atque increpat ultro. Die Phrase increpat ultro ist eine sti- 

listische Variation von prior aggreditur dictis mit geringer Nuancierung der 

Begriffe: ultro d. h. uber das hinaus, was man den Umstanden nacb er- 

wartet (Serv. zu 2,145), bei den verbis dicendi daber oft von dem, der zu- 

erst das Wort ergreift, so 499 compellat vocibus ultro. Wie oft bei soleben 

stilistischen Variationen (s. z. 68) scheint aucb hier eine der beiden Pbra- 

sen alteres Gut: aggreditur dictis ist wohl ennianisch, da aggredi aliquem, 
um mit ibm zu sprechen, aus Plautus gelaufig und Ennius selbst ann. 588 

adgretus fari hat. Der Vers 3, 358 his vatem aggredior dictis ac talia quaeso 
leitet den zu 15 erorterten ennianischen Zusammenbang ein und hat das 

bei Vergil nur hier transitiv gebrauchte archaiscbe quaeso. 
389 ff. In der folgenden Wechselrede der Sibylle mit Charon ist die 

Diktion, entsprechend der 'vilis persona’ des Scbiffers (s. das zu 301 liber 

dessen SuBere Erscheinung Gesagte), etwas niedriger gestimmt ais sonst: 

389 fare quid venias vgl. Plaut. Amph. 377 loquere, quid venis\ solche 

Akkusative neutraler Pronomina sind gerade aus der KUjpiKf] massen- 

haft belegt. Istinc nur hier: vgl. iiber iste o. S. 120. 391 vectare, nur noch 

11, 138 plaustris vectare ornos. Auch die Antwort der Sibylle ist danach 

leise stilisiert: 399 absiste moveri eine wohl dem Leben angehorige Um- 

sebreibung des negierten Imperativs (Phaedrus 3, 2, 17 timere absistite), 
401 die dpujveia, 402 der patruus. — Charon spricht weitschweifig, die Sibylle 

kurz und sachlich, fast gebieteriscb (breviter 398. nec plura his 408). Auf 

dergleicben Ethopoiie achtet der Dichter: vgl. 10, 17f. (nach einer kurzen 

hoheitsvollen Rede Jupiters): Iuppiter haec paucis, at non Venus aurea con¬ 
tra pauca refert. — Kraftvolle, der lebhaften Handlung angemessene Alli- 

terationen 391 corpora viva . . . vectare carina (Schema abba), wie 402 

licet patrui—Proserpina limen; 394 invicti viribus; die erste Rede schlieBt 
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396 f. mit traxitque trementem (malerisch wie 2, 550 f. altaria ad ipsa tre¬ 

mentem j traxit) und dominam Ditis—deducere adorti. 
389 fare age, quid venias, iam istinc et comprime gressum: 

Interpunktion (iam istinc zu fare age) nach Lachmann zu Lucrez p. 189. 
fare age wohl ennianisch, da es 3, 362 (an gleicher Versstelle) in dem zu 
15 und 387 besprochenen ennianischen Zusammenhang steht. iam stinc 
M1 und der alte Yergilcento (s. o. z. 37), wo im cod. Salmasianus geschrie- 
ben ist: iam stinget comprime gressum (Bahrens, PLM IV 227, 193). Uber 
diese von Lachmann (zu Lucr. p. 197) bekanntlich empfohlene Form schreibt 
mir Leo: „Fiir das Lachmannscbe stic habe icb nie den mindesten Beleg 
gefunden, der bewiese, daB es etwas andres ware ais umgekebrte Schrei- 
bung des mittellat. Y’orschlags-i.“ 390 soporus Neubildung (Ladewig 5) 
nach canorus, decorus, wie odorus 4,132 sonorus 1,53 (zuerst iibernommen 
von Lygdamus 4, 69) und honorus bei Spateren; soporifer 4, 486 ebenfalls 
neu. Auch die Verbindung nox sopora 'schlaftrunkne Nacht’ gebdrt dem 
Vergil (s. z. 53). Pirithoumque: VersschluB nach griecbiscber Art: 
s. Anbang IX. 394 dis quamquam geniti atque invicti viribus 
essent. Der Konjunktiv bezeicbnet die Tatsache nicbt ais solebe, sondern 
vom subjektiven Standpunkt des Redenden aus: quamquam eos dis genitos 
esse noveram, vgl. Servius. Der Gebraucb des Konj. nacb quamquam ist zu¬ 
erst von Ovid in seinen spateren Dicbtungen uber die Grenze des subjek¬ 
tiven Moments binaus erweitert worden, vgl. Ebwald zu Ovid met. 14, 465. 

essent am VersscbluB fur Vergils Praxis ungewobnlicb (s. z. 690 und 
Anbang IIIB 2). Nun bat invicti viribus ennianisebes Kolorit, denn invictus 
ist ein Lieblingswort des Ennius und mit vires alliteriert er besonders oft. 
Mitbin konnte der ganze VersscbluB invicti viribus essent ennianiscb sein, 
um so mebr ais der Konjunktiv selbst innerbalb der genannten Gebraucbs- 
sphare fur Vergil singular ist. Mit dem VersscbluB traxitque trementem 
396 vgl. den des Lucrez 5, 403 iunxitque trementes: ennianisches Muster 
ist wegen der starken Alliteration bei Vergil wahrscheinlich. 397 adorti 
ist ais ennianisch er VersscbluB belegt (ann. 164). dominam Aecrroivav 
(Heyne). Ditis thalami entsprechend den auf Grabepigrammen typi- 
seben Oepdecpovric BdXoqnoi. 

399 f. nullae hic insidiae tales—nec vim tela ferunt. Mit ibren 
ersten Worten widerlegt die Sibylle den zuletzt gehorten Vorwurf Charons 
(vgl. 397 adorti), mit den zweiten Worten den zuerst gehorten (vgl. 388 
armatus). Die Ordnung der Glieder ist also cbiastisch. Uber diese mehr 
psycbologische Art der Komposition (es ist naturgemaB, in der Antwort 
zunachst auf das zuletzt Gehorte einzugeben) hat J. Classen, Beobachtungen 
liber den homer. Sprachgebrauch (Frankfurt 1867) 204f. fur Homer ge- 
handelt; sie ist aber fur die alten Sprachen iiberhaupt charakteristisch. Ein 
typisches Beispiel ist die nach dieseru Prinzip aufgebaute Ode des Horaz 
1, 12. Anders unten 500f. 398 Amphrysia vates. Servius: longe peti¬ 
tum epitheton. Da Vergil georg. 3,2 den Apollo pastorem ab Amphryso in 
ganz alexandrinischem Zusammenhang nennt, so ist damit die Sphare, aus 
der das Epitheton stammt, gegeben. Im allgemeinen bat Vergil sich in der 
Aeneis von der Manier seiner fruheren Gedichte (vgl. Leo, Hermes XXXVII 
1902, 36) mehr losgesagt; er bat in ibr noch 1, 720 mater Acidalia (Venus) 
2, 197 Larissaeus Achilles 3, 19 Dionaea mater 85 Thymbraeus 401 dux 
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Meliboeus . . . Philocteta 4,252 Cyllenius 8,18 Laomcdontius heros (Aeneas) 
12, 456 Rhoeteius heros (Aeneas). 401 aeternum latrans exsanguis 
terreat umbras mit maleriscben Spondeen. Aeternum adverbial wie 617 
aeternum sedebit. Es ist ein in augusteiscber Zeit gepriigter Griizismus (vgl. 
4pevec dei, CTuvextc): friihestes Beispiel Vergil georg. 2, 400, dann Tibuli 
2, 5, 64. Hor. epist. 1, 10, 41; vgl. Schafler 1 c. (z. 281) 30, Biicheler, 
Rh. Mus. XLV 1890, 324. Isoliert steht sempiternum bei Plaut. Aul. 147. 
In den ecl. 3,79 et longum formose vale vale inquit lolia ist longum vale zu 
verbinden: H. PrieB, Usura adverbii quatenus fugerint poetae (Diss. Marburg 
1909) 35 (in dieser Arbeit ist gezeigt, daB Vergil von Worten des Gefiihls 
nie das Adverbium gebraucht, stets das Adjectivum). In jungen Buchem 
dehnt Vergil die Freiheit auf extremum (9,484) und supremum (3,68) aus, 
wie er, gleichfalls nach griechischer Art, erst 11, 865 extrema gementem 
wagtpvgl. zu 467 f. 402 casta licet patrui servet Proserpina limen. 
Die Nennung des patruus, des aus der Komodie und Elegie bekannten bo- 
sen und miirrischen Obeims, fiihrt das ironisebe Moment des vorangehenden 
Verses hiibscb weiter (Cerda). In diesem Zusammenhang stellt sich auch 
fur domus (vgl. domum servavit carm. epigr. 52 Biich.) das spezialisierende 
limen ein, der in der Elegie (z. B. Tib. 1, 2, 17 u. 6.) neben ianua, fores 

fur die Sacbe typisebe Ausdruck. 
405 si te nulla movet tantae pietatis imago. Vor diesen Worten 

liegt eine Pause, wabrend welcber die Sibylle wartet, ob ihre bisberigen 
Worte keinen Erfolg baben. Dieses dramatisebe Moment scheint durcb die 
Stelle eines Tragikers (wabrscbeinlich Accius' Atreus) bedingt zu sein (s. 
z. 500f.): nil fraterni nominis \ sollemne auxilium et nomen pietatis mo¬ 
vet? (p. 316 Ribbeck3). Wie dort der Bruder, so ist bier im vorhergebenden 
Vers der Vater genannt (ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras). 
nulla pradikativiscb wie ofters bei Vergil, besonders ahnlich Aen.4, 232 si 
nulia accendit tantarum gloria rerum. 406 aperit ramum qui veste 
latebat. Das Motiv stammt aus Apollonios Rhod., bei dem Medea das 
wunderbare Kraut zunSchst Guubbei KCtTGeto pitpq (3,867) und weiterhin, 
um es dem Iason zu geben, Guuubeoc eEeXe |iiTpr|C (3,1013). Hierdurcb 
erledigt sicb raeine irrtumliche Auffassung der Stelle bei Skutscb, Aus Ver- 
gils Friibzeit (Leipz. 1901) 116 f. 407 f. In tumida ex ira tum corda 
residunt sind prosaisebe Pbrasen wie tumor animi residit (Cic. Tuse. 3, 26), 
ira residit (Liv. 2, 29, 6) durcb den zu 51 erorterten pragnanten Gebrauch 
der Praposition ex kiinstlicb verbunden; fur die Metapber s. z. 49; corda 
an gleicher Versstelle Ennius ann. 400. Uber diese die Handlung fortfiib- 
renden Worte binweg kniipft nec plura his (sc. dixit Sibylla) 408 an den 
ScbluB der Rede der Sibylle an (vgl. Servius; ahnlicb 886 ~ 897). Die 
kunstvolle Satzkonstruktion 406-8 ist bemerkenswert: 

'at ramum hunc’ — aperit ramum qui veste latebat — 
'adgnoscas’ — tumida ex ira tum corda residunt — 

nec plura his. 
Die beiden, den Fortscbritt der Handlung bezeicbnenden kwXci aperit — 
latebat, tumida - residunt baben gleieben Rhytbmus und gleiebe Silbenzahl 
dasselbe gilt von den die Handlung begleitenden, absicbtlicb kurzen und 
schroffen KoppotTia at ramum hunc, adgnoscas, nec plura his. Bei nchtiger 

Rezitation wird dadurch eine starke Wirkung erzielt. 
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408 f. Durch die feierlichen Spondeen nec plura his: ille admiram 
venerabile donum | fatalis virgae longo post tempore visum tritt das Bedeut- 
sarae des Moments fur die Handlung stark hervor: Spondeen mit mirari 
auch 1, 421 miratur molem Aeneas 709 mirantur dona Aeneae., vgl. 7, 812 f. 
Ebenso durch die Alliteration venerabile—virgae—visum. venerabilis 
zuerst in augusteischer Zeit nachweisbar (Ladewig 7). longo post tem¬ 
pore visum: TrXdtcrpa des Dichters der Situation zuliebe, s. o. S. 170. So 
auch R. Helm, Jahresber. d. Altert. CXIII (1902) 42. fluvioque pro¬ 
pinquat: propinquare ist vor Vergil nur einmal bei Sallust (hist. 4, 74 
Maur.) iiberliefert; das Kompositum appropinquare warim daktylischen MaB 
nicht zu brauchen. Vgl. iiber derartigen Ersatz jetzt Bednara a. a. 0. (zu 4) 
597f. und Engel ebd. S. 68 f. 411 inde alias animas quae per iuga 
longa sedebant mit zweifachem Grazismus: alias animas im Gegensatz 
zu Aeneas und der Sibylle (vgl. Ladewig-Deuticke) und iuga: Servius graece 
dixit-, 7ufd enim dicunt quae nos transtra nominamus. Der Ersatz von tran¬ 
stra (von Vergil selbst sechsmal gebraucht) durch iuga ist fast singular: auBer 
in Glossen (2,322,43. 430,34) findet es sich nur bei Lucan. 2,695. Val. 
FI. 4,647 (Mitteilung des Thesaurusarchivs). 412 f. accipit alveo I in¬ 
gentem Aenean. DaB die Sibylle mit eingestiegen ist, wird erst beim Aus- 
schiffen 415 ais selbstverstandlich k^rz angedeutet (s. iiber dergl. 'compen¬ 
dia narrationis’ o. z. 13). 413 f. gemuit sub pondere cumba | sutilis 
et multam accepit rimosa paludem. Das Gegenteil einer cumba sutilis 
(das Adjektiv zuerst hier nachweisbar, vgl. Ladewig 5) ist, wie Servius 
notiert, eine c. texta: Ennius trag. 50 classis texitur (sp&tere Belege bei 
Henry 307 ff.); vgl. Cic. nat. 2, 150 tegumenta corporum vel texta vel suta, 
Vergil georg. 4, 33 f. seu suta . . seu texta. Damit das Besondere stark 
hervortrete, ist sutilis von seinem Substantiv durch VersschluB getrennt, s. 
Anhang III B 1. Bei dem Fahrzeug des Diimons hat die Errungenschaft 
einer fortgeschrittenen Kultur noch keine Verwendung gefunden, sondern 
es ist primitiv wie die von Herodot 1, 194 und Plinius nat. 4,104. 7,206 
erwShnten Fahrzeuge (Zitate bei Cerda); noch heute gebrauchen kulturlose 
Volker genahte Boote (vgl. Schurtz, Urgeschichte der Kultur 464 f.). Das 
erlesene Motiv hat Vergil wohl aus der Quelle genommen, der er die Hand¬ 
lung nachbildete (s. o. 237 ff.). Der 416 genannte limus (Pop^opoc) und 
die ulva (steriles ulvae Ovid met. 4, 299, vgl. o. S. 216) sind typische 
Ztige: vgl. Waser 1. c. (zu 298 ff.) 105 ff. 415 tandem den 1. FuB ful- 
lend wie 472, s. Anhang VIII. 

II. REGION ZWISCHEN ACHERON DND TARTARUS-ELYSIUM 

417—547. 

Die Begrenzung dieser Region ist angezeigt durch 477 arva ultima 
und 540 hic locus est, partis ubi se via /indit in ambas (rechts Elysium, 
links Tartarus). 417—25 (Cerberus) sind mit 426—33 (den zwei ersten 
Seelenklassen) in der Bilderhandsehrift fol. XLVIIF dargestellt. 

A. Cerberos 417—25. DaB die Einschl&ferung des Cerberus der Szene 
bei Apollon. Rhod. 4, 139—61 nachgebildet ist, wo Medea den das VlieB 
bewachenden Drachen einschlafert, bemerkt Germanus: besonders genau 422 f. 
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immania terga resolvit | fusus humi totoque ingens extenditur antro nach 150 f. 
boXixnv aveXueT’ dicavOciv | q-rpreveoc cmeipric, pf|Kuve be pupia KikXa. 
Wihrend jedoch der griechische Dichter 23 Verse gebraucht, kommt Vergil 
mit 9 aus, die er datur aber mit um so groBeren Kuhnheiten ausstattet. 
417 trifaux ist Neubildung nach triceps, was ais Ubersetzung von xpi- 
Kdp-nvoc, TpiKpavoc schon Cic. Tuse. 1, 10 aus einem Tragiker zitiert. Es 
wird kiihn mit latratus verbunden: die Verbindung TpiKpavoc uXciYpoc wire 
im hoben Stil griecbischer Poesie nicbt so ungewohnlich, wie sie es fur 
r(5misches Gefiihl sein muBte (schwachliche Nachbildung Ovids met. 4, 450 
tres latratus simul edidit). Eine Neubildung ist auch 425 inr&meahilis 
(= 5, 591 vom Labjrintb, s. z. 27), ein Versuch, griechische Bezeichnungen 
des Hades w.ie dvo0Tr|TOC, dveKfiaTOC, abiauXoc wiederzugeben; wenn Sta¬ 
tius Theb. 4, 537 Vergils inremeabilis zu remeabilis rekomponiert wie Se¬ 
neca nat. 6, 8, 4 Vergils ineluctabilis zu eluctabilis, so deutet das auf ein 
Sinken des Gefiihls fiir die Proprietat der Sprache. Dante Purg. I 131 f. 
gebraucht zwei Verse, um das Wort zu iibersetzen. Auch 418 personare 
mit einem Ortsobjekt (regna), wie oben 171 personat aequora, scheint erst 
von Vergil gewagt zu sein in Erweiterung des familiaren personare aures 
(Cic. epist. 6, 18, 4. Hor. epist. 1, 1, 7). Besonders kiihn ist, wie er 420 
die peXiToOrxa wiedergibt: meile soporatam et medicatis frugibus offam. In 
formaler Angleichung (s. Anhang II 3) an die regulare Verbindung medi¬ 
catae fruges (vgl. Columellas medicatus cibus, medicata vina, m. semina) sagt 
er soporata offa ('ein narkotisierter KloB’), wie er 5, 855 ramum vi sopo¬ 
ratum Stygia in Angleichung an das vorhergehende ramum Lethaeo rore 
madentem zu sagen wagt, noch dazu mit dem vor ihm nicht nachweisbaren 
soporare (s. z. 390 soporus). — Auch das malerische Element tritt stark 
hervor: uber die a und u in latratu trifauci s z. 237f.; ferner bemerkt 
Cerda treffend: 'in tribus primis versibus, qui pertinent ad horrorem canis, 
littera canina adhibetur supra decies’. Weiter Alliterationen: 418 adverso 
—antro 419 colla colubris (fast eine Paronomasie nach Art der zu 204 be- 
sprochenen) 420 meile—medicatis 420f. offam—obicit. Endlich die an signi- 
fikante Versstellen (s. Anhang III A 2) gesetzten wirkungsvollen Homoio- 
teleuta obicit—corripit—resolvit. Die Verse 417—19 zeigen die zu 374 be- 
merkte Art von Anklangen an Culex 220 f. Cerberus et diris latrantia ricti¬ 
bus ora, anguibus hinc atque hinc horrent cui colla reflexis. Wie viel be- 

deutender ist das vergilische Originali 
421 fame mit iiblicher Konservierung der Lange aus der e-Deklination 

(gen. fami Cato). In diesem Wort schiitzte die Kiirze der ersten Silbe die 
Linge der zweiten, dagegen hat er unten 442 tabe, wahrend Lucrez 1,806 
auch hier das iltere -e bewahrt wie 3, 734 in contage. 423 totoque 
ingens extenditur antro. Um toto glaublich zu machen, wird ingens aus 
417 wiederholt und gewissermaBen erklarend (cne TreXwpioc wv) daneben 
gestellt. An solchen Wiederholungen desselben Wortes in kurzen Zwischen- 
raumen tingens gleich wieder 426) hat sich Vergil, gemaB der Praxis der 
Slteren Dichter, nicht gestoBen (z. B. unten 6841, Wagner zu georg. 2,125f.). 
So empfindlich wie wir ist aber jberhaupt kein antiker Dichter hierin ge- 
wesen: vgl. Lehrs de Aristarchi stud.3 450 ff., v. Wilamowitz zu Eurip. Her. 
329, Eaibel, Stil u. Text der T7oX. A0. des Aristoteles 50; fiir lateiniscbe Poesie 
Naeke zu Valer. Cato 277 ff., Haupt op. I 103, fiir griechische und latei- 
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nische Poesie jetzfc bes. A. Poutsma, Mnemosyne XLI (1913) 397ff. Es ist 
also unrichtig, wenn Ribbeck georg. 2, 296 das nur in einer mittelalt. Hs. 
iiberlieferte bracchia pandens gegen das in MPRV iiberlieferte b. tendens 
ais 'elegantius’ bevorzugt, weil 292 ein Yers mit tendit schlieBt. 
424 f. occupat Aeneas aditum custode sepulto. Die Phrase occupat 
Aeneas aditum = 635, vermutlich mit Benutzung des Ennius (s. z. 633 ff.). 

custode sepulto sc. somno, was 2, 265 dabei steht: urbem vino somnoque 
sepultam nach Enn. ann. 292 hostes vino domiti somnoque sepulti. Wie Ennius 
schlieBt auch Lucrez zwei Verse (1,133. 5, 973) mit somnoque sepulti. Vgl. 
ein (erganztes) Luciliusfragm. 1374 M. sepultum morte meroque (lingua se- 
pulta mero Prop. 3, 11, 56). Die Auslassung des den Verbalbegriff be- 
stimmenden Substantivs muB ais groBe sprachliche Kuhnheit erscheinen. 
Moglicherweise empfand der Dichter einen (etymologisch nicht gerecht- 
fertigten) Zusammenhang von sepelire mit sopire (somnus). — Uber die 
markante Wortstellung occupat—evadit s. Anhang III A 2. 

B. Die Seelenklassen dieser Region. Es sind funf Kiassen, von 
denen die drei ersten nur kurz bezeicbnet, die zwei letzten ausfiihrlich be- 
handelt werden, indem mit je einem ihrer Repriisentanten Aeneas zusam- 
mengefiihrt wird. Uber das Band, das die funf Kiassen verkniipft, sowie 
den Grund ihrer Stationierung in dieser Zwischenregion s. Einleitung S. llff. 

1. Die Sauglinge 426—29. Mit bedeutender Wirkung folgen auf 

den heulenden Hollenhund sofort (continuo) die Seelen der Kinder ov ttot- 
pov YOOUJCfai, da ihnen die Moipai keinen Anteii am Leben gegeben haben 

(sie sind vitae exsortes, apotpoi fliou), und die daher, wie ein Grabgedicht 

mit riihrender Einfachheit sagt (78 Biich.), 'nicht wissen, zu was sie ge- 

boren sind’. Die furchtbare:, mit Kontrasten spielende Ironie der Tyche, die, 

mit Varro (sat. 222) zu reden, 'neben die Wiege den Sarg stellt’, wird in 

diesen paar Versen so ergreifend zeichnet, daB sie mit Recht hochberiihmt 

waren. Das zeigen, um die literarischen Nachahmungen (schon Severus bei 

Seneca suas. 6, 26 abstulit una dies nach 429 abstulit atra dies) zu iiber- 

gehen, die vielfachen Zitate auf Grabsteinen: fur 429 abstulit atra dies et 
funere mersit acerbo (von Vergil selbst 11, 28 wiederholt) werden im In¬ 

dex III zu Biichelers carm. epigr. (p. 918) allein elf mehr oder minder wort- 

liche Zitate angefiihrt, zu denen noch zahlreiche Anspielungen kommen (so 

405,1 abstulit una dies; 588, 5 repenti funere mersit nach funere mersit 
acerbo); fur 428 ab ubere raptos vgl. 1576 hic sum matris ab ubere raptus 
| compositus 397,1 rapta sinu matris 398, 5 uberibus pressis nutricem liquit 
amantem; fur 427 f. in limine primo . . . vitae . . . raptos vgl. 567, 4 rapuit 
quam mors in limine vitae 569, 3 vitaeque e limine raptus. Auch die Sprache 

ist im Gegensatz zum oyKOC der vorhergehenden Verse einfach. — Das Wei- 

nen wird 426 f. durch drei parataktische Ausdriicke (auditae voces, vagitus 
ingens, animae flentes) besonders stark hervorgehoben (Figur der expolitio: 

s. z. 638ff.); die zwei ersten Ausdriicke sind durch v, den Laut des starken 

Wehs (s. z. llOff. 833), gebunden (vgl. 4, 460f. voces et verba vocantis 
visa viri, ahnlich stark Accius trag. 552 f. Lucr. 5,993. 997 f.). DaB Vergil 

das Motiv ais solches entlehnte, geht daraus hervor, daB es sich auch in 

der plutarchischen Apokalypse de genio Socr. 22, 590F findet: dtKOuecrOai 

. . . pupiwv k\cuj0|u6v Ppeqpujv (auditae voces vagitus et ingens infantum); 

vgl. Einleitung S. 11. 426 continuo Lieblingswort V.s (12 mal georg., 
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16 mal Aen.), in alter Poesie sehr oft, bei nachverg. Dichtern nur noch 
vereinzelt (z. B. Ovid in den met. nur 14, 362 haud mora continuo ais 
Reminiscenz an Aen. 5, 368 nec mora continuo). In 427f. infantumque 
animae flentes in limine primo | quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos 
eqs. werden die Worte in limine primo von den alten Interpreten teils zum 
vorhergehenden, teils zum folgenden gezogen. DaB letzteres richtig ist (die 
Stellung von quos macht keine Sehwierigkeit: s. dariiber Anh. III), zeigt 
die schon von Cerda angefiihrte Nachahmung Lucans 2, 106 f. primo in 
limine vitae \ infantis miseri nascentia rumpere fata: also gehort vitae duo 
koivoO zu in limine primo und zu exsortes (vgl. Henry 314). Die schone 
Metapher ist iibrigens alter: Lucr. 3, 681 vitae, cum limen inimus, umge- 
kehrt leti limen 2, 960, beides kaum von Lucrez selbst gepragt. Sie machte, 
wie die sehr zahlreicken ( von Henry 1. c. gesammelten) Nachahmungen 
zeigen, Aufsehen. Das homerische dui yripaoc oubuj wird von Quintus Smyrn. 
10, 425 f. eigenartig so variiert: ib (den Gatten) euiXiTeiv | THPOti xeipopevri 
PtOTOU kXutov oubdv iKeoQai. 428 exsors dpoipoc (ctKXqpoc Servius), 
auch bei Livius und Horaz (a. p.): \ielleicht altere Bildung wie excors exlex 
exos exsanguis exspes. 429 acerbo auupuj (s. z. 48l); mit gleicher Me¬ 
tapher crudo funere carm. ep. 1355 Biich. Die Schnelligkeit des raffenden 
Todesdamons malen die Daktylen 429 abstulit atra dies et funere mersit 
acerbo •, sie kontrastieren schon zu den schwermiitigen Spondeen der drei 
ersten Verse. atra dies wie longa dies 745. Vergil hat Formen von dies 
47 mal mit einem Attribut; darunter ist das Geschlecht 39 mal zu erkennen 
(also nicht dies novem oder illis diebus u. dgl.). Es ergibt sich nun, daB er 
dies ais Femininum gebraucht nur da, wo er dadurch einen kurzen Vokal 
gewinnt, also nur im Nom. sing. (22 mal), in samtlichen casus obliqui da- 
gegen das Masc. (ll mal, z. B. festosque dies 6, 70); da wo ihm die be- 
sondere Flexionsart des Attributs im Nom. sing. keinen Vorteil bot, braucht 
er auch in diesem Casus das Masc. (ille dies ecl. 8, 8. georg. 1, 434. Aen. 2, 
249. 4,169. ultimus ille dies 9,759. alterque dies 3, 356). Uber das Ge¬ 
schlecht von dies wird in einem der nachsten Hefte der 'Glotta’ ein auf- 

schluBreicher Aufsatz von Ed. Frankel erscheinen. 
2. Die unschuldig Verurteilten 430—33. Das Ethos ist durch 

die Spondeen 430. 32 und durch die Alliterationen 431 sine sorte—sine— 
sedes 433 consilium—vocat vitas—crimina (Schema abba.) gehoben. Schon 
die alten Exegeten bemerkten, daB Vergil auf die Revision des irdischen 
Richterspruchs im Hades die Terminologie des Kriminalprozesses iibertragen 
hat (wie Properz 4,11,19 f. und Seneca apocol. 14 nach dem Vorgang 
griechischer Autoren, vgl. Piat. Gorg. 524 A ff. Lukian dial. mort. 12 nec. 
ll ff.). Das Beste dariiber steht aber nicht in unseren Vergilscholien , die, 
wie wir gleich sehen werden, einer falschen Lesart folgen, sondern stand 
in denen, die Ps. Asconius zu Cicero in Verr. p. 224 Stangl benutzt hat: Ver¬ 
gilius Minoem tamquam si praetor sit rerum capitalium, 'quaesitorem ap¬ 
pellat (432: diese Bezeichnung schien auch dem Johann. Lydus so bemerkens- 

wert, daB er sie zitierte: 'de mag. 1, 25); dat illi sortitionem, ubi 'urnam 
nominat (432); dat electionem iudicum, cum dicit 'consilium vocat (433) ; 
dat cognitionem facinorum, cum dicit ’vitasque et crimina discit (4,33). 

Also diese Platze sind nicht angewiesen sine sorte, sine ludice (431), d. h. 
ohne den Urteilsspruch ausgeloster Richter, sondern Minos veranstaltet wie 
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der die Untersuchung leitende Beamte eine Auslesung aus den Geschwo- 
renen, die ais die Richter fungieren sollen (vgl. Mommsen, Rom. Strafrecht 
187. 206). Die ausgelosten beruft er ais seinen, des Prasidierenden, Beirat 
(consilium Mommsen ib. 214 ff.). Dann beginnt die Untersuchung, discit — 
cognoscit, cognitionem exercet (causas discere ist gerichtlicher Terminus), uber 
die gegen den Lebenswandel der Verklagten vorgebrachten Besehuldigungen: 
vitas et crimina — crimina vitae, womit es Statius Theb. 8, 22 in gleicher 
Situation wiedergibt. Diese Interpretation griindet sich auf die La. con¬ 
silium, die mit dem genannten Scholiasten von unseren Hss. nur P teilt, 
wahrend MR concilium haben. Concilium ist auch die La. des Servius und 
Donatus, und zwar erklfirt es Servius eben ais die Versammlung der aus¬ 
gelosten Geschworenen, also synonym mit consilium, Donatus ais die der 
Verklagten. Ersteres kann deshalb niehtrichtig sein, weil m. W. ein Richter- 
kollegium nie concilium genannt wird, letzteres deshalb nicht, weil concilium 
vocare nur von ein er Versammlung gesagtwerden kann, die selbst beschlieBt, 
nicbt von einer solchen, iiber die beschlossen wird. Also ist consilium das 
Richtige. Die Vertauschung mit concilium ist haufig (vgl. Friedlander zu 
Petron S. 318. Gudeman im Thes. 1. 1. IV 45,13 fi’.): unsere Vergilhss., fur 
deren Schreiber beides sich auch lautlich schon nahestand, schwanken aucb 

2,89 (conciliis MP, conciliis V) und 11,469 (concilium PR, cons-ilium M). 
Zugunsten der tiberlieferung conciliumque vocat darf nicht 10, 2 concilium¬ 
que vocat angefiihrt werden, denn dort handelt es sich um eine Gotterver- 
skmmlung, die nie anders genannt wird. Umgekehrt erhalt consilium eine 
Stiitze auch an den CTuvebpoi, die Lukian ver. hist. 2, 10 mit Rhadaman,- 
thys zu Gericht sitzen lsBt, wie hier Vergil das consilium mit Minos. Die 
Beisitzer heiBen silentes: die Abstimmung geschah durch Stimmtiifelchen 
(Mommsen 1. c. 444 f.). 431 sine iudice sedes = Culex 275 (nec fa¬ 
ciles Bitis) sine iudice sedes, mit sehr verschrobenem Ausdruck; s. o. z. 374. 
432 silentum am VersschluB von den Toten im Hades auch Cn. Matius 
in seiner Uiasiibersetzung fr. 8 Baehrens (FPR p. 281), also wohl alter. 

3. Die Selbstmorder 434—39. Alliterationen: 434 loca—letum 
435 f. peperere—perosi—proiecere 436 animas—aethere—alto 437 paupe¬ 
riem—perferre. Homoioteleuta: 435 f. peperere—proiecere 438 f. obstat— 
alligat—coercet. 434 qui sibi letum: iiber die Art des Yersschlusses 
s. Anhang IX. 435 perosus noch 9, 141 (ebenfalls am VersschluB). 
Dieses Wort ist zwar vor Vergil nicht nachweisbar, aber aus folgenden 
Gninden nicht von ihm geprftgt: 1. osus ist ais archaisch fur Plautus und 
C. Gracchus bezeugt (Archiv f. Lex. XI 153), 2. perosus hat Livius dreimal 
im III. Buch (ib. X 45), 3. Augustus gebraucht es in einem Briefe (bei 
Sueton, Tib. 21 a. E.) in feierlich-sakraler Rede (deos obsecro . . ., si non 
p. R. perosi sunt). Neben perosus hat Vergil noch exosus (5,687. 11,436. 
12, 517. 818); da dieses sich nur in jungen Biichern findet und m. W. durch 
keine Sltere Autoritat gestiitzt wird, so kann er os auf Grund vgd perosus 
mit Variation der Praposition neu gebildet. haben. 436 f. Die liome- 
risebe pipr|(Tic (X 487 ff.) notiert Servius. in alto: VersschluB auch des 
Ennius (ann. 80. 378) und Lucrez (IV 133. V 584) 437 pauperiem: 
Die alte Form aus metrischer Bequeralichkeit (Kone 218). duros per¬ 
ferre labores VersschluB nach Lucr. 5,1359 durum perferre laborem. 
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438 f. tristisque palus inamabilis undae | alligat et noviens Styx inter¬ 
fusa coercet mit kleinen Abanderungen aus georg. 4,479f. (dort tarda- 
que—unda) wiederholt. Wohl die Reminiszenz an jene Stelle hatte zur Folge, 
dafi in R (sowie in Ms von einem Humanisten) und der von Servius be- 
folgten Hs. unda geschrieben wurde, woraufhin dann Servius tristique kon- 
jizierte, ne si ftristis’ dicamus, duo sint cpiilieta. L. Havet, Manuel de criti- 
que verbale, Paris 1911, § 1041 behauptet, Verg. habe nur den Halbvers 
fas obstat tristisque palus geschriebeD, der dann bis coercet naeh der Stelle 
der Georgica erganzt worden sei. Das verdient keine Widerlegung. noviens 
Styx interfusa ('der Styx, der neunfach fliefiet’ Schiller, Hero und Lean¬ 
der): s. Einleitung S. 26f. Die dreimal heilige Zahl ist zugleich ein Symbol 
fiir die Unlosbarkeit des Banns (vgl. ecl. 8, 73 ff.). Aus derselben Sphare 
stammen alligare (xatabeiv, magicis artibus ligare Seneca Here. 453; Apul. 
met. 2, 5 amoris pedicis alligare) und das fiir den 'Orcus’ bezeichnende coer¬ 
cere (Hor. carm. 2,19,19 nodo coercere; 18,18 der satelles Orci Tantalum 
coercet), wie unten 552 der adamas (Theokr. 2,34. Prop. 4,11,4). in¬ 

amabilis dpeiXixoc, daropTOC (epigr. 146, 3 Kaibel). alligat—coercet: 
uber die Wortstellung s. Anhang IIIA 2. 

4. Die Liebenden auf den Trauergefilden 440—76 in drei Ab- 
schnitten: a) Name und Bewohner im allgemeinen 440—44, b) Namen 
einzelner Bewohner 445—49, c) Aeneas und Dido 450—76 dreiteilig: 
a) Begegnung 450—55, |3) Rede des Aeneas 456—66, y) Eindruck auf 
Dido 467—76. — Der Steigerung des Ethos dienen Verse mit iiberwiegen- 
den Spondeen (441. 43 f. 46. 51 f. 53. 56. 60. 74), iiberaus zahlreiche 
Alliterationen (443. 45. 46. 49. 53. 54. 55. 56 f. 57 f. 58. 62. 63. 64. 65. 
66. 67. 68. 70. 71. 72. 73f. 74. 75. 76) sowie einige Anaphern (458 f. 61f.) 
und Homoioteleuta (457 cxtinctam—secutam 67 ardentem—tuentem 68 f. 
lenibat—ciebat — tenebat 72 corripuit — refugit) und ein Parison (474 re¬ 
spondet curis ~ aequat amorem). 

In dieser die Mitte des Buches fiillenden Episode kann sieh Vergils 
Kunst, epuuTiKa TTCtQfmaTCt mit psychologischer Feinheit im Sinne der helle- 
nistischen Poesie, aber doch mit epischer GroBziigigkeit zu schildem und 
zu tragischer Wirkung zu steigem, voll entfalten. Das weite Trauergefild 
mit den in stummem Schmerz dabinwandelnden Heroinen und das Nach- 
spiel der Liebestragodie in dieser Umgebung: das sind Bilder, die auch auf 
Dantes ernsten Sinn stark gewirkt haben (vgl. Inf. V 67 ff.). An diesem Ruhm 
wird Vergil durch die Tatsache, dafi er einzelne Motive ais gegeben iiber- 
nahm, nichts verkiimmert. Der Ausdruck 441 lugentes campi, sic illos no¬ 
mine dicunt ist in dieser Art von Poesie ein Zitat (s. u.). In welche SpbSre 
wir durch 440—49 gefiihrt werden, bedarf kaum eines Beweises: das ist 
ein KaTdXoyoc tuiv xXeivujv qpunvujv tujv ev abou, wie ihn hellenistische 
Dichter in Ausfiihrung des Frauenmotivs der homerisebeu Nekyia (225 ff. 
321 ff.) schufen und wie er uns aus der Elegie vor allem des Properz ge- 
laufig ist, so 1,19,13 illic formosae veniant chorus heroinae, mit griechischem 
VersschluB (ev6a (JuvavTOVTat xaXdc X0P0c qpuiTvai). Fiir Properz ist das 
Motiv schon beinahe abgegriffen, Spktere verwenden es fast nur noch ais 
rhetorische Floskel (vgl. das Gedicht des Markellos Sideta auf den Tod der 
Gattin des Herodes Atticus epigr. graec. 1056, 8 ff. 55 ff. Kaibel). In der 
uns iiberlieferten Literatur sind es aber sonst meist solche Heroinen, die 
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zum Lohn fur ihre Tugend auf die elysischen Gefilde versetzt sind: vgl. 

z. B. noch Philostratos her. 143 Kays. ttoO be xrj Aaobapia EuveOTiv (sc. 
6 TTpuuTeffiXeujc); — ev abou, £eve. Kai Xeyei auxr|v euboKipwxaxa ru- 
voikwv irpdxxeiv api0poupevr|v ev aic 'AXKpcrric xe Kai €uabvr| Kai ai 
xauxaic Yaai (Jwcppovec xe Kai xPncTTai. Dagegen ist bei Vergil die 
Tugend kein Prinzip fur die Auswahl gewesen: werden doch sogar Pasiphae 
und Eriphyle erwahnt (erstere auch von Properz: s. u. z. 445 ff.). Es werden 
vielmehr nur solche genannt, die wegen ihres durus amor (s. uber diesen 
Ausdruck z. 442) freiwillig in den Tod gegangen oder getotet worden sind. 
DaB auch diese Kategorie von hellenistischen Dichtern behandelt wurde, 
diirfen wir aus dem bei Hygin fab. 243 unter dem Titel quae se ipsae inter¬ 
fecerunt iiberlieferten Katalog schlieBen, z. B. Canace Aeoli filia propter 
amorem Macarei fratris ipsa se interfecit. Byblis Mileti filia propter amo¬ 
rem Cauni fratris ipsa se interfecit. Calypso Atlantis filia propter amo¬ 
rem Ulixis ipsa se interfecit, alles Stoffe, die bei den Alexandrinem nach- 
weislich beliebt waren. DaB auch die Liebe der Laodamia ais durus amor 
(Vers 442) galt, ist von mir im Hermes XXVIII 1893, 380 aus Catuli 
68, 73 ff. erschlossen worden; diese Sagenversion geht vermutlich auf Euri¬ 
pides zurvick, der diese Liebe xoXiu ’A<ppobixr|C geschehen lieB: Eustath. zu 
B 325, vgl. M. Mayer, Hermes XX 1885, 104. Wie die Heroinen in dem 
soeben zitierten Hyginkatalog, sind auch die hier bei Vergil genannten He¬ 
roinen auf gewaltsame Weise gestorben: von allen ist es iiberliefert auBer 
zufallig von Pasiphae, fiir die wir es also aus dieser Stelle wohl zu lernen 
haben. Da sie nach Pausanias 3, 26,1 urspriinglich eine Mondgottin war, 
so ist nach dem von Usener, Gotternamen 160. 239 dariiber Gesagten an- 
zunehmen, daB sie sich erhkngte. — Das Vorbild fiir die von Vergil mit 
warmer Anteilnahme an dem Schicksal seiner Helden (s. o. S. 122) ausge- 
arbeitete Begegnung des Aeneas mit Dido notierten schon die alten Exege- 
ten: tractum est hoc de Homero (X 541 ff.), qui inducit Aiacis umbram Ulixis 
conloquia fugientem, quod ei fuerat causa mortis (Servius zu 468). Genauer 
gesagt: Vergil hat die Begegnungsszene zwischen den beiden Heroen in eine 
solche zwischen Heros und Heroine umgewandelt, die aus Liebe zu dem 
ungetreuen Freund in den Tod gegangen war. Eine derartige Ubertragung 
eines homerjschen Motivs aus der epischen Sphare in die der Erotik ist 
durchaus im Geist der hellenistischen Poesie. DaB nun ein griechischer 
Dichter schon vor Vergil die beriihmte homerische Szene in dieser Weise 
in den Stil der neueren Poesie umgesetzt hatte, ware an sich glaublich, l&Bt 
sich aber wenigstens mit unseren Mitteln nicht beweisen. Denn die Ver- 
mutung von E. MaaB, Orpheus (Miinchen 1895) 279, daB ein hellenistisches 
Gedicht eine Begegnung im Hades zwischen Odysseus und Kalypso erzahlt 
habe, die nach seinem Abschied in den Tod gegangen sei (vgl. Hygin 1. c.), 
laBt sich nicht zur GewiBheit erheben. Wohl aber verdient bemerkt zu wer¬ 
den, daB das Motiv einer Begegnung der verlassenen Geliebten mit dem 
ungetreuen Liebhaber in hellenistischer Poesie nachweisbar ist: Paris und 
Oinone, eine alexandrinische Dichtung, die wir aus der Benutzung des Quin¬ 
tus Smyrnaeus 10, 253 ff. kennen (Joh. Heumann, De epyllio Alexandrino, 
Diss. Leipz. 1904, 33). Wie Aeneas 460 f. zu Dido sagt: incitus habe er 
sie verlassen, da iussa deum .-. . imperiis egere suis, so Paris zu Oinone 

285 f. ffe Trdpoc Xittov ev peydpoKJt | X,1PI1V» ouk eSeXuov Trep’ ayov be 
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pe Krjpec ficpuKTOi. Benutzung einzelner Ziige hellenistischer Erotik wird 
/.u 440 f. 442. 445 ff. 456 f. 458. 466. 469. 475 f. notiert werden. 

440 f. partem fusi monstrantur in omnem | lugentes campi: sic 
illos nomine dicunt. Die groBe Ausdebnung dieser Gefilde (vgl. 451 silva 
marina) erkliirt Servius falsch aus der angeblich groBen Zabl der Liebenden, 
richtig Heyne daraus, daB sie mit ihrem Schmerz in die Einsamkeit flieben 
(443 secreti), ein typischer Zug der hellenistiscben Poesie (Rohde, Roman1 
158). 'Endlos liegen vor dir die Trauergefilde’ Goethe im Anfang des Mo- 
nodrams Proserpina, vvohl nacb dieser Stelle; lugentes campi gibt Dante 
Inf. XIV 10 schon wieder 'la dolorosa selva’. Auch Vergil seinerseits lehnt 
sicb an eine ibm irgendwie iiberlieferte Vorstellung an, denn mit den Wor- 
ten sic illos nomine dicunt will er im Stile der hellenistischen Poesie (s. •/.. 
14) sagen, daB ibm die Vorstellung der lugentes campi iiberliefert war. Vgl. 
7,607 sunt geminae Belli portae, sic nomine dicunt (Janustempel, so von 
Ennius genannt), georg. 3,280 hippomanes, vero quod nomine dicunt: diese 
Partie der Georg. stammt wobl aus Euphorion, s. Heyne zu 270, sieher aus 
einem hellenistischen Dicbter. Fur Berufungen auf eine Tradition mit di¬ 
cere, ferri iiberhaupt vgl. georg. 3,90. 4,221, unten 893 f. sunt geminae 
Somni portae, quarum altera fertur \ cornea (namlich t 562 ff.). Ob es ein 
bestimmter griecbischer Ausdruck war, den er iibersetzte, diirfte schwer zu 
entscbeiden sein. Die darin niedergelegte Vorstellung von der mittrauern- 
den Natur ist aus bellenistischer Poesie gel&ufig; formell besonders nake 
steht die ttituc Yoepri bei Nikander Alex. 301 und Ovid met. 11,46 f. po¬ 
sitis te frondibus arbor | tonsa comas luxit. fusi von den Ortlichkeiten 
statt von den Menschen, die sich darin 'ergieBen’ scheint neu zu sein (Co- 
nington); fiir die fast verbrauchte Metapher des fundere hat V. Hehn, 
Kulturpfl.7 538 f. viele Belege gesammelt. Das an den drei angefiihrten 
Stellen gebrauchte nomine dicunt ist wahrscheinlicb entlehnte Phrase: 
mit nomine Grai (perhibent, memorant) schlieBen Cicero Arat. fr. XIII und 
Lucrez 2, 629 Verse; nominatur nomine Ennius am ScbluB eines Senars 

(249). 
442 hic quos durus amor crudeli tabe peredit. Das von Servius 

notierte verallgemeinernde Maskulinum quos, weil 474 auch Sychaeus ge¬ 
nannt ist. Aber Sychaeus paBt wenig in diese Region des durus amor: er 
ist nach 1,34 4 vielmehr magno dilectus amore. Dieses Abgleiten des Ge- 
dankens ermoglicht dem Dicbter aber, das sebone Motiv von der Wieder- 
vereinigung zweier Liebenden (bier des Sychaeus und der Dido) im Tode 
zu verwerten (473 f.). Es beruht auf alter Vorstellung (Piat. Phaid. 68 A, 
Eurip. Alk. 363 f.) und begegnet oft in Grabgedichten; es war, wie aus 
Ovid met. 11,61 ff. und Properz 1, 19,11 ff. zu schlieBen ist, auch in helle¬ 
nistischer Poesie beliebt. durus amor heiBt georg. 3, 259 der des Lean¬ 
der, weil dieser seine Vereinigung mit Hero unter Verletzung der aibiuc 
([Ovid] epist. 18,171,ff., Musaeus 106) ertrotzte. Es ist die Ubersetzung 
von beivoc £pwc, denn so heiBt er bei Musaeus 245 (vgl. G. Knaack in der 
Festgabe f. Susemihl, Leipzig 1898, 67). Alexandrinisch ist auch die wei- 
tere Terminologie. Eine solche Liebe ist ein 'zehrendes Siechtum’, daher 

tabes: vgl. tabescere Prop. 1,15,20 u. 6. Ovid met. 3,445 u. 6., dem gr 
Tr|Kea0ai nachgebildet, das sebon der alten Lvrik in diesem Sinn bekannt 
ist (Pindar fr. 123, 9 Bgk.) und von da in die jungere KomSdie (vgl. Plaut. 
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Pseud. 21 quae me miseria et cura contabefacit) sowie in die hellenistische 

Erotik (Theokr. 1,66. 82. 2,29) iiberging. Sie 'friflt’ bis auf das Mark 
der Knochen: peredit; vgl. Kallimachos - Catuli 66,23, Ps. Theokr. 30, 21, 
Yergil selbst 4,66 est mollis flamma medullas. Denn sie ist ein 'Grana’: 
curae 444. 474. Mit diesen Worten iibersetzen die Lateiner seit Plautus 
1 c., Epid. 135 die Yielbeit der griechischen Bezeicbnungen: 6viai, peXripa 
Sappho, peXebwvai Hesiod op. 66, pepipvai seit dem erotischen Anhang 
zu Theognis 1323 bis auf Nonnos; cppovxic hat schon Pindar P. 10,62: es 
wurde von ihm wie das dabei stehende peXr|pa aus aeolischer Lyrik ent- 
nommen, aus welcber cppovxic auch in die hellenistische Poesie kam, vgl. 
A. P. 5, 110. 264. 279. 296. Auch das Motiv, daB sich dieser Liebesgram 
im Hades fortsetzt (444 curae non ipsa in morte relinquont), ist entlehnt, 
vgl. Theokr. 1,103, [Oppian] cyn. 2, 410 ff. (hier wie oft nach alexandrini- 
schem Muster): oppip vGpwc..., beipaivei be ae TravTa, Kai oupavdc 
eupuc vjrrep9e, | ra^c ocraa x’ £vep0e Kai £0vea Xuypa Kapovxwv, | oi 
Ar|0r|c pev aqpucTcrav uno axopa vqna0ec ubuip | Kai cpuyov aXyea navxa, 
CTe b’ eicrext necppiKaCTi. Die Liebenden klagen ibr Leid aus auf einsamen 
Waldlichtungen und in schattigen Myrtenhainen: 443 f. secreti celant calles 
et murtea circum | silva tegit, 472 f. refugit \ in nemus umbriferum. Auch 
dies ist ein iiberlieferter Zug. So laBt Aristoxenos in dem neugefundenen 
Liede pap. Oryrhynch. I Jungfrauen sich setzen auf eine Wiese f}a0u(JKiov 
Kax’ aXcroc; nach Phanokles bei Stob. flor. 64,14 klagt Orpheus CTKiepoiOiv 
dv aXcrecTi; vgl. Properz 1,18. Die Myrte (murtea silva) ist hier genannt, 
weil sie mit der erotischen Beziehung die sepulkrale vereinigt. Typisch ist 
endlich auch das errare 451: vgl. Parthenios c. 36,4 nepi auxov (xov xo- 
nov) aXui|uevri, Prop. 1,1,11 Partheniis amens errabat in antris. Ja der 
gauze vergilif-che Ausdruck errabat (Dido) silva in magna stimmt genau 
zu Lukian, ver. hist. 2, 25 enXavuivxo nepi xf)v uXr|V: das steht dort von 
zwei Verliebten in der Parodie einer Hadesfahrt, also mit Identitat sowohl 
der Situation ais des Lokals (nur ist es bei Lukian ein Wald im Elysium, 
hei Yerg. in der Zwischenregion; die silva des Elysiums kennt auch Yerg. 
unten 659). Auch sonst stimmen manche Ziige der lukianischen Parodie 
mit der vergilischen Dichtung uberein; s. o. S. 37, 4. 246 und unten z. 565. 
570ff. 666 ff. Solche Konkordanzen zwingen zu dem SchluB auf eine den 
beiden gelneinsame Quelle. 

445 ff. Die Kontamination des Verses 445 his Phaedram Procrinque 
locis maestamque Eriphylen aus den beiden homerischen Hemistichien X 225 
<t>aibpnv xe TTpoKpiv xe (ibov kaXf)v x’ 'Apiabvriv) -f- 321 (Maipav xe 
KXupevriv xe ibov) CTxuyepfiv x’ ’6piq>uXriv ist ganz in der Art griechischer 
Dichter: so wird bei Eusebios pr. ev. 10, 3,22 ein ganz analoges Beispiel 
aus Antimachos angefiihrt, vgl. auch A. Ludwieh, Homervulgata (Leipzig 
1898) 68,1. 136. Ein anderes vergilisches Beispiel bei Macr. 5,3,9 wird 
eingeleitet mit den Worten: hic (Vergilius) de duobus (Homeri versibus) 
unum fabricatus est; vgl. unten 455. 483 f. Wenn Vergil crxufepf|V mit 
maestam wiedergibt, so ist das nicht mit H. Weil, Etudes sur 1’antiqui te 
grecque (Paris 1900) 91 ais absichtliche Anderung aufzufassen, sondern 
Vergil legte dem Wort die Bedeutung bei, die es in nachhomerischer Poesie 

oft hat. Er erhielt dafiir eine Ruge; Servius: vituperatur Vergilius, quod 
maestam dixerit quam crxufepfjv legit, id est nocentem, nam maesta est (Txuyvri. 
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Die Auswahl der Heroinen ist sehr oft behaudelt und bemangelt wor- 
den, letzteres infolge des prinzipiellen Feblers, unbelegte Sagenversionen 
fiir MiBverstandnisse des Dichters anzusehen. Dagegen ist erstens zu be- 
merken, daB wir die dem Dicbter besonders vertraute hellenistische Poesie 
nur in armlichen Trummern besitzen. Zweitens: das von den rOmischen 
Dicbtern im Prinzip anerkannte Gesetz dfiapTupov oiibfcv aeibuu darf nicht 
so pedantisch ausgelegt werden, ais ob dadurcb jede Erfindung untersagt 
worden wkre; vielmehr galt das Weiterdichten an der Sage, wenn es nicht 
gegen deren Geist verstieB, fiir durchaus erlaubt. Was Pasiphae betrifft, 
so ist es wahrscheinlich, daB Vergil ihren gewaltsamen Tod einer (Jberlie- 
ferung entnahm (s. o. S. 248); er konnte das aber auch erdichten. Unter 
den Heroinen im Hades nennt sie auch Properz 2, 28, 52. 4, 7, 57. Bemer- 
kenswert ist, daB die Nennung der Eriphyle eine erotische Umbildung 
der Sage voraussetzt. Tatsachlich nennt Ovid ars 3, 9 ff. Helena, Klytae- 
mestra und Eriphyle ais Typen verbrecherischer Liebe, eine Version, die 
er auch am. 1,10, 51 f. andeutet. Danach war also Polyneikes ihr Buhle, 
dem zuliebe sie Gatten und Yaterland verriet (wie Klytaemestra aus Liebe 
zu Aigisthos: beide Miitter fallen durch ihre Sohne). Ob diese Umbildung 
bereits auf Euripides zuriickgeht oder von hellenistischen Dichtern vollzogen 
wurde, laBt sich nicht sagen. DaB das Motiv aber in hellenistischer Poesie 
vorkam, folgt hier wie oft aus der Ubereinstimmung zwischen Vergil und 
Ovid; ubrigens ist diese Sagenversion die Voraussetzung fiir die Erz&hlung 
des Parthenios c. 25. DaB Caeneus im Hades wieder in seine weibliche 
Gestalt zuriickverwandelt worden sei (rursus et in veterem fato revoluta figu¬ 
ram), sagt nur Vergil. Es macht den Eindruck, ais ob das seine eigene 
Erfindung ist, zu der er sich um so mehr berechtigt halten durite, ais die 
Sage von Caenis-Caeneus iiberhaupt schwankte (Ovid met. 12,522 exitus 
in dubio est, vgl. Hygin fab. 242). DaB Vergil, woran seit Heinsius viel- 
fach AnstoB genommen wird, die Verbindung Caeneus.. .in veterem revoluta 
figuram wagt, ist eine Pointe ganz im Stile gezierter hellenistischer Poesie 
(so laBt Catuli im Attisliede von v. 6 an das Femininum an die Stelle des 
Maskulinum treten). Das gilt auch von der Antithese Caeneus veterem 
(Kcuveuc 'Neumann’ von Kaivoc,statt 'Morder’ von kcuvui). Anlehnung an 
griechische Metamorphosenpoesie zeigt endlich auch der scheinbar iiber- 
fltlssige Zusatz von fato: denn von Shnlichen Verwandlungen hebt Ovid 
met. 9, 430 ff. ausdrticklich hervor, daB sie nach dem Willen des fatum ge- 

schehen. 
445 tJber das Schwanken der Hss. zwischen Procrin und Procrim s. 

Anhang VI 7, Uber die griecbische Art des Versschlusses maestamque En- 
phylen "ebenda IX. 440 von Eriphyle crudelis nati monstrantem volnera. 
Der Vorstellung, wonach die Spuren der Gewalt am eibuAov haften, folgt 
Vergil auch 450 (recens a voinere Dido), 494 ff. (Deiphobus dKpmxripia- 
<J0eic), 2, 272 ff. (Phantom Hektors atri cruento pulvere). Sie findet sich 
schon X 40 f., einer von den Alexandrinem deshalb mit Recht athetierten 
Stelle, und ist spkter allgemein (z. B. Tibuli 2, 6, 39 1. Prop. 4, 7, 7ff. tat. 
silv. 2,1,154 ff. Apul. met. 8, 8). 447 Euadnen M, Euhadnen Eeu- 
hadnen R. Da falsche Interaspiration in unseren Vergilhss. sehr hautig ist 

(z. B. Borehan Cahystri cohercet, vgl. Ribbeck, proli, erit. 421 ff.), so ist 
fraglich, ob Euhadne auf Grund des von namhaften Grammatikera bezeug- 
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ten euotbev (vgl. Lehrs, Herodiani scripta tria 285) hier ais echte Uber^ 
lieferung angesehen werden kann (mit Ribbeck und Birt, Rh. Mus. LII 
Suppi. 1897, 122 f.) Dagegen steht unten 517 euhantis und 7,389 euhoe 
richtig in allen Hss. (Lachmann z. Lucr. 5, 743, Lehrs, De Aristarcb stud.3 
318 fl'.). Laodomia: VerssehluB nach griechischer Art, s. Anhang IX. 
448 f. nunc femina Caeneus | rursus et in veterem fato revoluta 
figuram. Stellung von rursus duo koivoO wie 750 f. ut convexo revisant | 
rursus et incipiant in corpora velle reverti, also nicht mit M. Haupt op. I 
121 unter die Beispiele eigentlicher Inversion von et zu rechnen: s. z. 840. 

451 f. quam (sc. Didonem) Troius heros | ut primum iuxta stetit 
adgnovitque per umbras | obscuram. Die Anastrophe von iuxta ist bei 
Vergil freilich konstant — ein Zeichen dafiir,daB dies Adverbium auch bei ihm 
noch nicht die vollen Rechte einer Praposition erbalteu hat —, aber seine 
Trennung vom Akkusativ durch den VerssehluB ist singulkr und moglicher- 
weise darauf zuriickzufuhren, daB Vergil die Worte (ut primum) iuxta stetit 
an dieser Versstelle von einem friiberen Dichter iibernabm, der der alten 
Praxis gemaB iuxta nur nocb ais Adverbium kannte. Dieselbe Freiheit in 
der Stellung einer zweisilbigen Praposition 11,149 f. feretro Pallanta re¬ 
posto | procubuit super (reposto ennianiscber VersscbluB: s. z. 59), 509 f. est 
omnia quando \ iste animus supra (fur Vergils eigne Praxis quando am 
VerssehluB nicht gewohnlich: s. Anhang III B 2), 7, 441 f. arma | regum 
'inter (arma regum besang Ennius, vgl. ann. 327). Troius heros ~ 
Culex 315 (ebenfalls VerssehluB) Telamonius iter os: s. o. z. 374. umbras 
PR, umbram M mit Servius und Donatus; ersteres 461. 490, letzteres 268 
am VerssehluB, sodaB eine sichere Entscheidung unmoglich ist. Die Be- 
sorgnis, es mochte jemand, wie es tatsachlich die beiden Scholiasten getan 
haben, umbram obscuram verbinden, konnte fur Vergil kein Grund fur die 
Bevorzugung der pluraliscben Form sein, denn die Trennung eines nicht 
stark betonten Attributs vom Substantiv durch den VersscbluB ware nach 
seiner im Anhang III B 1 erorterten Praxis ausgescblossen gewesen 
453 f. obscuram (sc. Aeneas Didonem agnovit), qualem primo qui surgere 
mense | aut videt aut vidisse putat per nubila lunam nach Apollon. 
Rbod. 4, 1477 f., wo Lynkeus den Herakles sieht dic xic T€ vetu evi ppaxi 
privnv J f| i'bev f) evoridev eTraxXuoucrav ibetfQai (Germanus), aber mit 
feiner libertragung auf Dido, da der Vergleicb der Frauenschonheit mit 
dem Mondlicht seit Sappho (fr. 3) und dem homerischen Aphroditehymnus 
(89) traditionell war. — Henry 280 meint, daB Vergil eine astronornische 
Ungenauigkeit sich habe zu schulden kommen lassen, indem er von einem 
sichtbaren Mondaufgang zu Anfang des Monats spreche, wabrend Apol- 
lonios nur von dem Sichtbarwerden des Mondes am friihen Morgen spreche. 
Nun wiirde zwar ein Versehen auf diesem Gebiete bei einem lateinischen 
Dichter gar nichts Ungewbhnliehes sein, aber in diesem Fall liegt ein 
solches doch wohl nicht vor. Denn primo mense braucbt nicht gerade auf 
die ersten beiden Tage des Monats, an denen der Mond allerdings unsichtbar 
ist, zu gehen. Vom dritten Tage an aber kann er durch die Diinste des 
Horizouts bindurch erkannt werden, freilich nur mit groBer Muhe: aber das 
ist es ja auch gerade, was Vergil hier ausdriicken will (vgl. 340 hunc ubi 
vix multa maestum cognovit in umbra). Er hat also, wie das seine Art ist, 
ein Motiv seiner Vorlage gesteigert (s. z. 578. 625). 
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455 demisit lacrimas dulcique affatus amore est nach tt 191 ba- 
Kpuov r|Ke xaM<*£e -(- X 552 tov pev epiu eTreecrdi upocrriubinv peiXixioich 
(Ursinus u. a.), letzteres mit schoner, der Situation angepaBter Variation. 
affatus ennianisch: s. z. 40. 456ff. Aiveiou kou Aibouc opiXia. 
Donatus: dictio mire certe concepta est. Die Beriihmtheit der Stelle im Alter- 
tum zeigt sich noch mehr ais in deu Nachahmungen in der Travestie von 
469 f. bei Petron 132. Zwar das Motiv ais solches — Begegnung der ver- 
lassenen Geliebten mit dem ungetreuen Liebbaber — stammt aus helleni- 
stischer Poesie (s. o. S. 248), der, wie wir sehen werden, auch einzelne Ziige 
entnommen sind. Aber der Grundton der Didoszene ist nicht auf Sentimen- 
talitat, sondern auf heroische GroBe und tragisches Ethos gestimmt (wie 
iiberhaupt das'ganze Didodrama: N. W. de Witt, The Dido Episode in the 
Aeneid of Virgil, Toronto 1907). Solche Stimmung, wie hier Vergil, hat 
kein anderer lateinischer Dichter zu erwecken vermocht, vielleicht auBer 
Lucrez, von dem er am meisten gelernt hat. — Auf feiner Berechnung be- 
ruht es, daB einzelnes in den Gedanken und Worten des Aeneas an das 
IY. Buch anklingt: 456 infelix Dido = 4, 596; 464 hunc . . . tantum . . . 
dolorem — 4,419; 466 quem fugis (Aeneas zu Dido) vgl. 4,314 mene fu¬ 
gis (Dido zu Aeneas); hier vergieBt Aeneas Tranen und Dido bleibt un- 
beweglich (455. 469 ff.), dort sind die Rollen umgekehrt (4, 314. 331 f.). — 
Die Rede des Aeneas umfaBt drei Gedankenreihen: 1. Es ist also wahr: du 
bist tot und ich schuld daran durch meinen unfreiwilligen Abschied von 
dir (456—60). 2. Hatte ich geahnt, daB du ihn dir so zu Herzen nehmen 
wiirdest, so hatte ich mich vielleicht dem Zwang nicht unterworfen (461 
—64). 3. Vergilt nicht Gleiches mit Gleichem, indem du jetzt so schnell 
von mir scheidest; denn jetzt ist es ein Abschied auf Nimmerwiedersehn 

(465—66). 
456 f. infelix Dido, verus mihi nuntius ergo | venerat extinctam: 

Beginn der Rede mit schwermiitigen Spondeen. infelix Dido Alboi 
beiXaui: vgl. Antip. Thess. A. P. 9, 215, 5 'Hpoi beiXaip (wahrscheinlich 
Zitat aus dem Hero-Leander-Epyllion). — Das schone Ethos der Partikel 
ergo, die den AbschluB einer langen unausgesprochenen Gedankenreihe vor- 
aussetzt, hat Vergil aus der dieser Episode zugrunde liegenden Partie der 
homerischen Nekyia (s. o.) beibehalten: Aiav . . ., ouk ap ^peXXec ktX. 
Mit solchem ergo beginnen Properz und Ovid, nach hellenistischem Vorbild 
(vgl. Nikias A. P. 6, 127), gern ganze Elegieen (z. B. Prop. 3, 7, Ovid trist. 
3,2); Horaz 1,24,5 und sat. 2,6,16 hat es nach dem Prooemium wie 
Hesiod Erg. 11; in parodierend pathetischer Prosa Petron 83. DaB 
Aeneas eine Nachricht vom Tod der Dido erhalten habe, weicht von 5, lff. 
leicht ab. Ob der Dichter beabsichtigte, die kleine Diskrepanz zugunsten 
der einen oder anderen Stelle auszugleichen oder sie ais fur die Illusion gleich- 
giiltig zu dulden, wird sich nicht entscheiden lassen (vgl. R. Helm, Jahres- 
ber. d. Altertumswiss. CXIII 1902, 48); doch ist letzteres glaublicher. Das 
hier verwendete Motiv, daB ein Liebender den Tod der Geliebten durch die 
fama erfahrt, muB in alexandrinischer Poesie gelaufig gewesen sein, da es 
von Ovid met. 14,726 ff. in der Nacbdichtung eines hellenistischen Epyllions 
pointiert so verwendet wird: nec tibi fama mei ventura est nuntia leti. | ipse 
ego, ne dubites, adero praesensque videbor, \ corpore ut exanimi crudelia lu¬ 
mina pascas. Diese Stelle Ovids beweist zugleich, daB Vergil auch 4, 384 f., 
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wo er seine Dido sagen laBt sequar atris ignibus absens \ et cum frigida 
mors anima seduxerit artus | omnibus umbra locis adero, ein iiberliefertes 
Motiv verwertet hat. 458 funeris heu tibi eausa fui. [Ovid] epist. 
17, 200 l&Bt Leander an Hero schreiben: 'wenn du meinen Leicbnam finden 
wirst, so wirst du sagen: mortis huic ego causa fui% Worte, die in dem 
hellenistiscben Original von Hero an Leanders Leiche wirklich gesprochen 
wurden (vgl. J. Klemm, De fabula quae est de Herus et Leandri amoribus, 
Leipzig 1889, 35). Also hat Vergil die Worte dieses von ihm selbst (georg. 
3, 258 ff.) zitiei'ten Epyllions auf die vorliegende Situation iibertragen. 
459 si qua fides tellure sub ima: si qua fides eine Yerbindung dea 
taglichen Lebens, da sie auch Martial 1,13,3 hat. Es liegt darin kein 
Zweifel, sondern gerade aus dieser Phrase kann man sich gut klar machen, 
daB si und sic ursprunglich identisch waren: 'so (d. h.: so wahr) es eine 
Treue gibt.’ 400 invitus, regina, tuo de litore cessi Zitat aus Kallim.- 
Catull 66,39 invita, o regina, tuo de vertice cessi (Ursinus). Die Art, wie 
Vergil einen Vers fast wortlich aus ganzlich anderem Zusammenhange her- 
iibernimmt, ist sehr bemerkenswert (vgl. 'Ennius u. Verg.’ S. 44, l). Bei 
Catuli folgt der Schwur, der hier vorheigeht; ein solcher gehort seit Alters 
zum standigen Inventar erotischer Poesie. 401 f. Anklang an diese Stelle 
Culex 215 viscera Lethaeas cogunt tranare per undas: s. z. 374. 402 loca 
senta situ. Das alte sentus (eig. ' angefressen ’ ano xoO (jivedGai, vgl. 
Bilcheler, Rh. Mus. XLII 1887, 586) hat Vergil wieder hervorgezogen; vor 
ihm ist es nur Ter. eun. 236 video sentum squalidum aegrum, pannisque 
annis obsitum iiberlieferL Vergil nahm es nicht aus Terenz, der ihm fur 
seine Phraseologie fern lag, sondern beide aus einem alteren Dichter. Dafiir 
spricht auch die Phrase, mit der Terenz seinen Vers schlieBt: annis obsitus 
wie Vergil 8,307 ibat rex obsitus aevo: hier garantiert das plautinische 
consitus sum senectute (Men. 756) nach den Ausfiihrungen im Anhang I eine 
Sltere (tragische) Vorlage, durch deren Reproduktion die beiden Komiker 
parodischen, Vergil feierlichen Effekt erzielen. — Der situs gibt den von 
den Intpp. verglichenen homerischen 'Aibeuu bopov eupuuevxa richtig wieder. 

463 imperiis egere suis, nec credere quivi. Da die Phrase imperiis 
egere suis 7,240 in ennianischer Umgebung steht, wird sie sich an Ennius 
anlehnen, der ann. 612 imperiis am Versanfang hat. Entlehnung ist auch 
wegen der subtiien Differenzierung iussa deum ... imperiis egere wahrschein- 
lich (vgl. Terenz eun. 389 iubesne? — iubeam? cogo atque impero, und 
dazu Donatus: evidenter ostendit, plus esse imperare quam iubere). quivi 
ftthlte Vergil schon ais Archaismus: er hat nur noch 10,19 queamus, bei- 
des nach nec am VersschluB und in Reden. Mit queamus (ohne Negation) 
schlieBt auch Cicero seinen von ihm div. 2,63 zitierten Vers; quivi (mit 
Negation am Versanfang) hat das archaisierende carm. epigr. 1044 Biicb. 

464 hunc tantum tibi me discessu ferre dolorem. Das starke 
Gefiihl kommt in der doppelten Alliteration zum Ausdruck. Uber die wir- 
kungsvolle Stellung von hunc—dolorem s. z. 137 und Anhang IH A 1. 

405 teque aspectu ne subtrahe nostro ~ 698 teque amplexu ne sub¬ 
trahe nostro. Solche Konkordanzen lassen bei Vergil meist darauf schlieBen, 
daB er sich an altere Poesie anlehnte. aspectu. Dativformen auf -u hat 
Vergil nicht bloB in Worten, die sonst metrisch nicht zu verwerten waren 

(amplexu unten 698, aspectu, concubitu, curru, fletu, portu, venatu, victu). 
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sondern einmal auch in metu (l,'257); also hielt er diese vod Autoritaten 
gebilligte Dativform fur die korrekte. 406 quem fugis? Das Motiv 
ist aus der alten Lyrik (Sappho 1, 21. Anakreon 75, 2) iiber die alexandri- 
nische Poesie (z. B. Theokrit 6,17) in die lateiniscbe Erotik gekommen (z. B 
Tibuli 1,8, 62. 9,74). 

extremum fato quod te adloquor hoc eat ~ Soph. Ai. 857 f. 
Trpodevvenuj | Txavuffxaxov bf) koAttox’ au0ic uffxepov (Germanus). t3ber 
den absichtlich abrupten VersschluB hoc est s. Anhang IX und o. z. 346. 

467 f. ardentem et torva tuentem . . . animum. Die kuhne Per- 
sonifikation torva tuens animus ist eine xpcrpicri \iE\c wie Soph. Ai. 955 
KeXaivumac 0up6c (vgl. Aisch. Choeph. 854 cppqv ti)muaxiu|uevr| u. dgl. m. 
bei C. Hense, Poet. Personifikat. in grieeh. Dicht., Halle 1868, 42 f.). Auch 
die Konstruktion torva tueri ist ja ein Grazismus (seit T 342 dypia bepxo- 
pevoc), der in lateinischer Poesie ffir uns seit Lucrez (5,33 asper acerba 
tuens bpipea bepKopevoc = Aen. 9,794, vgl. georg. 3,149) nachweisbar 
ist. Verg. hat ihn auBerordentlich oft (von dem poetischen Kolorit abge- 
gesehen war er metrisch bequem, da er im Gegensatze zu den Adverbien 
eine Kiirze bot), besonders kiihn georg. 4,122 sera comantem narcissum 
(6tpip\acPrfi). Torvus nicbt rwild’ 'grimmig’, sondern, wie 469 solo fixos 
oculos tenebat zeigt, 'starr (stier)’: Vergil glaubte wohl xaupqbov pXeueiv 
so richtig zu iibersetzen, da er wie andere torvus mit taurus spielerisch zu- 
sammenbrachte (georg. 3, 51 torva bos, Ovid met. 8,132 torvum taurum). 
468 lenibat dictis animum lacrimasque ciebat: ein Yers, der dem Ge- 
danken entsprechend absichtlich lenis ist: Alliteration mit l, Vokalreichtum. 
Im Gegensatz dazu die Harte der Dido 471 si dura silex aut stet Marpesia 
cautes: viele s, x. Vgl. Dionys. de comp. 14 rjbuvei xf|V dtcorjv xd X Kal 
£axi tujv fiptqpijuvujv yXukuxocxov. . ., dy.api be Kai ar|b^c x6 d Kal ei 
TrXeovacreie crqpobpa XuttcT, ... to E xov dupiTpov aTrobibujcn; x ais vasta 
und aspera littera bei Cic. orat. 153, Varro frg. 49 Wilm. = 243 Funaioli. 
Vgl. im allgemeinen Anhang VII A. Die Homoioteleuta lenibat—ciebat— 
tenebat sind beabsichtigt: sie dienen, wie die Theorie fur diese Figur vor- 
schreibt, dem KaXXoc der Itede. Die beiden letzten stehen an den Vers- 
enden, was bei Ovid schon viel h&ufiger ist ais bei Vergil, der es relativ 
selten und nicht immer mit Absicht hat: mit deutlicher Absicht z. B. 4,405 f. 
655 f. und wohl auch unten 843 f. Vgl. das Matenal bei H. Johnstone 
(Rhymes and assonances in the Aeneid, Classical review X 1896, 9 ff.), 
das aber der Sichtung bedarf. lenibat. Vergil hat i fvir ie nur in der 
Aeneis (vgl. Wotke 1. c. [z. 24] 145), und zwar fast nur in Worten, die 
metrisch nicht anders zu gebrauchen waren (insignibat lenibat nutribat nu- 
tribant redimibat vestibat)', nur polibant 8,436 (also in einem spSteren Buch) 
hatte sich dem daktylischen MaB auch mit der gewohnlicheu Flexion ge- 
fiigt. lacrimasque ciebat. Schon im Altertum (vgl. Servius) zweifelte 
man, ob die Tr&nen des Aeneas oder der Dido zu verstehen seien. Aber 
der Gedanke, daB Aeneas Dido gerade zu Tritaen habe riihren wollen ('er 
suchte ihr Trhnen zu entlocken ais Zeichen der eingetretenen weicheren 
Stimmung’ Ladewig), ist schwerlich passend. Auch widerspricht diese Er- 
klarung dem durch Catulis Vorbild (64, 131 singultus ore cientem von 
Ariadne) bedingten Sprachgebrauch Vergils georg. 3,517 (taurus concidit) 
extremosque ciet gemitus Aen. 3, 344 f. talia fundebat lacrimans longosque 
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ciebat | incassum fletus. Diese Argumente (vgl. Henry 329 f.) werden durch 
den Einwand Schapers, da6 es bereits 455 von Aeneas heiBe demisit lacri¬ 

mas, kaum widerlegt. 
469 ff. Dido schweigt wie Aias (X 563 wc e<papr|V, 6 be p’ oubev 

apeiflexo). Nach dem homeriscben Vorbild haben die Tragiker (besonders 
Aischylos) das Motiv des Schweigens oft in Anwendung gebracht, woriiber 
C. Hense, Das Schweigen und Verschweigen in Dichtungen, Parchim 1872 
gehandelt hat; schon antike Exegeten der guten Zeit haben darauf 
sorgfiiltig geachtet, wie die alten Scholien zu Aischylos Prom. 436 und 
Arist. Fr. 911, sowie das aristarchische zu P 695 (Yivexat (TiuiTrr) Travxdc 
Xoyou pei£uuv) beweisen. Wenn Vergil das Motiv hier in Anlehnung an 
Homer verwendet, so ist das bewuBte Technik, wie Heyne durch Hinweis 
auf ixepi iiipouc 9 p toO Aiavxoc dv vexuia diurni) peya xa\ Travxdc uipr)- 
Xoxepov Xotou bemerkt. Ovid met. 13,537 ff. hat in Nachahmung unserer 
Stelle dasselbe Motiv verwendet, aber das tiefe Ethos spielerisch verdor- 
ben. 469 illa solo fixos oculos aversa tenebat. Ursinus vergleicht 
Eurip. Med. 27 f. oux’ opp’ eTraipoud’ oux' arraXXdcrcroucra TUC | irpocrumov. 
Formell noch naher steht Theokrit 2,112 uKTxopyoc eni \Qovoc oppaxa 
ixr)Eac | e£exo, Musaeus 160 TtapOeviKT) b’ atpGoyTOC eui x^dva nfjEev 
OTTUJTrr|V (und wohl nach demselben hellenistischen Vorbild das spate Epi- 
gramm A. P. 5, 252 xhrxe ixebov, XpudiXXa, Kaxeu veuouda bOKeueic). 
D. h. also: das erotische Motiv kam aus der Medea in die hellenistische 
Poesie, aus der es Vergil, wie die spaten griechischen Dichter, reproduziert; 
von Eros selbst sagt Bion fr. 6, 3 ec x^dvct veudxdlujv. Aber wenn ich aus 
dem formalen AnschluB V.s an solche Vorbilder in der 1. Aufl. folgerte, 
daB nach der Intention des Dichters Dido den Aeneas noch liebe (odit et 
amat), so trug ich durch diese Annahme, wie mir Heinze brieflich bemerkte, 
einen falschen Zug in das Bild hinein: sie ist ihm nur inimica (472), das 
Bild der Dido ist mit heroischer GroBe gezeichnet, alles Sentimentale fehlt. 
Ubrigens steht dieser Vers wortlich so (nur diva fur illa) 1,482; nach 
meinem Gefuhl ist er fur unsere Stelle geprSgt, auf jene (wo er an die 
Stelle des giinzlich anders lautenden Homerverses Z 311 getreten ist) iiber- 
tragen worden. 470 voltum movetur mit neuer Konstruktion: s. z. 
281. 471 quam si dura silex aut stet Marpesia oautes mit and 
koivou gestelltem stet, iihnlich 474 respondet curis aequatque Sychaeus amo¬ 
rem 538 sed comes admonuit breviterque adfata Sibylla est 692 per 717 cu¬ 
pio. Aus den Sammlungen von J. Kvicala, Vergilstudien (Prag 1878) 64 ff., 
Leo, Analecta Plautina I (Gottingen 1896) 21. 32. 43 und Hillebrandt 1. c. 
(zu 268) 25 ff. ergibt sich, daB diese Wortstellung in der augusteischen 
Poesie durch das Medium der hellenistischen besonders beliebt wurde. Sie 
gehort oft zu den Mitteln, dem in der zweiten Halfte des Verses fallenden 
Rhythmus ein Gegengewicht durch den Gedanken zu verleihen, ein der 
alten Poesie unbekanntes Prinzip: Lucrez fiillt die zweite Vershalfte oft 
mit Flickworten, wahrend Vergils Praxis z. B. an einem Vers wie 464 
hirnc tibi me tantum \ discessu ferre dolorem deutlich zu erkennen ist; vgl. 
daruber auch o. z. 137 und Anhang III B. — Dem haufigen Vergleich der 
Starrheit des Sinnes mit der eines Steines (ibc be irexpoc dxouei Eurip. 1. c.) 
wird durch Marpesia cautes eine feine Niiance hinzugefiigt: 'starr wie ein 
Marmorbild’. So nach hellenistischer Poesie (vgl. Theokrit 6, 38. Poseidip- 
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pos A. P. 5, 193), auf die ohnehin das gelehrte Epitheton hinweist, auch 
Horaz carm. 1,19, 6 und Ovid met. 3, 419 haeret ut e Pario formatum mar¬ 
more signum am. 1, 7, 51 adstitit illa amens albo et sine sanguine voltu, | 
caeduntur Pariis qualia saxa iugis. 472 f. corripuit sese wahrschein- 
lich ennianische Floskel: s. Anhang 11. Alterer Poesie entnahm Vergil auch 
{nemus) umbriferum, da Cicero dies Wort in seine Ubersetzung eines home- 
rischen Hexameters wie ein ihm viberliefertes hineintragt (div. 2,63 sub 
platano umbrifera, fons unde emanat aquai ~ B 307 tcaXrj utto TTXcrravicrruj, 
O0ev peev ayXaov ubuup). coniunx pristinus. Servius: pristinus prior, 
quod difficile invenitur, nam de hoc sermone quaerit et Probus et alii. Analog 
4, 458 von Sychaeus: coniugis antiqui, dazu die Scholien: aut prioris aut 
cari. Lucilius 'concilio antiquo sapiens vir solus fuistiantiquus ergo est 
qui praecedit eum qui praesens est. Beides wohl nach 6 TT&Xai rroerte, 'ihr 
weiland Gemahl’. DaB antiquus im Sinne von prior gerade in alter Sprache 
haufig ist, lehrt jetzt der Thes. 1. 1. II 178, 31. 473f. illi | respondet 
curis aequatque Sychaeus amorem. Durch das parataktisch angefiigte 
(s. Anhang II 2) aequat amorem wird respondet curis (curis mit Thiel ais 
Dativ neben illi zu fassen, s. z. 305) erklart: in der Liebe ist das pares esse 
wesentlich (Rothstein zu Prop. 1,1,32), mutua cura der Gatten Ovid met. 
7,200, fast. 2,730. S. jetzt vor allem: R. Reitzenstein, Zur Sprache der 
lat. Erotik, Sitzungsber. d. Heidelberger Ak. d. Wiss. 1912, Abh. 12. Unse- 
rem Vers entnahm Ovid das Motiv seiner 7. Heroide (Dido Aeneae) 95 ff. 
— Der trochaische Einschnitt nach dem vierten Trochaus gibt dem Verse 

besondere Weichheit: s. Anhang VHB 2b. 
475f. nec minus Aeneas, casu concussus iniquo | prosequitur 

lacrimis longe et miseratur euntem. Wenn hier Aeneas der seheidenden 
Geliebten mit Tranen und Seufzern nachblickt, so ist das die Umkehrung 
■eines in hellenistischer Poesie — auf Grund der leisen Andeutung Homers 
Z 496 dvTpoiraXiIopevri, namlich Andromache nach dem seheidenden Hektor 
— viel verwendeten Motivs: die zuriickbleibende Gattin (Geliebte) sieht 
ihrem seheidenden Gemahl (Geliebten) mit Tranen und Seufzern nach, vgl. 
Catuli 64, 249, Ovid met. ll,463ff. (nach Nikandros?), epist. 12, 55f., 
Apuleius met. 5, 25 (nach der griechischen Quelle seines erotischen Mar- 
chens). Das Motiv, daB es der Mann ist, der um die auf Nimmerwiedersehen 
von ihm scheidende Frau weint, hatte der Dichter schon in dem Orpheus- 
Epyllion der Georgica (4, 499 ff.) verwendet; von da aus hat er es auf die 
Abschiedsszene zwischen Aeneas und Creusa (Aen. 2,790 ff -) und auf die 
vorliegende zwischen Aeneas und Dido iibertragen. Insoweit aus der Nach- 
dichtung bei [Ovid] epist. 17,117 f. ein SchluB auf das Original erlaubt ist, 
kam das Motiv in dieser Form auch in dem hellenistischen Gedicht von 
Hero und Leander vor, dessen Spuren wir in der vorliegenden Episode 
schon wiederholt begegnet sind. nec minus phraseologische Ankniip- 

fungspartikel wie 212. .... 
5. Die im Kriege gefallenen Helden 477 547. Die Disposition 

ist ahnlich wie 295 ff. 440ff.: aus der groBen Masse einzelner Gruppen, die 
zuerst kurz behandelt werden, hebt sich Einer heraus, mit dem Aeneas 
(wie Odysseus mit Agamemnon X 387 ff.) ein Gespracb ankniipft, wie vor- 

hin mit Palinurus und mit Dido. Wir haben also im ganzen eme Trias 

von Dialogen. 
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a) Einzelne Gruppen 477—93. Nach den Ubergangsversen 477— 

78 drei Gruppen: a) Thebanische Helden 479—80, {3) Troianer 481—88, 
f) Flucht der Griecben beim Anblick des Aeneas 489—93. Von letzterem 
Motiv sagt Donatus: descriptio Graecorum non inaniter posita est; er kannte 
also wohl eine gegenteilige Ansicht. Neben den thebanischen und trojani- 
schen Helden konnten die hellenischen nicht fehlen. 

tJber die Quelle dieser Motive laBt sich folgendes sagen. 1. Heyne 
zitiert ais Yorbild fur unsere von ibm sehr bewunderten Verse 489 ff. (Flucht 
der Griechen) X 605 ff., wo die Schatten vor dem eibuuXov des bogenspan- 
nenden Herakles fliehen. Aber viel n&her muB der vergilischen Schilderung 
die von ihm nachweislich benutzte (s. z. 131 f. 260. 309—12. 384—416) 
‘HpaicXeouc KaTajlacnc gestanden baben, denn in dieser hieB es vom 
lebenden Herakles: 6nryviKa be elbov auTOv at ipuxcb, (xwptc MeXeaypou 
Kai Meboucrric) ftpuyov (Apollod. 2, 5,12). 2. Die Benutzung einer filteren, 
erlesenen Vorlage bei Nennung der thebanischen Helden wird durch fol- 
gende zwei Indizien erwiesen. a) Die Aufzahlung der thebanischen Helden 
479 f. ist, da sie mit Aeneas nichts zu tun haben, rein ornamental: wie 
viel wirksamer muBte ihre Zusammenkunft mit Herakles sein (vgl. Eurip. 
Suppi. 1197 ff.). b) Vorangestellt ist Tydeus, der in der Thebais und nach 
dieser auch bei Aischylos der Hauptheld ist (E. Bethe, Theban. Heldenlieder 
84). Ais zweiter wird Parthenopaios genannt mit dem Epitheton inclutus 
armis: tatsachlich galt er ais der tapferste der Sieben (Bethe 1. c. 86 f.). 
Doch diese beiden Momente konnte Vergil allenfalls aus Aischylos und 
Euripides (Phoen.) kennen; aber die Nennung des Adrastos ais dritten fiihrt 
auf anderes. Seine Erwahnung befremdet zunachst, weil in diesem Bezirk 
des Hades sonst nur (haioGavaxoi genannt sind: ein solcher war aber 
Adrastos nach der gelSufigen Sage nicht, vielmehr entkam er ais einziger 
durch seine Flucht dem Verderben. Nun aber ist von Usener 1. c. (zu 106) 
37 ff. bewiesen, daB nach der altesten Sagenversion auch Adrastos den Tod 
fand — freilich auf besondere, unheimliche Art: Wilamowitz, Griech. Trag. 
II 226 und jetzt besonders: L. Malten, Das Pferd im Totenglauben, Arch. 
Jahrb. XXIV 1914, 202ff.—, was in einem thebanischen Epos erzahlt ge- 
wesen sein muB (Bethe 1. c. 65 f.), und, wie wir jetzt werden hinzufugen 
durfen, aus diesem in die ‘HpaKXeouc KaTaPaCic tibernommen wurde, 'die 
Vergil bier benutzt hat. So erklart es sich auch, daB ihn Vergil unter 
den bello clari (478) nennt, wShrend er fiir diejenigen, die ihn aus der 
Schlacht fliehen lieBen, vielmehr der Typus eines Feiglings war: Isokrates 
pan. 169, Anth. Pal. 7, 431. Wenn Vergil von ihm sagt Adrasti pallentis 
imago, so darf das also nicht mit ohnehin sehr kiinstlicher Interpretation 
auf seine Flucht in Trauergewandern bezogen werden (Ladewig); pallens 
wird er nur deshalb genannt, weil er im Hades ist, und daher wird auch 
imago hinzugefiigt: et Adrasti pallentis imago = et Adrasti pallens imago, 
'Abpricrrou t’ etbuuXov apaupov. 

477 ff. datum molitur iter ~ Aetna 112 molitus iter (von dem sich 
Bahn brechenden Gashauch des Erdinnem). Da dies Gedicht sprachlich von 
der Aeneis noch nicht beeinfluBt ist, so muB die Phrase alterer Poesie an- 
gehoren (ebenso wie Aetna 299 subremigat unda ~ Aen. 10,227 subremigat 
undis). Das bestatigt sich dadurch, daB moliri hier, wo es sich doch um 
keine Anstrengung handelt (datum iter), in ganz verblaBter Bedeutung 
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steht; genauer 10,477 von der Lanze: viam clipei molita per oras. 

iamque arva tenebant | ultima quae bello clari secreta frequentant. 
Die Trennung des Attributs durch den VersschluB zeigt, daB es zum fol- 
genden gezogen werden soli (s. Anhang IIIB l); Servius: tenebant arva quae 
ultima viri fortes frequentant. tenebant MR; tenebat P in Angleichung 
an das vorangehende molitur (umgekehrt oben 362 habent M statt habet 
infolge des danebenstehenden versant; s. z. 37). 479 inclutus an glei- 
cher Versstelle Ennius ann. 129. 146; unten 782 incluta Roma wie Ennius 
502. Aus Ennius hat es ofters aucb Lucrez 1,40. 2,1080. 3,10 (immer 
an gleicber Stelle). multum fleti TtoXuKXctuxoi (Germanus). 
481 bello caduci (avbpec dprpcpaxoi X 41) wie 10, 622 caduco iuveni von 
dem zu einem friihzeitigen Tode bestimmten Turnus, wo es Servius ais 
moriturus erkliirt. Genauer Donatus: fructus quorum pars appellatur caduca 
quae in usus hominum non cadit, inde translatum esi, ut caduci dicantur 
homines qui in pueritia aut. iuventa moriuntur (vgl. Aen. 4, 620 cadat ante 
diem), also aus derselben volkstiimlichen Begriffsspbare wie mors acerba 
(vgl. o. 429). Es liegt die Vorstellung zugrunde, daB der Tod im Kriege 
ein gewaltsamer und daher ein vorzeitiger ist (s. Einleitung S. 12 f.). Die 
Ubertragung von caducus auf Personen bat (nach dem Thes. 1. 1.) auBer 
Vergil niemand gewagt; ihm lag das Wort aus den Georgica nabe (l,368 
frondes caducae). 

483 f. ingemuit mit groBem Ethos an den Versanfang gestellt; es 
bildet, da nach dem vorangehenden Partizipium cernens eine Rezitations- 
pause ist, bei riebtiger Interpunktion (Rezitation) ein. kuuXov fur sich, wie 
220 fit gemitus. — Wie Vergil 479 f. drei Thebaner nannte, so hier zwei- 
mal drei Trojaner, vgl. 2,261 ff. dreimal drei Namen (per ternos dixit Ser¬ 
vius). — Die ersten vier Namen (Glaucumque Medontaque Thcrsilochumquc | 
tris Antenoridas) kontaminiert (s. z. 445) aus P 216 TXauKOV re Mebovxa 
T£ GepdiXoxov te -f- A 59 xpeTc 'Avxryvoptbac. Aber wahrend in letzte- 
rem Vers deren Namen folgen, tritt hier dafilr ais funfter Name ein: Cere- 
rique sacrum Polyboten (iiber die griechische Art der Versschlusse Thcrsi- 
lochumque und Polyboten s. Anhang IX). So ist der Name in P1 geschrieben, 
wkhrend MP2R Polyboeten haben, worauf auch die Noniushss. mit Pole- 
boeten fiihren. Die La. Polypheten kommt ais Uberlieferung niclit in Be- 
tracht, da sie nur in Humanistenhss. iiberliefert und eine Interpolation aus 
N 791 TToXuqpr)xr|V ist. Ileinsius wollte nach Y 836 Polypoeten schreiben, 
aber Ribbeck nimmt wohl mit Recht Polybotcs auf. Denn TToXufloixTic gibt 
es nicht, aber IToXu|3wxr|C ist Name eines Giganten, in den Schol. zu Theokrit. 
10,15 richtig ais der 'rinderreiche’ gedeutet.x) DaB nun Vergil hier nicht, 
wie sonst oft (vgl. Heeren 1. c. [z. 334]), einen beliebigen griecbischen 
Namen zu einer Namengebung fur einen Trojaner verwertete, zeigt der 
Zusatz Cereri sacrum: ein trojanischer Demeterpriester mit Namen Polybotes 
muB ihm also irgendwo iiberliefert gewesen sein, etwa aus demselben Dich- 
ter, aus dem er wohl durch Vermittelung eines mythographischen Hand- 
buchs den trojanischen Poseidonpriester Laokoon iibernahm, also einem 

1) Wilamowitz erkliirte mir auf meine Anfrage, daB seiner Ansicht nach 
der Name des Giganten vielmehr ais der 'Vielbriiller’ zu deuten sei (vgl. Pw, 
{5ui0eiv, pwcrrptTv); moglicherweise erkliire sich daraus die falsche La. Polyboeten 
(TToXuPor]Tr|c). 
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Kykliker. Das ist um so wahrscheinlicher, ais er den verwandten Namen 
Butes 5, 372 in einem Zusammenhang hat, der, wie Heyne dort bemerkt, 
in letzter Instanz auf ein kyklisches Epos zuriickgeht. Fur ein solches 
wiirde auch passen, daB ein Priester hier unter Kriegshelden genannt wird, 
wie Amphiaraos nach der kyklischen Thebais (aus dieser Pindar 0. 6,17 ) 
und Mopsos nach der Quelle Ovids met. 12,45off. ihren sakralen Beruf 
mit dem eines Kriegers verbanden. Derselben nachhomerischen Vorstellung 

folgt Vergil selbst auch 10, 537ff. 11,429. 768ff. 12,258. 
486 circumstant animae dextra laevaque frequentes so ME mit 

dem (zu 105 zitierten) Cento 466; frementes P. Letzteres, haufig bei Vergil 
gerade arn VersschluB (s. z. 175), ist hier unpassend: vgl. 493 hiantes; es 
wird von Ribbeck (Prol. 294) und Ettig (Acheruntica 352, 5) falsch ver- 
teidigt. Dagegen schlieBt frequentes die Gedankenreihe gut mit demjenigen 
Begriff ab, der in ihrem Anfang 482 durch longo ordine ausgedriickt war. 
488 conferre gradum wahrscheinlich ennianisch: s. Anhang 11. 491 ff. in¬ 
genti trepidare metu, pars vertere terga. Die t malen, wie 493 cla¬ 
mor frustratur hiantes die a (Henry 2,72): s. z. 237 f. und Anhang VII A. 
— Die Versschliisse 491 pars vertere terga und 492 pars tollere vocem 
mit einem in solcher Starke in diesem Buch sonst nicht vorkommenden 
Paralie!ismus (s. Anhang II 3), der die Entlehnung einer der beiden Phrasen 
aus dem kriegerischen Epos des Ennius moglich erscheinen laBt. Uber das 
492 gleich folgende fiir Ennius bezeugte ceu s. Anhang IX 2, 1. 
493 exiguam von vocem durch VersschluB getrennt, weil es durch die fol- 
genden Worte inceptus clamor frustratur hiantes naher begriindet wird (s. 
Anhang III Bl). Gemeint ist natiirlich die cpwvq Texpixuia 101 cu 5 ff. 
(Heyne). Auffallend ahnlich in der formellen Ausdrucksweise ist Lykophr. 
Alex. 686 f. aKoudei xeTOi (im Hades) ire|iqpibujv ott a | XeirTf|v (= vocem | 

exiguam), apaupac pacfraxoc TrpocrqpBeYpacriv (vgl. hiantes). Nach anderer 
Vorstellung hat unten 619 einer der BiiBer magnam vocem. 

b) Begegnung mit Deiphobus 494—547 (494—556 auf einem 
Bild der Bilderhs. fol. XLIXr vereinigt). Auf eine Einleitung (494—99) fol- 
gen zwei bidXoyoi (getrennt durch 535—38): der des Aeneas (500—508) 
mit Deiphobus (509—34), sowie die der Sibylle (539—43) mit Deiphobus 
(544—46); darauf der SchluB (547). 

DaB wir liber die von Vergil befolgte Sagenversion vom Falle Trojas 
(513 ff.) mit einiger Bestimmtheit urteilen konnen, wird vor allem einer von 
G. Knaack, Rh. Mus. XLVHI (1893) 632 ff. der Vergessenheit entrissenen 
Entdeckung Schneidewins (Gottinger Nachricbten 1852, 99 f.) verdankt. 
Wahrend die Sage, daB Helena den Griechen mit einer Fackel das Zeichen 
zum Angriff gegeben habe, nur bei Vergil, sowie dem angeblich von Vergil 
abhangigen, in Wahrheit mit ihm die gleiche Quelle benutzenden Tryphiodor 
512 f. vorzuliegen schien und noch von Fr. Noack, Rh. Mus. 1. c. 430 f. ais 
vergilische Erfindung ausgegeben werden konnte, zeigte Schneidewin, daB 
sie vielmehr auch in dem Helenaroman des Simon Magos befolgt wurde 
(nach Hippol. ref. haer. p. 252 und Epiphanios adv. haer. T. II 1. 1 haer. 21 
c. 3). Daraus hatte schon Schneidewin gefolgert, daB von einer Erfindung 
Vergils keine Rede sein konne. Es laBt sich noch hinzufiigen, daB, wie es 
scheint, auch Horaz epod. 14,13f. non pulchrior ignis | accendit obsessam 
Ilion diese Fassung im Auge hat: bemerkt von Kroll 1. c. (zu 110 f.) 163, 2. 
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Endlich weist mir R. Wiinscli eine Gemme nach (bei Furtwangler Taf. 
XXXVIII 6) mit der Darstellung des holzernen Pferdes, aus dem die Hel- 
den heraussteigen, und der trojanischeu Mauern, auf deren Zinnen eine Frau 
steht, die mit einer Hand einen Gegenstand, also wahrscheinlich eben die 
Fackel, emporhalt (etwas anders FurtwSngler Bd. II S. 181).1) Bei der 
Frage nach der Quelle dieser Sagenversion miissen wir streng scheiden 
einerseits das alte Gedicht, das die Version zuerst brachte, und anderseits 
die unmittelbare Vorlage Vergils und der iibrigen Zeugen. Von der letzteren 
laBt sioh mit Knaack behaupten, daB sie ein mythographisches Handbuch 
war. Wenn aber Schneidewin ais jenes alte Gedicht die kyklische Iliupersis, 
0. Immisch, Rh. Mus. LII (1897) 127ff. die des Stesichoros bezeichneten, 
so muB das eine wie das andere aus Mangel an geniigenden Momenten ais 
ungewiB gelten. Dagegen l&Bt sich vielleicht —« mit aller auf diesem Ge- 
biet nbtigen Zuruckhaltung — noch ein wichtiges Motiv jener alten Sagen¬ 
version feststellen. Schon Schneidewin bemerkte, daB die feste Tradition, 
wonach Troja bei hellem Mondschein gefallen sei (vgl. dariiber auch Fr. 
Marx, Ind. lect. Rostock 1888/9 p. 13), mit dieser Sagenversion in Verbin- 
dung zu stehen scheine, da Helena urspriinglich selbst die Selene sei. Da 
nun diese Identifikation auch sonst ais gesichert gelten darf (vgl. z. B. 
Usener, Rh. Mus. XXIII 1868, 344ff.), so ergibt sich m. E. ais notwendige 
Folgerung, daB die von Helena auf der Hohe der Burg geschwungene Fackel 
ein Symbol des Mondes war. Helena mit der Fackel ais Lichtgottin hat 
sich jetzt auch auf einem im lacus Iuturnae zum Vorschein gekommenen 
Altar gefunden: Petersen, Rom. Mitt. XV 1900, 343; L. Deubner, Neue 
Jahrb. 1902, 379. Ais Bestatigung dieser Kombination erachte ich das 
Folgende. Tryphiodor 512 ff. sagt: Helena zeigte in tiefer Nacht den Ge- 
fahrten die goldene Fackel, so wie Selene im Vollglanz erstrahlend den 
Himmel mit ihrem Antlitz vergoldet. Das hat der Spatling kaum erfunden, 
sondern einer Vorlage entlehnt, in der die urspriingliche Vorstellung analog 
den oben S. 164f. besprochenen F&llen nur mehr ais Vergleich figurierte: 
die Glossen Hesych. 4Xevr|' Xapirac und dXavn 'Fackel’ bei Athenaeus 15, 
699 D 701 A miissen doch zu denken geben. Die Entwickelung scheint also 
die gewesen zu sein, daB nach altestem Mythus die geraubte Mondgottin 
selbst ihren Befreiern leuchtete, und daB dann die Gottin zur Heroine, ihre 
Wesenssubstanz zum Attribute herabsank. Um ihre Befreiung zu erwirken, 
schwingt sie eine Fackel auf der Burgwarte: vgl. fiir den Begriff der summa 
arx hymn. Mere. 99 p be v^ov dKOitiriv upodePriCFciTO bTot CeXpvri u. a. 
bei Roscher in den Nachtr. zu seiner 'Selene’, Progr. Wurzen 1895, 33. 
Das Motiv, daB eine Frau vorgibt, mit ihren Genossinnen zu Ehren des 
Dionysos Orgien feiera zu miissen (517 f. illa chorum simulans euhantis 
orgia circum ducebat Phrygias), kommt in griechischen Sagen auch sonst 
vor: Soph. Ant. 148 ff., Eurip. Laodamia (nach M. Mayer, Hermes XX 1885, 
114) und ist von Vergil 7, 385 simulato numine Bacchi usw. auf Amata 
iibertragen worden. — In volligem Gegensatz zu der besonderen Rolle, die 
hier der Helena angewiesen ist, steht die mehr der vulg&ren Fassung ent- 
sprechende, die der Verfasser von Aen. 2,567ff. sie spielen laBt: die Inter¬ 

ii DaB die Fackel, an sich betrachtet, kein ungewohnliches Signal ge¬ 
wesen sei, bemerkt mir Heinze durch Hinweis auf Apollon Rhod. 4, 482 wo 

Medea eine Fackel emporhalt. S. jetzt H.Diels, Antike Techmk (Leipz. 1914) 69 ff. 
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polation steht durch das Zeugnis des Servius Dan. und der alten Hss. sowie 
durch die unvergilische Metrik (s. Anbang XI 1,3) und qppctCJic fest (ich 
fiige dem von anderen ilber letztere Bemerkten die unvergiliscben Worte 
praemetuere 573 und satiare 587 hinzu): s. Leo, Plaut. Forsch.2 42, 3, 
Heinze2 47. Wiederbolte neuere Versucbe, die Ecbtheit zu erweisen, schei- 
terten an Unkenntnis des Stils, der Spracbe, der Metrik und der Komposi- 
tionstechnik des Dichters. Es scheint aber zum Fatum unserer Wissenschaft 
zu gehoren, daB solche Rettungsversuche dauernd einen Tummelplatz fur 

Dilettanten bilden werden. 
Da Vergil die Beteiligung der Helena am Verrat nicht erfand, so folgt 

das Gleicbe fur seine Erzablung vom Tode des Deiphobus (520 ff.), denn bei- 
des ist unlOsbar ineinander verscblungen. Die uns bekannten Versionen (seit 
0 514 ff. und der 'IXiou Treptfic nacb Proklos: Kinkel, Ep. graec. fr. p. 49) 
haben (abgeseben von dem aus Vergil schopfenden Dictjs 5,12) nicht die 
Zdge der verg. ErzSblung; besonders eigenartig Eustath. zu M 94, wie es 
scheint nach einer in die hellenistische Metamorpbosen-Literatur fiihrenden 
Version (vgl. z. B. Apollon. Rh. 3, 851 ff.). Auch Quintus Smyrn. 13, 354ff., 
der ihn wenigstens ctpcp’ '£Xevr|C XexeeCTCTi getotet werden laBt wie Vergil 
(vgl. 528 thalamo), kennt docb weder die Beihilfe der Helena (Vergil 523 ff.) 
nocb die Verstiimmelung der Leicbe (Vergil 494ff). Aus den Fragmenten 
von Accius’ Deiphobus laBt sich niehts gewinnen. Aber durch folgende Er- 
wagung laBt sich wabrscbeinlicb machen, dafl Vergil, wie hei seinen anderen 
Tpunxot, auch hier das stoffliche Material einer mythologischen <JuvaYUJYf| 
entnahm. Bei genauem Zuseben stellt sich nainlich heraus, daB er in dieser 
Partie zwei Versionen uber den Tod des Deiphobus verbunden bat. Denn 
neben die Ermordung und Verstiimmelung des vollig waffenlosen (523 f.) 
Deiphobus durch Menelaos und Odysseus stellt er 502 ff. eine ganz ab- 
weichende: Deiphobus f&llt im Kampfe, nachdem er ein Blutbad unter den 
Griechen angerichtet bat (vgl. fur letztere Version die ahnliche 0 517 ff. 
und wieder etwas anders Dares 28). Freilich bat Vergil dafiir gesorgt, daB 
die beiden unmittelbar hintereinander bericbteten Fassungen sich nicht aus- 
schlieBen: der tapfere Kampf des Deiphobus ist eine bloBe 'fama’, die 
Aeneas, wie sie ibm zugetragen war, referiert (502), die dann aber Dei¬ 
phobus selbst durch Darstellung des wabren Tatbestandes widerlegt. Das 
ist aber niehts anderes ais eine geschickte Kombination einer mythographi- 
schen Dublette. In dem Handbucbe, das Vergil fur seine Darstellungen der 
Hiupersis benutzte, wird er beide Versionen in der bekannten Art neben- 

einander gefunden haben, beispielsweise so: bicupopinc icrropeTxai Ta rrepi 
ttiv ArpqpoPou xeXeuxriv' oi pev yap auxov ypacpoucJi ttoXXwv avaipe0ev- 
tujv TroXepuuv Iv Ttecreiv xai xeXeuxfiaavTa Ktvoxacpiou xuxeiv em 
xrj niovi ‘Poixeiqr oi be «pacxiv auxov utto MeveXaou xai 'Obucrcrecuc 4v 
xui 4auxo0 0aXaptu ‘GXevric prjxavaTc qpoveu0evxa eTxa pacrxctXia0rjvai. 
Diese Art eines Ausgleiches von Sagenvarianten hat Vergil ofters; beson¬ 
ders nahe verwandt ist die Kombination zweier Versionen uber den Tod 
des Priamus 2, 505—57 + 557—58 (vgl. Servius zu 506: de morte autem 
Priami varie lectum est. alii difunt . . ., alii et hanc opinionem plane 
Vergilius sequitur, licet etiam illam praelibet). Von den beiden an vorliegen- 
der Stelle verbundenen Varianten macht diejenige, nacb der an dem er- 
mordeten Deiphobus der dxpujxripuxcrpoc vollzogen worden ist — denn das 
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ist ja der Sinn von 495 ff. —, schon durch die Roheit der Vorstellung einen 
altertiimlicheren Eindruck: innerhalb des troischen Sagenkreises findet sie 
iln-e n&chste Parallele an dem (kpwxripiacriuoc, den Klytaimestra an Aga¬ 
memnon vollzog, wie das von Aischyl. Choeph. 439 und Sophokl. EI. 445 
benutzte Epos hericbtete. 

495 Deiphobum videt lacerum FPR; Deiphobum vidit et lacerum M, 
aber mit durcbgestrichenem et-, vidit im Lemma des Servius alie Hss. bis 
aut eine, die videt hat. Mit Kombination beider Uberlieferungen Deiphobum 
videt et Heinsius. Aber et war wobl bloB eine auf vulgarer Aussprache be- 
ruhende Variante zur Endung von vidit (vgl. 823 vincit neben vincet, 846 

• et 
restitues neben restituis), ais solcbe zunachst iibergeschrieben: vidit, und 
dann in den Text gelangt, teils das Echte verdrangend (FPR), teils sicb 
neben diesem erhaltend (M). 495 ff. tjber den Realismus der Vorstel¬ 
lung, daB das eibwXov die Spuren der Wunden bewahrt, vgl. oben z. 446 
und aus der Hadesvision im Martyrium der Perpetua (s. Einleit. S. 9) 7 die 
Worte: opii AeivoKpaxqv dEepxopevov Ik tottou crKOxeivoO . . . e<j0r]xa 
^Xovxa pimapav, ifixpov xf) xpoa, Kai to TpaOjua dv xrj oipei auxoG ttc- 

piov £xi OTxep xeXeuxwv eixev' ouxoc be 6 AeivoKpdxpc . . . duxaexpc 
xe0vr|Kei acxGevricTac Kai xrjv oipiv auxoG YcrrYpaivq craTieic. — Die ava- 
bmXuJcric in 495 f. lacerum crudeliter ora, \ ora manusque ambas dient dem 
IXeoc (z. 164 fi); in 498 wird das Ethos gesteigert durch die Alliteration 
adeo adgnovit (eine Bestatigung fiir diese in MP uberlieferte Schreibung 
gegen agnovit FR), die' Kommata 496 fi populata tempora raptis auribus 
und truncas nares inhonesto volncre sind isokolisch gebaut (12 und 11 Sil- 
ben). lacer ora manusque mit kuhner Ausdehnung der griechisehen 
Konstruktion (s. z. 243) auf lacer: TT€Trr|pu)pevoc xf|V oipiv Kai xac xeipac. 
Ofiter so saucius bei Vergil, Tibuli und Properz (vgl. Quintilian 9, 3, 17). 
populare von Korpertcilen kiihn und neu (wie ixopGeiv); truncus, zuerst 
Catuli 64, 370 (truncum corpus) und Varro rust. 1,14, 2 (arboribus truncis) 
nachweisbar, scheint nach der Proportion orbatus: orbus = truncatus: truncus 
rekomponiert zu sein; 498 pavitare auch Terenz, also moglicherweise alter 
(s. z. 462); compellat vocibus ennianisch: ann. 44 compellare voce. 

500ff. Deiphobe armipotens, genus alto a sanguine Teucri:, quis 
tam crudelis optavit sumere poenas, j cui tantum de te licuit. DaB dies 
keine Fragen sind, bemerkt Donatus: principia ista non tam interrogantis sunt 
sed potius admirandis et dolentis. Ebenso riolitig sagt derselbe, daB quis tam 
crudeles optavit sumere poenas sich auf die erste Anrede armipotens beziehe, 
wie cui tantum de te licuit auf die zweite genus alto a sanguine Teucri. — 
Der Gedanke: ,,Deiphobus, wer hat dich so grausam bebandeln diirfen“ ist 
einer beriihmten Partie des 'Alexander’ des Ennius nachgebildet, wo Cas¬ 
sandra u. a. prophezeite (frg. 8): o lux Troiae, germane Hector: quid ita 
(Lticke) cum tuo lacerato corpore, miser, aut qui te sic respectantibus tracta¬ 
vere nobis. Diese Worte fuhrt Macrobius s. 6, 2, 18 an ais Vorbild fiir Aen. 
2, 281 ff., wo Aeneas zu dem ihra im Schlafe erschienenen Hector sagt: 
„Hector, du Stolz Trojas, wie grausam bist du behandelt worden.11 Dasselbe 
Motiv hat Vergil also an unserer Stelle von Hectors Bruder Deiphobus ver- 
wendet. Das ist um so sicherer, ais in der Antwort des Deiphobus 515 f. ein 
weiteres Zitat aus derselben Partie desselben Dramas folgt (s. u.). Benutzung 
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einer Situation der lat. Tragodie konstatierten wir schon oben z. 405 und 
werden unten 692 f. ein weiteres Beispiel kennen lernen. Wenn wir mit voll- 
standigerem Material operierten, wfirden wir auch auf diesem Gebiete, wie 
fdr Ennius' Annalen (s. Anhang I), vermutlich zu Resultaten gelangen, die 
uns selbst fiberraschen wiirden (vgl. aucb Servius zu 2, 241. 557. 4, 473. 
11, 259). armipotens aucb bei Accius und Lucrez, also wohl ennia- 
nisch wie bellipotens ann. 181. Auch genus alto a sanguine (Teucri) klingt 
archaisch, wie oben 125 sate sanguine divom: vgl. Enn. ann. 113 o sanguen 
dis oriundum. Die Phrase genus alto a sanguine (Teucri, bzw. divom) hat 
er noch zweimal: 4, 230. 5, 45, an letzterer Stello der Situation wenig an- 
gemessen (vgl. Georgii, Ant. Aeneiskritik 246), wodurch die Entlebnung 
aus alter Poesie noch um so wahrscheinlicher wird (uber genus s. z. 792). 
Ebenso wird optare, der Etymologie entsprechend rsich erkfiren’, archaisch 
sein (s. o. 201 ff.). Die Spondeen quis tam crudeles optavit sumere poenas 
malen die Trauer fiber das Furchtbare wie in der parallelen Episode 2, 286 
(iquae causa) foedavit voltus, aut cur haec volnera cerno? In cui tantum 
de te licuit ist dc bedingt durch den Begriff des sumere poenas im vorher- 
gehenden Vers (supplicium sumere de aliquo seit Terenz Andr. 623): de te 
steht also diro koivoO erst beim zweiten Glied (vgl. Henry 333). 
505 f. tunc egomet tumulum Rhoeteo litore inanem j constitui. Do¬ 
natus: egomet: pro me suprema complevi, non aliis facienda commisi. Egomet 
nur noch 3, 623. 5, 650 (beidemal an gleicher Versstelle wie hier); memet 
(acc.) 4,606. 7,309, vosmet (acc.) 1,207. Da Formen dieser Art in den 
Satiren des Horaz noch haufig sind, aber, wie es scheint, nach Vergil aus 
der Poesie verschwinden (vgl. die Sammlungen Neues II3 362 ff.), so mtissen 
sie von Vergil zur archaisierenden Farbung seines Stils verwendet worden 
sein (s. u. z. 555 und den khnlichen SchluB oben z. 57. 104). Rhoeteo 
litore FP*R, Rhoeteo in litore MP2 mit unbeliebter Synaloephe (Lachmann 
zu Lucr. 158 ff.). Rhoeteo . . . subter litore Catuli 65, 7. — Die Sache wird 
nur hier, aber wohl auf Grund einer Quelle, erwahnt; ctti tt) fyovi ‘Poixeia 
war auch das |ivfjpa ATavroc Strab. 595. „Bei dem Kenotaph des Deipho¬ 
bus am rhoeteiscben Gestade hatte der GewShrsmann Vergils offenbar einen 
der Tumuli im Auge, die sich auch heu te noch dort erheben: s. C. Schuch- 
hardt, Schliemanns Ausgrabungen2 S. 108 ff.“ (W.) 

500 ff. Das Ethos der Rede ist gegen den SchluB hin durch alliterierende 
Verbindungen gesteigert: magna manis — voce vocavi (Schema aabb), wo 
voce vocavi ennianisch ist: s. z. 247; auch mit Fermen von magnus liebt 
Ennius zu alliterieren: ann. 301. 445. 569 tr. 50. 288, wie Vergil selbst: 
so unten 583 manibus magnam (Ennius a. 569 manu magna). Ferner: 
nomen arma — amice nequivi (Schema abba); patria ponere. Dem Ethos 
dienen ebenso die an markante Versstellen (s. Anbang III A 2) gesetzten 
Homoioteleuta constilui — vocavi — nequivi. magna manis ter voce 
vocavi, damit die Seele des Erscblagenen, die das Grab umschwebt, den 
Ruf hore und dem abfahrenden Bruder in die neue Heimat folge: einGlaube, 
fur den von den Intpp. auf i 64f. verwiesen wird: oub’ apa poi TrpoTepw 
vijec kiov dpqneXicrcxai, | npiv Tiva tuiv beiXwv diapuiv Tpic ^kckttov aOaai 
(mit Scholien, vgl. Robde, Psyche II2 65 f.). 507 f. nomen et arma lo¬ 
cum servant, te amice nequivi | conspicere et patria decedens ponere 
terra. Wer hier unter den arma die des Deiphobus versteht, muB den Dichter 



VEES 500 ff.—509 ff. 265 

allerdings der Konfusion zeihen; denn es wurde dann heiBen, da6 Aeneas 
zwar die Waffen des Deiphobus gefunden und geborgen hfttte, nicht aber 
den Leichnam des Deiphobus selbst. Aber die Erklftrung des Servius arma: 
depicta scilicet ist evident richtig. Finden sich doch Waffen haufig auf Grab- 
steinen von Kriegern dargestellt (vgl. Friedrich-Wolters, Bausteine no. 1812) 
und auf attischen Grablekythen zum Zeichen des Todes im Kriege gemalt 
(vgl. E. Pottier, Etude sur les lecythes blancs Attiques, Paris 1883, 33), 
und analog ist es, wenn das eTbuuXov eines Schiffbriichigen A. P. 7, 279 von 
den auf seinera Kenotaphion 'gemalten’ Schiffsgeraten sprieht. Wahrend 
also dem Misenus, der ein eigentliches pvf|pa erhielt, sua arma ins Grab 
mitgegeben worden sind (oben 233 vgl. 11, 195 f.), erhalt Deiphobus bloB 
ein Ktvoxdqpiov (505 tumulum inanem), dessen Aufscbrift und Waffen kiin- 
den, wer er sei und daB er den Heldentod gefunden habe (503 f. vasta te 
caede Pelasgum procubuisse super confusae stragis acervom). DaB Vergil 
auch hier, wie in der verwandten Palinurusepisode (s. o. S. 230 f.), fur die 
Stilisierung des ihm uberlieferten mythologischen Materials sich an helle- 
nistische Epigramme anschloB, zeigt die pointierte Gegeniiberstellung von 
Namen und Korper des Toten (nomen — te): vgl. A. P. 7, 271 (Kallimachos) 
dvxi i>5 dKeivou | ouvopa Kai xeveov ffrjpa napepxdpeGa und ib. 500 
(Asklepiades) ep e pev ... kokoc eupoc | uiXecrev, Gmuirou b’ auxo XeXemx’ 
dvopa. Fiir den Stileindruck denke man sich also Vergils Erzahlung in 
ein Epigramm etwa dieser Art umgesetzt: Arpq)6poio pXeneic kcvov nP*ov» 
ui irapobixa’ ‘Poixeiii p’ exapoi Gaipav en’ rpovi. Auxoc pev xeipai pex’ 
'AxaioTc ouc dvapiSa’ pvfjpa b’ aptcrxeiric onXa Kai ouvop’ opac. tb 
amice in der Aeneis singular, in den Bucolica 2, 65 b Alexi 8, 108 qiii 
amant (vgl. J. Schultz, Beitr. z. lat. Metrik, Danzig 1872, 9). Die umge- 
kehrte Erscheinung 4, 235 spe inimica, die ebenfalls in der Aeneis singular 
ist, hat desgleichen in den Bucolica zahlreiche Analogien. 

509 ff. Die Rede des Deiphobus mit ihrem Hauptstiick, der aXuxTic 
Tpoiac, ist besonders kunstvoll disponiert: Schilderung der Einnahme von 
Stadten war ein xonoc der Rhetorik (Theon, prog. II 62 Sp. Quintii. 8, 
3, 67); das ist auch fiir Aen. II zu bedenken, wo sich Vergil an die ennia- 
nische Schilderung der Einnahme von Alba angelehnt hat (vgl. 'Ennius u. 
Verg.’ S. 154ff.). l) Prooemium 509—10 Lob der pietas des Aeneas; 
vgl. Cic. inv. 1,22 uber das Prooemium: ab auditorum persona benevolentia 
captabitur, si ab his fortiter sapienter mansuete gesta proferentur. 2) Pro¬ 
positio 511—12. 3) Narratio 513—29 Aeolides, a) upobif|Yn<Jic 
513—22: vgl. [Isokr.] art. fr. 8 xri burPlffei XeKxeov xo xe upaypa rai 
xa npo xoO npdYPaTOC. Sie ist eingekleidet in die Form der praeteritio: 
namque ut supremam . . noctem egerimus, nosti, was in Prosa gelautet hatte: 
nam quid ego dicam de rebus nocte suprema gestis: notae sunt tibi (vgl. Cic. 

de amic. 11 quid dicam de moribus: nota sunt vobis), b) biriYncr^ 523 29 
Aeolides, der Vorschrift gemaB kurz (vgl. 528 quid moror). Die narratio 
enthalt samtliche Umstande (uepiffxdtfeic), die die Rhetorik seit Herma¬ 
goras fiir das Zustandekommen eines bestimmten Ereignisses ais notig er- 

achtete (vgl. R.Volkmann, Rhetorik2 36 f.): Zeit und Ort (515—22), Art 
und Weise (523 — 25), Grund (526—27), Werkzeugo (die Personen 528. 29). 
Das Ethos wird durch zweimalige Anwendung des xponoc dpiuveiac (523.26) 
gehoben. 4) SchluB 529 di— 30 in Form einer exclamatio ((TxexXtacTpdc), 
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um durch Erzahlung der grausigen Verstummlung das upeuov nicht zu 
verletzen (s. z. 361). — Von der Alliteration wird dem Pathos der Stelle 
entsprechend besonders starker Gebrauch gemacht: 512. 13 f. 15. 15 f. 17. 
20. 21. 26. 30. 32. 33. 34. Dem gleichen Zweck dienen die an markierte 
Versstellen (s. Anhang III A 2) gesetzten Homoioteleuta 518 f. ducebat 
tenebat — vocabat sowie das Isokolon 420 confectum curis = somno grava¬ 

tum (je 5 Silben). 
509 ad quae Priamides ji nihil o | tib(i) | amico | relictum mit unge- 

wbhnlicher Struktur der zweiten Hiilfte: so nach Cavallin 1. c. (z. 140) 25 nur 
noch 10, 904 corpus humo \ patiare |j tegi | sci(o) j acerba | meorum. Pria¬ 
mides mit erster Lange wie im griech. Epos, vgl. Hosius 1. c. (z. 4) 98. 
510 f. Deiphobo, tlber das Pathos des Redenden, seinen Namen statt des 
Pronomens zu gebrauchen (emphasis. adfectus schol. zu ecl. 7, 40. Aen. 2, 
479) vgl. J. Kvicala 1. c. (z. 45) 17ff.: er zahlt aus Vergil 34, aus Homer 
nur 18 Beispiele. Schon das Quantitatsverhaltnis ist charakteristisch fur 
den rhetorisierenden Dichter. Ferner scbeinen bei Hom. die Personen nur 
im Selbstgefuhl so von sich zu reden (z. B. A 240. X 235), wahrend Vergil 
neben diesem Motiv (besonders oft spricht Turnus so von sich, vgl. 12,11. 
74. 97. 645) das Stilmittel auch an sentimentalen Stellen hat: so hier, 
2,778. 784. 3,487. 4,308. An solchen Stellen wird es oft in der Tragodie 
verwendet (z. B. Soph. 0. C. 109 oiicripaT’ avbpoc Oibmou xob’ aGXiov I 
eibmXov) und im Threnos: so im theokritischen Daphnis 5 mal, 1, 103. 
106. 120f. 135. Daneben im naiven Stil, z. B. Theokr. 5, 9. 15. 19, dies 
von Vergil nachgeahmt ecl. 2,65. 9, 16. 53. 54. Verwandt sind die Falle, 
wo der Redende zwar nicht seinen Eigennamen, aber seinen Verwandt- 
schaftsgrad nennt, z. B. unten 687 (parenti) 4,31 (sorori) 9,484 (miserae 
matri) 12,872 (germana). Den 10 Beispielen, die Kvicala dafiir aus Vergil 
anfiihrt, stellt er nur ein homerisches gegeniiber (X 499 pryrepa, durch den 
Gegensatz zu Ttaxf|p und das dabeistehende Ttaic motiviert). 511 Lacaena 
sagte dem antiken Leser in diesem Zusammenbang fast so viel wie 'Metze’: 
Eur. Andr. 486. 595 ff. Horaz, carm. 2,11,21 ff. Properz 3, 14. Ovid epist. 
5, 99. (Tyndaridis . . . Lacaenae 2, 601, Tyndaris schon Lucr. 1, 464). Mit 
Namen nennt Deiphobus die Helena iiberhaupt nicht (517 illa 518 ipsa 
523 egregia coniunx), wie Donatus gut bemerkt. — Ahnlich wie hier La¬ 
caena von Helena steht 529 Aeolides 'der Verschmitzte’ von Odysseus, der 
2, 128 Ithacus von Sinon genannt wird. 512 mersere malis auch Liv. 
3, 16, 4, daher moglicherweise ennianisch (s. Stacey 1. c. [z. 99] 44). 
514 ff. nosti etc. Wenn Aeneas es weiB, warum wird es ihm dann noch er- 
zahlt? Hier spricht der Dichter zum Leser, wie 3, 692 ff. mit Shnlicher, 
ebenfalls verzeihlicher Storung der Hiusion Aeneas in der Erzahlung seiner 
Irrfahrten hinter dem referierenden Dichter (vgl. 694. 704) zuriicktritt; 
vgl. z. 321. 514 egerimus: erstes sicheres Beispiel fur i im Konj. Perf. 

515 ff. cum fatalis equus saltu super ardua venit | Pergama et ar¬ 
matum peditem gravis attulit alvo. Die bedeutende qpavxctcria aus Ennius’ 
Alexander fr. IX (fur Vergils piprjCFic angefiihrt von Macrob. 6, 2, 25): nam 
maximo | saltu superabit gravidus armatis equus, | qui. cum suo partu ardua 
perdat Pergama. Benutzung derselben Tragodie oben 500 f. peditem in 
kiinstlicher Antithese zum RoB (Cerda; s. z. 321). euhans ist, wie es scheint, 
von Catuli gepragt (nach eudlujv); Vergil wagt es ais erster und einziger 
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mit dem grieeh. Accusativ (orgia) zu konstraieren, vgl. Brenous, Hellenis- 
mes 216. ciroum | ducebat: uber die Tmesis von circum s. Ankang 
III B 3. flammam media ipsa tenebat wie 7, 397f. ipsa (Amata ais 
Baccbantin) inter medias flagrantem fervida pinum | sustinet nacb Eur. Bacch. 
685 f. PRiriP ujXoXuEcv 4v pedouc braBeuTct Boikxouc. ingentem em- 
phatisch von seinem Substantiv durch VersschluB getrennt: s.AnhangUIB 1. 
— Uber die Wortstellung ducebat — tenebat — vocabat s. ebenda IIIA 2. 

520 ff. tunc me confectum curis somnoque gravatum | infelix ha¬ 
buit thalamus pressitque iacentem | dulcis et alta quies placidaeque 
simillima morti. Schon im Altertum machte confectum curis Schwierig- 
keiten, weil Deiphobus 513f. gesagt hatte: ut supremam falsa inter gaudia 
noctem egerimus, nosti. Ygl. Servius: atqui vacaverat gaudiis, sed... curae fe¬ 
rebantur suo impetu ex pristino bellorum tumultu.. Diese Ausflucht sehien Joh. 
Schrader (Emendationes, Leeuwarden 1776), einem Manne, dessen Urteil stets 
beachtenswert ist, so unbefriedigend, daB er auf Grund von Statius s. 3,1,41 
confectus thiasis hier vermutete confectum choreis, was Ribbeck aufnahm. 
Aber confectum curis anzutasten ist bedenklich, 1. weil es eine feste' Ver- 
bindung ist (z. B. Catuli 65, 1. Cie. ep. fam. 4,13,2), 2. weil schon Iusti- 
nus (Trogus?) 11, 13, 1 so las: confectum curis Alexandrum somnus arri¬ 
puit (zitiert von Deuticke) und auch wohl, mit geringer Variation, carm. 
epigr. 1829, 6 adfectus curis, wo eine vergilische Dloskel dieses Buehs vor- 
ausgeht, 3. weil doch wohl eine formale Nachahmung von V 62 f. vorliegt: 
euTe tov uttvoc £pctpure, Xuwv peXebripara OupoO, j vribupoc a|uq>ixu- 
0etc. Nun liegt aber ein Widerspruch zwischen den gaudia und den curae 
nur bei rein auBerlicher Betrachtung vor (ich verdanke die Modifikation 
meiner in der 1. Aufi. gegebenen Auffassung einer brieflichen Bemerkung 
Heinzes). Deiphobus hatte sich zwar auch seinerseits an dem allgemeinen 
Freudentaumel beteiligt; dann aber hatte er sich dem Schlafe hingegeben, 
confectus curis, von den Sorgen namlich, die er, der verantwortliche Ober- 
befehlshaber, bisher zu tragen gehabt hatte (also bekommt Servius mit sei- 
ner Erklarung im Grunde Recht). Das ist eine Erfindung V.s, und sie ist 
meDSchlick wahr und schon. Es ist nun aber charakteristisch, wie er zu ihr 
gefiihrt wurde. Die vulgftre Tradition steht bei Quintus 13, 354 ff. K(xi TOT6 
br) MeveXaoc utto Hiqpei(JTOvoevTi | ArpqpoPov KaTeTrecpve xapriPapeovTa 
Kixncfac i apqp' ‘€Xevr)C Xexeecrdi (vgl. Aen. 2, 265 invadunt urbem vino 
somnoque sepultam'). Das war fur V. nicht zu gebrauchen. Ein Fundamental- 
satz der Rhetorik und Poetik seit Aristoteles war, das a£iuj|ua toO utto- 
Keipevou TTpoduuTrou zu wahren. Wie fest diese Auffassung wurzelte, zeigt 
noch deutlicher ais der gegen Euripides ausgesprochene Tadel wegen ge- 
legentlicher Ubertretung des Gesetzes (Didymos schol. Eur. Andr. 365) ein 
wegen seiner ostentativen Befolgung gespendetes Lob: der Homeriker und 
Rhetor Aristodemos von Nysa machte namlich nach Didymos zu 1 453 so- 
gar eine gewaltsame Konjektur, damit der Redende nur nicht etwas seiner 
Unwiirdiges sage, und fand damit Beifall: tti|uf|9ri uic eucTepfj Tppncrac 
tov rjpwa . . . Kai Bupmibric be avapapiriTOV eictaTei tov ppuia. 
So hat denn auch der noch in dieser Tradition fufiende rhetorische Kom- 
mentator Donatus richtig beobachtet, dafi X ergil in dieser Episode iiber- 
liaupt bemiiht ist, den Deiphobus, damit die folgende tJberrumplung im 
Schlaf (523 fl'.) so anstandig wie mbglich motiviert sei, nur sagen zu lassen 
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quae criminosa non fuerunt viro forti. Wie sorgfaltig Vergil iiberhaupt in 
der Befolgung dieses rhetorischen Gesetzes war, dafiir gibt die antike Ex- 
egese auch sonst oft Zeugnis, meist mit den Worten: servavit to npeTTOV, 
vgl. die Scbolien zu 1, 92. 3, 9. 4, 23. 8, 127. 9, 775. 11, 166. 351. 415 
(servavit viri fortis personam). 511. 12, 3 (ducis dignitatem servavit). 443. 
Charakteristiscb ist, daB grade auch in der IXiou aXuKJic der Dichter sich 
bemtiht zeigt, das rrpeTTOV der Besiegten, wie hier des Deiphobus, so gut 
wie mSglich zu wahren, vgl. die Scholien zu 2, 415. 451. 61 <. Formell 
erinnert der VersschluB curis somnoque gravatum an Livius 1, 7, 5 ibi cum 
eum cibo vinoque gravatum sopor oppressisset (vgl. 25, 24, 6 gravatis 
omnibus vino somnoque). Da diese Worte die von Livius in poetischem Stil 
erz&hlte Cacus-Episode einleiten, so wird die Floskel aus archaischer Poesie 
stammen. Dasselbe gilt dann also auch von dem vergilischen Versschlusse, 
und zwar um so sicherer, ais 2,265 invadunt urbem somno vinoque sepultam 
aus Enn. ann. 292 nunc hostes vino domiti somnoque sepulti variiert ist. 

521 f. (pressitque iacentem) | dulcis et alta quies placidaeque si¬ 
millima morti. Der Vers malt die Weichheit des Schlafes: die Worte sind 
reich an Vokalen und l (s. z. 120. 468 und die im Gedanken verwandten melodi- 
dischen Verse 1, 691 ff., Properz 1, 3, 45f. dum me iucundis lapsam sopor 
impulit alis, j illa fuit lacrimis ultima cura meis), und der Rhythmus ist 
rein daktylisch in malerischem Gegensatz zu den schweren Spondeen 520 
tunc me confectum curis. Der Vers hat ferner dreimaligen trochaischen Ein- 
schnitt, so in diesem Buche nur noch 284 in dem Vers von den TrSumen: 
s. Anhang VIIB 2b. Durch Hinzufiigung dieser malerischen Mittel sucht 
Vergil mit dem homerischen Vorbild v 80 (uttvoc) vrpfpexoc f^biCTTOC, 0a- 
v&Tip dyxiCTra 4ouauc zu rivalisieren. Vgl. Anhang VIIA und B 1. 2. Mit 
den Worten pressit alta quies vergleicht Stacey 1. c. (z. 99) 49 Livius 7, 
35,11 quod tempus mortales altissimo somno premit und folgert daraus richtig 
Benutzung ennianischer Phraseologie bei beiden. 523ff. arma omnia tectis 
| emovet, et fidum capiti subduxerat ensem: intra tecta vocat Mene¬ 
laum. Die von Ribbeck eingefiihrte Parenthese der Worte et.. . ensem ent- 
Epricht nicht der Absicht des Dichters: das Plusquamperfectum gibt vielmehr 
den Zeitpunkt der Handlung an, nach deren AbscbluB das folgende Ereignis 
unmittelbar (daher die asyndetische Ankniipfung) eintritt. In Prosa wiirde 
es mit Hypotaxe statt der poetischeren Parataxe (s. Anhang II 2) lauten: 
vix ensem capiti subtraxerat, cum vocabat', vgl. 9, 799f. 10, 215 ff. 11,609, 
J. Lev, Progr. Saarbriicken 1877, 20, Ehwald zu Ovid met. 8, 83. 
amovet MF2P2, emovet F1R, etmovet P1. Fiir emovet spricht 1. daB amovere 
bei Vergil sonst nie, emovere noch dreimal vorkommt, 2. die Alliteration 
der den Vers einrahmenden Worte emovet—enSem. 3. die Analogie bei Plaut. 
Pseud. 144, wo emovere durch dieselbe Interpolation aus den Hss. der einen 
Rezension verdr&ngt ist: ex pedore oculisque exmovetis A, amovetis P, letz- 
teres trotz des Wechsels der Praposition zwar moglich — vgl. Vahlen, 
Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1901, 16,1 —, aber ersteres empfohlen durch 
Truc. 78 ex pectore exmovit meo. fidum capiti subduxerat ensem. 
Der fidus ensis ist wohl ennianisch. Denn 7, 640 schlieBen die Worte fido- 
que accingitur ense eine durch Ennius beeinfiuBte Schilderung ab (s. o. 
z. 184) und 9, 707 steht lorica || fidelis in einem Vers mit nicht ganz ge- 
wOhnlicher Casur; auch geht dort ein Vers (705) mit gleicher Casur vor- 
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her, in dem die Worte co-ntorta || falarica uachweislich aus Ennius (ann. 544) 
stammen. ' 

caput poetisch fiir cervical, pulvinm So nach Vergil Tacitus li. 2, 49 
pugionem capiti subdidit, wahrend Sueton Otho 11 das Wort der ihm und 
Tacitus gemeinsamen Quelle pulvinus beibehalt. Bei Theophrast char. 25, 4 
wird das Scbwert unter dem TrpocTKeqpdXaiov versteckt; gewohnlich hinges 
neben dem Lager an der Wand: Theokrit 24, 42f. Ovid met. 10, 475. 
intra tecta: liber das spondeische Wort imi. FuB (hier durch Proklisis 
veibunden) s. Anbang VIII. 526. Ganz besonders gehassig: Menelaus ais 
Liebhaber, und Helena eine Frau, die durcb Geschenke einen Buhlen kodert 
(Hemze brieflicb). 527 famam veterem malorum. Helena war der 
Typus der Irau von bosem Ruf: Gorgias Hei. 2 f] toO dvopctxoc <pp)ir| 
(fama) tujv Obpcpopwv (vgl. malorum) pvf|pn yerove. 528 inrumpunt, 
. . . comes additur lebhaftes Asyndeton, daber dem additus (PR) wobl 
vorzuziehen. Vgl. 777 comitem sese addet 9, 765 addit Halym comitem Liv. 
1, 56, 7 iis comes additus (wohl altere Phrase wie andere derartige milita- 
rische Ausdriicke: s. u. z. 633). hortator scelerum von Odysseus auch 
Ovid met. 13, 45: moglicherweise (s. u. zu 767) nacb gemeinsamem Yor- 
bild (Accius, den Ovid im Armorum iudicium bis zu wortlichen Beruhrungen 
benutzte V); hortator baben Ennius und Plautus ais IJbersetzung von xeXeu- 
<JTr|C. 529 f. di talia Grais ] instaurate, pio si poenas ore reposoo. 
Der Fluch (mit einer im Gebetstil iiblichen Reserve) in feierlichen, durch 
Alliteration gebundenen Worten; reposco am VersschluB Lucrez 6, 920; das 
sakrale Wort ist vermutlich ennianisch. 

531 ff. Die nun folgende Frage des Deiphobus nacb dem Zweck der 
Kctraflacric des Aeneas war ein Motiv, das dem Leser aus der Begegnung 
des Odysseus mit seiner Mutter und mit Achilleus (X 155 ff. 475 ff.) ge- 
laufig und s<?hon vor Vergil von einem unbekannten Tragiker benutzt war 
(inc. 249 f. quaenam te adigunt, hospes, \ stagna capacis visere Averni). Wah¬ 
rend aber Odysseus diese Frage beantwortet (163ff. 478ff.), laBt Vergil 
die Antwort durcb das Eingreifen der Sibylle abgescbnitten werden (538ff.): 
doch wohl deshalb, um nicbt genotigt zu sein, den Aeneas etwas dem Leser 
Bekanntes antworten zu lassen (eine verwandte Praxis Homers erortert 
C. Rotbe, Progr. Berlin 1894, 26f.).iDie Absicht, eine Antwort des Aeneas 
bei endgliltiger Redaktion einzudichten (Deuticke), hat sicber nicht be- 
standen: eine solcbe wiirde ja den Parallelismus der Palinurus- und Dei- 
phobus-Episode (je eine Frage des Aeneas, Antwort des Palinurus bzw. 
Deiphobus, SchluBbemerkung der Sibylle) durchbrocben haben. Auch wollte 
der Dichter die Rede des Deiphobus statt mit dem Fluch (529 f.) lieber mit 
der gemiitvollen Frage schlieBen — mit einer stilistisch ganz ahnlicben 
Frage schlieBt er auch die bif|yriatc 1, 369 f. — und durfte glauben, durch 
die Worte hac vice sermonum (535) in dem Leser die Illusion erweckt zu 
haben, daB der Gefragte auch antwortete. DaB nicht jede Rede eine Ant¬ 
wort erhalte, erweist Serv. zu 1, 695 aus mehreren Stellen V.s. Dantes Nach- 
ahmung Inf. 16, 31 ff. ist zwar verstandesmaBiger, aber das Original ist 

feiner empfunden. 
531 vicissim in hexametrischer Poesie nur am Versende: Ph.Thielmann, 

Archiv fur Lex. VH 1892, 371. 532f. pelagine venis erroribus actus 
an monitu divom, an quae te Fortuna fatigat, j ut etc. Madvig wollte 
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das zweite an tilgen. Aber statt fortzufahren an te Fortuna fatigat, kombi- 
niert Vergil diese Frage nach der im Griechischen gel&ufigen Art mit einer 
zweiten quae te Fortuna fatigat zu an quae te Fortuna fatigat: TtoTepov 
fjXSec k<xt<x edtXacKTav uXavibiuevoc ?| Gediv ecpexpri f| xic croi baipwv 4vi- 
(Jxricriv, UKXT6 ktX. — Da Ennius fortuna sechsmal an dieser Versstelle hat 
und Aen. 8, 94 ein Vers, der zwei ennianische Worte bzw. Wortverbin- 
dungen bat, mit fatigant schlieBt (olli remigio noctemque diemque fatigant), 
so ist die alliterierende Verbindung fortu/na fatigat wohl ennianisch. 
584 tristes sine sole domos, loca turbida. Durcb sine sole ersetzen die 
lat. Dicbter das ihnen fehlende Kompositum: vom Hades avdXtoc xtpdoc 
Aisch. Sept. 859 f., avf|Xioi puxoi Eur. Here. 606, avaXioc oikoc id. Alc. 451 
(Germanus). — Fur turbida vermutete A. Nauck lurida, aber sebon Heyne 
hatte auf das Chaos 265 verwiesen. — Die Synalophe mit -a ist an dieser 
Versstelle (turbida adires) fur V.s Praxis nicht gewohnlieh: s. Anh.XI 1. 
535 f. roseis Aurora quadrigis | iam medium aetherio cursu traiecerat 
axem. Es ist also seit 255 (primi sub limina solis et ortus) Nachmittag ge- 
worden. Die kiinstliche Bezeichnung der Tageszeit in der soeben (534) sonnen- 
los genannten Unterwelt befremdet uns, aber es galt nacb dem Brauch Homers 
und der Tragiker ais Gesetz, daB eine solche Bezeichnung ornatus fordere 
(Quintii. 8, 6, 60). Da schon Horaz (wie spater Seneca apoc. 2) in den 
Satiren (1, 5, 9f. 2, 6, lOOf.) diese Manier parodiert, so haben wir zu fol- 
gern, daB bereits vor Vergil Ennius derartige Trepicppdcreic aus Homer ins 
lateinische Epos eingefiihrt bat. Auch formell erinnern die Worte Vergils 
Aurora . . . medium traiecerat axem an die Parodie des Horaz an der zwei¬ 
ten Stelle: iamque tenebat | Nox medium caeli spatium: zugrunde liegen ho- 
merisebe Phrasen wie 0 68 ’HeXioc . . . pedov oupavov dpcpiPefSr.xei. Fur 
Vergil waren rrepuppacreic dieser Art sacblich bereits so entwertet, daB er 
sie wie Floskeln auch da gebraucbt, wo sie uberfliissig oder sogar fehlerhaft 
sind: 4, 584f. neben 586 (unrichtig von Peerlkamp athetiert), 10, 215f. 
neben 147. 161 storend (von demselben ge&ndert), 9, 459 f. (schon von der 
antiken Exegese beanstandet). Noch Dante bedient sich sebr h&ufig solcher 
kapriziosen Bezeichnung der Tages- und Nachtzeiten in einer fiir modernes 
Empfinden befremdlichen Ausfiihrlichkeit. — DaB Aurora hier (wie an der 
spSten Stelle ip 243 ff. und dann oft) das Viergespann lenke, notierte schon 
Aelius Donatus (nach Servius). 537 ff. et fors omne datum traherent per 
talia tempus, | sed comes admonuit breviterque adfata Sibylla est. Ver- 
wandtu220. cp 226 xai vu k’ obupopevoidiv ebu epaoe peXioio (Germanus). 
DaB die KaiapacTic bis zu einer bestimmten Zeit beendigt sein muB, wird nur 
hier (datum tempus) und gleich 539 (ducimus horas) nebenbei angedeutet. 
Das Motiv ubernahm Vergil ais iiberliefert, s. z. 893 ff. — Statt der schlep- 
penden Hypotaxe wird der Nachsatz verselbstandigt, wodurch zugleich die 
metrisch schwierigen Konjunktivformen umgangen werden (s. z. 153f. 292 f.). 

fors dpxaiuic, in augusteischer Zeit auBer von Vergil nur noch von 
Properz (2, 9, l) gebraucht. affatus ennianisch: s. z. 40. 

539 nox ruit, d. h. sie sttirmt aus dem Ozean auf Erde und Himmel: 
vgl. 2, 250f. ruit Oceano nox \ involvens umbra magna terramque polumque; 
umgekehrt 2, 8 nox caelo praecipitat, d. h. auf ihrer Hohe angelangt, stiirzt 
sie sich vom Himmel in den Ozean (der Morgen naht): vgl. dictcteiv. Die 
zugrunde liegende Vorstellung ist die eines ungeheuren Nachtvogels, vgl. 
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8, 369 nox ruit et fuscis tellurem amplectitur alis, Aristoph. Vog. 695 xikxci 
TTpumaxov UTTtiv^piov Nu£ fi peXavoTTXepoc ibov und oben z. 283 f. Die 
Altertiimlichkeit der Vorstellung im Verein mit dem fur Vergil bereits ir- 
regul&ren VersscbluB (s. Anhang IX) Oceano nox nach homeriseber Art (vgl. 
6pU)pet b’ oupavoOev vuH) macht Entlehnung der Phrasen nox ruit und 
ruit Oceano nox aus Ennius*wahrscheinlich. Dafiir spricht auch der von. 
Deuticke beobachtete Umstand, daB nox ruit hier eine Ubertreibung enthU.lt, 
da nach 545 erst Mittag vorbei ist; Vergil braucht die Phrase also hier 
wie 2, 8, wo die Zeitbestimmung ebensowenig der Situation entspricht (vgl. 
v. Wilamowitz, Hom. Unters. 117, 4), nur mehr wie eine Floskel. flendo. 
DaB Aeneas bei der Begegnung mit Dido geweint hatte, war 468. 476 aus- 
driicklich gesagt worden. DaB die beiden alten Waffengef&hrten Aeneas und 
Deiphobus beim Wiedersehen weinten, laBt der Dichter hier die Sibylle neben- 
bei sagen, wobei sie sich (in bekannter Art) in den fur sie durch die Situation 
gebotenen Tadel mit einschlieBt. Dies zur Widerlegung von S. Reinachs (Arch. 
f. Religionswiss. IX 1906, 313,1) Konjektur fando. 540 ff. hic locus est, 
partis ubi se via findit in ambas: J dextera quae Ditis magni sub moe¬ 
nia tendit, i hac iter Elysium nobis; at laeva malorum | exercet poe¬ 
nas et ad impia Tartara mittit. Die Zweiteilung des Weges nach alt- 
iiberlieferter Vorstellung: Platon Gorg. 524 A tu) 6bw, f| pev eic paxapiuv 
vf|(?ouc, q b’ eic Tapxapov, nach orphisch-pythagoreischer Lehre auch sonst 
oft erw&bnt: vgl. daruber zuletzt A. Brinkmann, Rhein. Mus. LXVI (1911) 
619, 2. ambas. Da es sich um raumlich Getrenntes handelt, ware utras¬ 
que das iibliche Wort gewesen, aber ambas war am Versende sehr bequem: 
vgl. Bednara, a. a. 0. (zu 4) 13f. 543 poenas exercere mit kiihner Kom- 
bination von poenas sumere + iudicium exercere (vgl. Tac. ann. 1, 44 mit 
Benutzung unserer Stelle: iudicium et poenas exercuit). Die Kiihnheit wird 
durch die Verbindung via poenas exercet et ad Tartara mittit noch gestei- 
gert: in Prosa wiirde es mit Hypotaxe und andrer Ordnung der Begriffe 
(s. Anhang II 2) lauten: via in Tartarum ducit ad poenas luendas. — Der 
besondere Gedanke 541 wird durch die gewahlte Alliteration dextera — Ditis 
— magni — moenia (Schema aabb) markiert. iter Elysium wie 3, 507 
iter Italiam mit freiem Gebrauch des Zielakkusativs, vgl. Landgraf 1. c. 
(z. 345f.) 402. 544 ne saevi. Servius (aus Donatus): Terentius 'ne 
saevi tanto opere’ (Andr. 868). et antique dictum est, nam nunc 'ne saevias’ 
dicimus. Vergil hat diese Konstruktion noch sehr oft (so 74. 698): fur ihn 
hatte sie also nicht vulgSres, sondern, was oft davon nicht zu scheiden ist, 

archaisches Kolorit (vgl. z. 57). 
545 explebo numerum reddarque tenebris mit zeitlicher Umkeh- 

rung der Begriffe = reddar tenebris, ut numerum expleam (s. Anhang II 2). 
Uber die Bedeutung von explebo numerum haben die alten Exegeten sehr 
ausfiihrlich, z. T. mit den groBten Irrtflmern gehandelt, von den neueren 
war Henry p. 340 auf der richtigen Spur. Die tief wurzelnde Vorstellung, 
daB der Gott der Tiefe seine Scharen z&hlt, fand ihren Niederschlag in ver- 
schiedenen Bildern. Zunachst von Hades dem Hirten (vgl. die Mythen von 
Admetos und Geryoneus, sowie Horaz carm. 1, 24,18; Dieterich 25,1), der, 
wie jeder Hirt (Verg. ecl. 3, 34. 6, 85), seine Herde z&hlt. Ferner hat Hades, 
Ot) Ttdvxec 6cpeiX6pe6a (A. P. 10,105), ein Rechenbuch, in das er alles ein- 
tragt: Aisch. Eum. 274 ff. und die wohl sprichwortlichen Wendungen ra- 
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tionem cum Orco habere Varro rust. 1,4,3, in peculio Proserpinae et Orci 
familia numerari Apul. met. 3,9; vgl. Lukian, Philops. 25. Aber die dem 
verg. Ausdruck zugrunde liegende Vorstellung ist die vonHades dem Volker- 
sammler ('AyriCTiXaoc: Usener, Gotternamen 361), der, wenn er die 'Toten 
in die hohle Gasse treibt’ (PindarO. 9,31), sein unterirdiscbes Heer zkhlt 
oder dureh seine Trabanten zablen laBt: Seneca Phaedr. 1153 constat in¬ 
ferno numerus tyranno, Statius Tkeb. 4, 528 f. in speculis Mors atra sedet 
dominoque silentes | adnumerat populos, und besonders deutlich Lukian 
Katapl. 4 4tt6i be kot5 outo fibrj to (JTopiov rpuev (Hermes spricht zu 
Klotho), epoO touc vexpouc dic e'0oc dirapi0|uoOvToc tuj Aiaxin Kai 
^Keivou XofT£o|Lievou auxouc upoc to itapa rfjc afjc abeXqprjc (Atropos) 
irepqpOev auTiu (TupPoXov, Xa9wv ouk oTb’ omne 6 TpnjKaTdpaxoc aTrunv 
ipXtTO’ 4vebei ouv vexpoc elc tuj XoYi(J|uqj, ib. 5 (Hermes zu Charon): 
ibou CToi xov dpi0pov ouxoi xpiaKOCTiot. Wie verbreitet diese Vorstellung 
war, zeigen die Devotionen CIL VIII suppi. 12505 te rogo qui infernales 
partes tenes, commendo tibi Iulia(m) Faustilla(m) Marii filia(m), ut eam 
celerius abducas et in numerum tu (h)a[b]ias und CIL HI suppi. 10716, 
ffo nach Rostowzews Mitteilung an Wiinsch zu lesen ist: Aur(elii) Pon- 
iianfi ijn numerum tfuum cadajver (h)abiat. Vgl. auch carm. epigr. 423 
mit Buchelers Bemerkung. Die Richtigkeit dieser Erklarung wird auch dureh 
den Ausdruck numerum explere selbst gewahrleistet, denn er ist technisch 
fiir das Heer: numerum legionum explere Livius 24,11,4; vgl. 23,5,5. 

547 tantum effatus et in verbo vestigia torsit: pressit MR und 
der zu 105 zitierte Cento 528, mit irrtumlicher Wiederholung des Vers- 
scblusses vestigia pressit von 197. Die Konstruktion ist wie 10,877 tantum 
effatus et infesta subit obvius hasta. DaB zu effatus das Verbum subst. nicht 
zu erg&nzen ist, zeigt das von Wagner angefiihrte homerische Vorbild X 447 
tbc qpapevr) Kai (Kepboauvp fipriOax5 JA0f|vr)). Also ist effatus torsit mit 
effatus est et torsit ausgeglichen worden zu effatus et torsit. Moglicherweise 
ubemahm Vergil die Phrase tantum effatus wie die analoge zu 124 notierte 
aus Ennius (vgl. auch Anhang I 2 und VIIB 2 c). 

HI. TARTARUS 548—627 

A. Einleitung 548—61 in drei Absatzen: a) 548—56, b) 557— 
59, c) 560—61. 

548ff. GKqppa-CTic tottou. Die Furchtbarkeit wird dureh starke 
Sprachmalerei dem Horer sinnlich naher gebracht: Alliterationen besonders 
mit s (axapi Kai ar|b4c xo (T Kai ei rcXeovacreie crcpobpa Xuuei Dionys. de 
comp. verb. 14; s. z. 468): 548 respicit—subito—rupe — sinistra (Schema 
abab) 549 moenia—muro 550 ambit—amnis (etymologische Verbindung: 
Varro ling. 5,28) 550 f. torrentibus—lartarus torquet 551 sonantia saxa 
552 adversa—adamante 553 f. vis—virum — valeant 555 f. sedens—suc¬ 
cincta exsomnis—servat 557 f. saeva sonare: mit sonus, sonitus alliteriert 
Ennius oft, vgl. sonitu saevo trag. 3. AuBerdem harte Konsonantenverbin- 
dungen besonders mit r, s und t (s. o. S. 135 und Anhang VII A): 550 ra¬ 
pidus torrentibus 554 ferrea turris 558 stridor ferri tractaeque catenae 
559 strepituque exterritus. Anaphern mit Parisose der Kommata: 560f. quae 
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scelerum facies — quibus urgentur poenis —equis tantus plangor ad auras 
(7, 7, 8 Silben). Malerische Rhythmen 551 Tartareus Phlegethon torquetque 
sonantia saxa: Daktylen; 552 porta adversa ingens: Spondeen init ingens 
auch 3, 466. 579. 658. 4, 181. 5,701. 7, 170. 791. 10,127. 12, 896 f.; 
sie sind hier noch gesteigert durch die sich folgenden Synaloephen (s. dar- 
iiber z. 187). 

Uber die Topographie, auf deren genaue Darlegung der Dichter hier 
wie sonst kein besonderes Gewicht legt, gingen schon im Altertum die 
Ansichten auseinander (vgl. Serv. z. 573. 577), die hier so wenig wie die 
vielfachen Erklarungsversuche neuerer Interpreten erortert werden sollen. 
Wenn seine Darstellung beim ersten Lesen nicht sofort durchsichtig ist, so 
erklart sich das daraus, daB der Dichter, in dem Bestreben, das yevoc 
btr|Yri|iaTiK6v mit dem yevoc bpaparixov abwecbseln zu lassen, die Topo¬ 
graphie teils selbst referiert teils durch eins seiner Trpoduma, die Sibylle, 
referieren laBt. So kommt es, daB eine urtd dieselbe Sache zweimal erwahnt 
wird, eine Inkonvenienz, an der sich niemand stoBen wird, der die genannte, 
von uns schon ofters notierte Praxis dieses Dichters kennt (s. z. 295 ff.). 
Es hat namlich m. E. ais Voraussetzung der Interpretation dieser Stelle zu 
gelten, l) daB das vestibulum (uber den Begriff s. z. 273), welches nach 
555f. Tisiphone sedens servat (Worte des Dichters), identisch ist mit dem- 
jenigen, welches nach 574f. eine custodia sedens servat (Worte der Sibylle), 
d.h. also, daB diese custodia eben Tisiphone ist (auch Ovid met. 4,453 laBt 
die Furien sitzen carceris ante fores). 2) Ebenso sicher scheint mir fol- 
gendes. Tisiphone wird von Aeneas gesehen (574 cernis), dagegen sieht er 
die im Innern des Tartarus wachende funfzigkopfige Hydra nicht, sondern 
diese wird ihm von der Sibylle nur genannt ais noch grausiger: 574ff. 
cernis, custodia qualis \ vestibulo sedeat . . hydra saevior intus habet sedem 
(die bekannte Form des sogen. argumentum ex contrario, s. z. 847 ff.). Da 
diese Hydra jetzt nicht sichtbar ist, so haben sich also die Tore, hinter 
denen sie sitzt, nicht geoffnet. Mithin sind die Worte 573f. tum demum 
horrisono stridentes cardine sacrae [ panduntur portae nicht eine die Hand- 
lung weiterfuhrende Zwischenbemerkung des Dichters, sondern sie werden 
von der Sibylle gesprochen wie alles diesen Worten von 562 ab Vorher- 
gehende und alles ihnen bis 627 Folgende. DaB nur die letztere Auffassung, 
die im Altertum neben der falschen bestand (Serv. z. 573; Donatus erklart 
richtig) mdglich ist, bemerkte schon Heyne, ohne daB ihm aber z. B. Ribbeck 
gefolgt ware (richtig u. a. Deuticke). Der Zusammenhang dieser Worte der 
Sibylle ist also: 'wenn ein Verbrecher unter Foltern bekannt hat, so wird 
er von den Furien gepeitscht (566 — 72). Erst dann offnet sich das Tor, 
hinter dem die funfzigkopfige Hydra sitzt und die Tiefe des Tartarus gahnt. 
3) Man hat ferner einen Widerspruch darin gefunden, daB Aeneas nach 
557f. (hinc exaudiri gemitus et saeva sonare j verbera, tum stridor ferri 
tractacque catenae) die verbera der Tisiphone hore und letztere doch nach 
574f. (cernis, custodia qualis vestibulo sedeat) sehe, was unvereinbar sei: 
er konne die Furie nur entweder sitzen sehen oder peitschen horen. Aber 
an ersterer Stelle ist Tisiphone iiberhaupt nicht genannt, sondern ganz all- 
gemein von verbera gesprochen; daher ist Donatus im Recht, wenn er 557 f. 
so paraphrasiert: gemitus et sonitus verberum et tractarum catenarum strido) 
auditus quid intus gereretur evidentissime nuntiabat. Die verbera also, die 
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Aeneas nach 557f. bloB hort, dringen uber das von ihm gesehene vestibu¬ 
lum aus dem Innern der 554 genannten turris (stat ferrea turris ad auras\ 
d. h. der zur Befestigung mit einem Turm versehenen (vgl. 2, 460) Burg 
des Rhadamanthys, in der das hochnotpeinlicbe Gericht, stattfindet (566 ff.). 
Es sind also die bei der Folter in Anwendung gebrachten Schlage, wie 
sich auch aus dem Culex 376f. ergibt: ergo iam causam mortis, iam dicere 
vitae | verberibus saevae cogunt sub iudice Poenae. Nur so erklart sich doch 
auch, daB Aeneas auBer den verbera auch das Klirren von Ketten h6rt: 
diese werden eben den im Verhor schuldig befundenen Verbrechern ange- 
legt (so auch verstanden von Statius Th. 8, 21ff. forte sedens media regni 
infelicis in arce | dux Erebi populos poscebat crimina vitae. | . . . stant Furiae 
circum ... I saevaque multisonas exertat Poena catenas). Erst nach Beendi- 
gung des im Innern stattfindenden Verhors beginnt das Amt der im Vorhof 
an der Schwelle lauemd sitzenden Tisiphone: 570f. continuo sontis ultrix 
accincta flagello | Tisiphone quatit. Donatus und Servius (zu 573) bemerken 
richtig, daB die Yorstellung an das irdische Kriminalverfahren ankniipfe: 
Untersuchung durcb den 'cognitor criminis’ unter Assistenz von Folter- 
knechten (557 f.), Anlegung der Ketten (558), Staupung und Abfhhrung 
in den Kerker (570ff.). Das ist also analog dem zu 430ff. (Gerichtsszene 
in der Zwischenregion) Erorterten. 

Schwierig und mit den uns verfiigbaren Mitteln nicht vollig zu ldsen 
ist die Frage nach den von Vergil fur diesen Abschnitt benutzten 
Yorlagen. Denn die von ihm erw&hnten, seit alter Zeit typischen Motive 
(549. 552 Mauern und eiserne Tore des Tartarus, 578f. seine Ausdehnung, 
556 der Pyriphlegethon, 571 f. das Henkersamt der Furien) wollen wenig 
besagen gegentiber der Fiille der sonst teils uberhaupt nicht, teils doch nicht 
genau so iiberlieferten Ziige. Immerhin werden sich einige durch Analogien 
belegen, einige auch wohl mit groBerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit 
auf ihre Quellen zuriickfuhren lassen. Freie Erfindung des Dichters — nattir- 
lich innerhalb gewisser Grenzen — wird auch mit in Betracht zu ziehen 
sein. Jedenfalls werden wir uns hiiten mvissen, durch willkiirliche Eingriffe 
in den Text diese oder jene Singularitat zu beseitigen, um dadurch eine 
Ubereinstimmung mit unserem sonstigen Wissen herzustellen, die immer 
doch nur eine teilweise bleiben wiirde. 

l) Dem Rhadamanthys ist hier das Richteramt uber die schweren Yer- 
brecher iibertragen (560 ff.), und Tisiphone ist seine Schergin. H.Weil 1. c. 
(z. 445 ff.) 93 sagt, Vergil habe die dem Rh. hier zugeteilte Rolle einer uns 
unbekannten Uberlieferung entnommen, aus der die rationalistische Umdeu- 
tung bei Diodor 5, 79 (‘Pa0dpav0uv Xdyoucfi xac T€ icpicreic irdvrujv bi- 
Kaioidrac TreTroifj(T0at Kai rolc X^dTaic Kai dcrefleffi Kai toic fiXXoic Ka- 
kouptoic dnapairriTOV dvrivox^vai Ttpujpiav) abgeleitet zu sein scheine. 
Aber viel naher steht die Szene in Lukians Kataplus 22ff, wo wir den Rh. 
eben dieses Richteramt ausiiben sehen. Der Zusammenhang jener Szene 
lehrt uns noch ein weiteres. Mikyllos spricht zum Kyniker: 'Sage mir — 
denn du bist ja selbstverstandlich in die Eleusinien eingeweiht —: sind 
die Verhkltnisse hier unten nicht Shnlich wie dort oben?’ Der Kyniker: 
^Ganz richtig: sieh nur, da kommt ja die fackeltragende Erinys.’ Hermes: 
Nimm diese hier, Tisiphone!’ Tisiphone: 'Schon lange wartet Rhada¬ 

manthys auf euch.’ Rhadamanthys: 'Fiihre sie vor, Erinys.’ Hier sehen 
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wir also Tisiphone desselben Amtes einer Schergin des Rhadamanthys wal- 
ten wie bei VergiL Ob der Hinweis Lukians auf die Eleusinien — auch 
sonst iibernimmt er in jener Schrift die Terminologie der Mysteriensprache: 
vgl. besonders 24 xdc KnXTbac xpc ipuxnc dTroXouaaa0ai und 24f. das drei- 
malige KaGapoc — fur die Bestimmung der von Vergil benutzten Quelle 
verwertet werden darf (es lieBe sich auf Grund der Tatsache, daB die or- 
phischen Mysterien mancbes mit den eleusinischen gemeinsam hatten, an 
die orphische Katabasis denken, die von Vergil nachweislich stark be- 
nutzt worden ist: s. o. S. 5, 2), bleibe dahingestellt. 

2) Die fiinfzigkopfige Hydra (576 f.) hat eine Analogie an der hundert- 
kopfigen Echidna, die Aristophanes, Froscbe 473 im Tartarus kennt, sicher 
auch er nach der von ihm in dieser Partie (470ff.) befolgten Uberlieferung. 
Da nun bei ihm unmittelbar vorher (472) die Erinyen am Kokytos genannt 
sind, die auch Vergil kennt (oben 374f.), so liegt die Vermutung nahe, daB 
Vergils Hydra und Eumenidenstrom derselben Nekyia entnommen sind, die 
auch Aristophanes benutzte (‘HpaKXeouc KaxdflacTic? s. o. S. 5, 2). 

3) Das Motiv 557 f. hinc exaudiri gemitus et saeva sonare | verbera, tum 
stridor ferri tractaeque catenae findet sich ebenso in den Apokalypsen des 
Plutarch de genio Socr. 22, 590F S0ev aKoOe(J0ai . . . pupiujv KXau0|u6v 
Ppeqpmv (uber diese s. o. 426) Kai pepiypevouc avbprnv Kai fuvaiKUJV 
obuppouc, vpocpouc be TtavxobaTTOUc Kai GopuPouc und des Lukian ver. hist. 
2, 29 RKOuopev Kai paaxiYwv vpocpov Kai oipurrnv dvGpumwv ttoXXwv 
(fast wortlich = nekyom. 14). Dann auch in den von Vergil nicht direkt 
abhangigen (s. Einleitung S. 7f.) christlichen Apokalypsen: Visio Wettini 
vom J. 824 (1. c. Einleitung S. 9) p. 304 ita tenebrae densae et spissae, ut 
nulla ratione ibi cerni aliquid possit; stridorem tamen et eiulatum audiebam; 
Visio Tundali vom J. 1149 (1. c., ibid.) p. 15 venerunt ad vallem profun¬ 
dam ... ac tenebrosam, cuius profunditatem ipsa quidem anima videre non 
poterat, sonitum autem sulphurei fluminis et ululatus multitudinis in imis 
patientis audire valebat; Dante infera. VHI 65f. Purg. XHI 22. Den drei 
Ausdriicken bei Vergil verbera, stridor ferri, tractae catenae enspricht ge- 
nau das Nebeneinander von padrifiucreTai, axpefSXuxJexai, bebridexai bei 
Platon Rep. 2, 361 E vgl. 363 E. Wenn Platon fiir diese Strafen des Jen- 
seits die orphische Apokalyptik zitiert (vgl. 363 C), so ist das ein 
Fingerzeig fiir die Sphare, in der wir hier Vergils Quelle zu sucben haben. 

4) Ein besonders gewfthltes Motiv findet sich 618 ff. Phlegyasque miser¬ 
rimus omnes \ admonet et magna testatur voce per umbras: | 'discite iusiitiam 
moniti et non temnere divos’. Die Vorstellung, daB die groBen Siinder im 
Jenseits Zeugnis ablegen miissen von ihren Freveltaten zur Warnung der 
Menschen, ist sehr ait: Platon iibernimmt sie Gorg. 525 C, Rep. 10, 616 A, 
Phaidon 114 A ais iiberliefert und bei Pindar P. 2, 21 f. (den hier Ursinus 
zitiert) ist sie, ebenfalls ais bereits gegeben, auf Ixion iibertragen: 0eu)V b* 
4<pexpaTc ’lSiova qpavxi xaOxa ppoxolc Xeyeiv ... 'Tdv euepy^xav dycx- 
vaic apoiPaic dTroixopevouc xive<J0ai.’ Eine t)hereinstimmung Pindars und 
Platons auf theologischem Gebiet weist bekanntlich auf orphische(orphisch- 
pythagoreische) Apokalyptik (s. o. S. 38ff.). In den Kreis der Mysterien¬ 
sprache fiihrt bei Vergil auch die Mahnung zur biKr] (iustitia) und eucT^peia 
(non temnere divos). Die biKatoi und eucrepeic werden in der Persiflage 
einer besonderen Art orphischer Mysterien von Platon Rep. 2, 363 CD zu- 
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sammengenannt; die Akr| orphisch nach [Demosth.] 25,11, hymn. Orph. 
8,16. 18, fr. 125f. 154 Abel; der Geweihte, der den AblaB ina Leben er- 
hielt, darf zu Persephone reden: ttoiv&v avxaTrexeKJa epyujv evena outl 
biKaiwv IGSi 641. Wenn nun diese Mahnung hier dem Phlegyas in den 
Mund gelegt wird, so wird uns das vielleicht einen bestimmten SchluB auf 
die von Vergil hier benutzte Quelle ermoglichen. Die Stationierung des 
Phlegyas, des delphischen lepoOuXoc, im Tartarus ist (abgesehen von Yer- 
gils Nachahmern) singular und zu erlesen, ais daB sie auf einer freien Er- 
findung des Dichters beruhen konnte. Seine Yorlage muB, wie H.Weil 1. c. 
93 annimmt, von Delphi inspiriert gewesen sein (cil s’agissait pour les 
pretres, d’inspirer 1’horreur du sacrilege: ainsi s’expliquait le grand deve- 
loppement donne a ce supplice’): tatsachlich war ja von Polygnot auf sei- 
nem delphischen Gemalde ein tepet (TeduXrjKibc avf|p unter den BiiBern des 
Hades dargestellt (Pausan. 10, 28, 2). Nun scheint mir Dieterich 65 ff. aus 
vereinzelten Spuren den EinfluB Delphis auf die Jenseitsvorstellungen der 
Mysterien erwiesen zu haben. Zu den dort gegebenen Belegen kommt ein 
fiir uns wichtiger in Plutarchs Eschatologie de sera n. v. 22, 566 C, wo- 
nach im Zusammenhang mit Orpheus’ Katabasis von Delphi die Rede war 

(IXeyev . . . ctypi xouxou tov 'Opqpea TrpoeX0eiv, ore rf)V vpuxpv xfjc yu- 
vcukoc pexrjei, Kai . . . Xoyov eic avGpumouc . . . eEeveyKeiv, wc koivov eirj 
pavxeiov ev AeXqioTc 'AttoXXujvoc Kai Nukxoc). Es darf mithin auf Grund 
dieses Motivs sowie der unter l) und 3) erorterten ais wahrscheinlich be- 
zeichnet werden, daB Vergil auch in der Beschreibung des Tarta¬ 
rus, wofiir ihn wiederum die homerische Nekyia fast ganz im Stich liefl, 
die orphische Katabasis benutzte. Die Pflicht eines Siindenbekennt- 
nisses in den Mysterien wird auch verbiirgt durch eine interessante Stelle 
Plutarchs de superst. 7, 168D: der Aberglaubische TTepieAuCfjuevoc paKeCTi 
puTtapoic TToXXaKic be yupvoc ev irr|Xaj KuXivbopevoc eEayopeuei rivac 
apapxiac auxou Kai irXr||U|ueXeiac: das 'Sichwalzen im Schlamm’ ist, 
wie bekannt, nach orphischem Glauben die Strafe der Ungeweihten im Tar¬ 
tarus. Durch ihre symbolische Anwendung im Leben wurde den Geweihten 
Befreiung von der Verdammnis im Tartarus gewahrleistet (vgl. z. B. Demosth. 
de cor. 259). Wer dagegen das Gestandnis seiner Siinden im Leben unter- 
lieB, dem wird es im Tartarus unter Foltern erpreBt: das besagen die verg. 
Verse 567ff. Das Christentum hat diese Vorstellung ubernommen. Die 
durch ein Siindenbekenntnis garantierte Vergebung der Siinden ist ein we- 
sentlicher Teii der christlichen Liturgie geworden (vgl. z. B. Liturg. Alex, 
p. 62 Swainson). Daraus erklart sich, daB sich auch in der christlichen 
Apokalyptik (z. B. apoc. Petri v. 24, Pauli p. 47 Tisch.) das Motiv, daB die 
Siinder im Jenseits ihre Siinden bekennen miissen, bis auf Dante erhielt. 

Wenn dieser den Siindem Spriiche aus der Heiligen Schrift in den Mund 
zu legen pflegt (z. B. Purg. XIH 36 famate da cui male aveste’ nach ev. 

Matth. 5, 44 benefacite his qui oderunt vos, diligite inimicos vestros), so hat 
er den Sinn der altertiimlichen Vorstellung mit richtiger Intuition repro- 
duziert. Denn gottliche Gebote sind es ja auch, die nach Pindar Ixion und 
nach Vergil Phlegyas verkiinden, das eine — von der 'Gerechtigkeit’ und 

der Furcht Gottes der christlichen Lehre genau entsprechend, das an- 
dere von der Dankbarkeit gegen die Wohlt&ter’ — von ihr in der ge- 
nannten Stelle des Evangeliums durch ein erhabeneres ersetzt. Sehr bemer- 
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kenswert erscheint die (schon von P.Wendland, Die hellenist.-rom. Kultur23, 
Tiibing. 1912, 182,4 angedeutete) Ubereinstimmung der von Pindar und 
Vergil aus uralter Lebre wiederholten Spriiche mit einer Slelle der gnostisch- 
hermetischen Schrift Kopp KOCTpou bei Stob. ecl. I 403, 21 ff. W. «popdcrew- 
crav avOpujTroi Tryv ano Oediv exhiKiav xai oubeic apapirioei. . . ., 
paGetwcrav (discite) euepYeTnOevTec euxapid-rricrai. So verdienen un- 
sere Verse, in diesen, Volker und Zeiten zu gewaltiger Konsonanz verbin- 
denden Zusammenhang eingereibt, die Benihmtbeit, die das discite moniti 
zum gefliigelten Wort hat werden lassen. 

552 ff. solidoque adamante columnae, | vis ut nulla virum, non 
ipsi excindere bello j caelicolae valeant, vis virum und caelicolae nach 
Ennius (ann. 276. 49l). bello FPR, ferro M (mit dem zu 37 zitierten Vergil- 
cento. IV 222, 74). Ersteres richtig, da es nicbts Besonderes ware, wenn man 
den adamas nicbt mit dem ferrum zwingen konnte; dagegen ist im Kriege 
beim Stiirmen das Ausbrechen der erzbeschlagenen postes, die hier, um ibre 
Dimension und Festigkeit zu bezeicbnen, durch Saulen aus purem Stahl ver- 
treten sind, ein typischer Zug (2, 480f. 7, 622f.); ferro ist eine Variante 
aus 9, 137 ferro sceleratam excindere gentem, wie umgekekrt bello fur ferro 
12, 124 in M steht. Die Erwiihnung der Gotter wird sich auf eine Szene 
der Gigantomachie beziehen. 554 ff. Die turris im Tartarus ist ein Gegen- 
stiick zu der Kpovou TUpOic auf den Inseln der Seligen, die Pindar 0. 2, 77 
aus alter Uberlieferung nennt. 555 Tisiphoneque sedens palla suc¬ 
cincta cruenta ~ Horaz sat. 1, 8, 23 von Canidia: vidi egomet nigra suc¬ 
cinctam vadere palla. Mit Recht schlieBt daraus W. Leich, De Horatii in 
saturis sermone ludibundo (Diss. Jena 1910) 23f. auf Ennius ais gemein- 
sames Vorbild; der Vers des Ennius kann in der von mir fur Buch VII er- 
wiesenen Schilderung der Kriegsfurie gestanden haben. Der Vers des Horaz 
beginnt mit vidi egomet = Verg. 3, 623: nach dem, was o. z. 505 iiber das 
Pronominalsuffix -met bemerkt wurde, darf auch diese Konkordanz auf eine 
gemeinsame Vorlage zuriickgefuhrt werden (vidi ego beginnt ein tragischer 
Vers des Ennius 83). Vgl. fur die Methode solcher Kombinationen u. z. 
792. 836. 866. 556 exsomnis Neubildung (denn Hor. 3, 25, 9 ist von 
Bentley korrigiert) wie insomnis 9, 167. Uber die Art der Komposition s. 
z. 428. noctesque diesque Ennius ann. 334 (Ursinus), auch Plaut. 
Amph. 168. 559 constitit Aeneas strepituque exterritus baesit. 
Zwischen strepituque exterritus haesit und strepitumque c. hausit schwanken 
die Hss. Letzteres erklkrt zwar Servius, aber dagegen spricht, daB haurire, 
wo es mit dieser Metapher steht (die wohl ennianisch ist, vgl. 12, 26 animo 
hauri am VersschluB mit einer fur Vergils Praxis unerhorten und ganz 
singulSren Synaloephe: s. Anhang IX 2), durch auribus gestiitzt ist: 4, 359 
vocemque his auribus hausi und dazu Probus im schol. Dan., vgl. Hor. carm. 
2, 13, 32 bibit aure. Eine positive Instanz fur haesit sind die von den Intpp. 
angefiihrten Parallelstellen 3, 597f. aspectu conterritus haesit | continuitquc 
gradum 11, 699 subitoque aspectu territus haesit. DaB in unserem Verse das 
consistere dem haerere vorangeht, fiihrt Ribbeck (prol. 283) falsch ais In- 
staaz gegen diese La. an, denn ein ucftepov TrpoTepov dieser Art gehort zu 
Vergils stilistischen deliciae, vgl. oben 331 constitit Anchisa satus et vesti¬ 
gia pressit und Anhang II 2. 560 quae scelerum facies pluralisch 
nach georg. 1,506 tam multae scelerum facies. 560 f. quibusve | urgeniut 
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poenis, quis tantus plangor ad auras. quis MP2, qui P1R, ersteres von 
Wagner, Qnaest. Virg. XXII aus Vergils Praxis ais richtig erwiesen. Zwei- 
feln kann man unten 865, wo quis strepitus in F2MR (in F2 von sehr junger 
Hand), qui str. in FXP ilberliefert ist. Denn es ist moglich, daB Ribbecks 
Argument (proli, erit. p. XI), qui str. sei aus euphonischem Grunde vorzu- 
ziehen, richtig ist (bei dieser Annahme konnte iibrigens qui strepitus plu- 
ralisch gefaBt werden: vgl. Anhang V). Es ist namlich bemerkenswert, daB 
9,146 qui scindere (fur zu erwartendes quis) die einstimmige Uberlieferung 
(FMPR) ist. So wollte Lachmann bei Properz 1, 11, 7 aus euphonischem 
Grund nescis qui simulatis schreiben statt quis. Gelegentliche Rucksicht- 
nahme Yergils auf den CTrfpaxiCTpoc ist auch sonst wahrscheinlich, vgl. 
Maas 1. c. [z. 4] 518. 520,1. plangor ad auras MR, clangor ad auris 
P. Ersteres richtig, denn plangor geht auf gemitus 557, wie die poenae auf 
verbera und catenae 558: also mit Chiasmus (s. z. 399f.). Auch 4, 668 bat 
P falsch clangoribus gegen FM plangoribus. Auch auris ist interpoliert (vgl. 
9, 395 clamor ad auris), weil, wie Servius (zu 554) notiert, einige (torichte) 
Kritiker die aurae im Hades beanstandeten. quibusve: seltene Stellung 

des Relativs am Yersende, s. Anhang III B 2. 
B. Die apokalyptische Rede der Sibylle 562—627, in drei Teilen: 

l) Prooemium 562—65, 2) Tractatio 566—624, 3) Conclusio 625—27. Die 
Tractatio zerfallt in zwei Abschnitte: a) Richter und Schergen (566—79), 
b) Siinder und Strafen (580—624). Kontrovers ist die Disposition dieses 
zweiten Abschnitts der Tractatio, doch waltet in der scheinbaren Unord- 
nung ein erkennbares Prinzip. l) Aeneas hat 560f. nach zweierlei gefragt: 
scelera und poenae. Das ist also die Propositio, die Verg. sieber einer 
Cberlieferung entnahm: vgl. Lukian ver. hist. 2, 31 (Parodie einer Tartarus- 
Periegese) NauirXiou KaGiyfOupdvou (Verg. 565 perque omnia duxit) duu- 
pwpev (582 vidi, X 568) KoXaEopevouc ttoXXouc . .. eibopev be Kai (585 

vidi et, X 576ff.) xdv Kivupav . . . upoffexiGecrav be o\ Trepir|TrlTa'1 Kai 
touc dKacrxujv (Uouc Kai xac amae dep’ alc KoXalovxai. (Andere Uberein- 
stimmungen mit dieser Schrift Lukians s. o. S. 250.) Damit der Leser dies 
Einteilungsprinzip festhalte, wird es innerhalb der Tractatio und am SchluB 
der ganzen Rede wieder hervorgehoben (614f. 'frage nicht im einzelnen 
nach Art der Strafe und der Stlnden’ 626f. 'ich kann dir nicht alie 
Stlnden und Strafen aufz&hlen’). Hatte Vergil nun eine Abhandlung 
irepi xujv dv ^bou acrepujv Kai uiv dTrXrmiueXriaav schreiben wollen, so 
hatte er hintereinander die einzelnen Siinden mit der je zugehorigen Strafe 
abhandeln miissen. Das aber wollte er nicht, einmal weil solches katalog- 
artige Registrieren schon an und fiir sich uhpoetisch gewesen wSlre (auch 
in der 'Heldenschau’ unten 756 ff. hat er es, wie wir sehen werden, ver- 
mieden), dann auch deshalb nicht, weil er bei genauer Aufz&lilung ge- 
zwungen worden ware, Dinge zu erwShnen, die das asthetische Gefiihl ver- 
letzt hatten (vgl. 614 f. ne quaere doceri quam' poenam sc. exspectent): um 
das zuzugeben, muB man sich die grausigen Einzelheiten vergegenwartigen, 
die die Holle schon der altgriechischen Theologen kannte (vgl. Platon Rep. 
2, 361 E) und die Dante — oft auf Kosten wenigstens unseres Feingefiihls 
— aus den Apokalypsen zu iibernehmen sich nicht gescheut hat. So fand 
Vergil ais Dichter den Ausweg, teils nur die Stlnden, teils nur die Strafen 
zu nennen und zwar so, daB er beide Motive sich dreimal gegenseitig ab- 
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I8sen laBt: Strafen 580—81, Siinden 582—94; Strafen 595—607, Sunden 
608—15; Strafen 616—20, Sunden 621—24. 2) Auf demselben Prinzip, 
der Vermeidung eintoniger Aufzahlung, beruht eine zweite scheinbare In- 
kongruenz. Hinsichtlich der Siinder bot ihm die doppelte von ihm befolgte 
Uberlieferung — eine mythologische und eine theologische (s. Einleitung 
S. 4. 16), letztere von der Art der plutarohischen de sera n. v. 566 E bis 
67 E — zwei Gruppen: einzelne Siinder der Sage und Siinderklassen des 
Lebens. Auch diese hat er nicht hintereinander abgebandelt, sondern, die 
beiden Quellen gewissermaBen ineinander schiebend, sich abwechseln lassen: 
Siinder der Sage 580—607, Siinderklassen des Lebens 608—15, Siinder 
der Sage 616—20, Siinderklassen des Lebens 621—24. Infolge dessen war 
freilich die Trennung von sachlich Zusammengehorigem nicht zu umgehen: 
Theseus (618) ist von Pirithous (601), Phlegyas (618) von Ixion (60l) 
getrennt, ebenso zwei Arten fleischlicher Siinden (poixeict, BufarpopiSia 
612. 23), die in unseren sonstigen Quellen (Dieterich 174ff.) zusammen- 
stehen. Wer hier also mit R. Sabbadini (II primo disegno dell’ Eneide, 
Turin 1900, 46) die Verse 608—15 ais spateren Nachtrag ausscheidet, 
oder gar mit anderen gewaltsame Umstellungen vorniramt, der erreicht 
freilich, um mit Petron zu reden, 'religiosae orationis sub testibus fidem’, 
wie derjenige, der in der 'Heldenschau’ eine Umstellung aus chronologi- 
schen Griinden vornimmt; er zerstort aber die Intention des Dichters, der 
gewuBt hat, Sti to teXoc icrropiac kcu Troiricfeujc ou toutov. — Ein ana- 
loger Kunstgriff ist fiir die Komposition der 6. Ekloge nachgewiesen von 

Leo, Hermes XXXVII 1902, 24. 
1. Prooemium 562—65. Auf das Pathos des Anfangs (dux inclute 

Teucrum) macht Donatus aufmerksam (s. z. 125. 479); der SchluB ist ge- 
hoben durch die Alliteration deum—docuit—duxit. 562 orsa loqui = 125 
apxcduJC. inclutus Lieblingswort des Ennius, zweimal (ann. 129. 146) 
an gleicher Versstelle wie hier. 563 ff. Zur Sache vgl. Einleitung S. 43 
uDd zu 103 ff. soeleratum limen. Da Tibuli (ein von Vergil unab- 
hangiger Zeuge) 1, 3, 67 scelerata sedes vom Tartarus hat (aus Tibuli: Ovid 
met. 4, 456), so scheint ein alterer Dichter die bekannten topographischen 
Bezeichnungen campus (vicus) sceleratus, porta scelerata (vgl. Leo zum Culex 
S. 105) ais Obersetzung von t6ttoc dcrepwv auf den Tartarus ubgrtragen 

zu haben. 
2. Tractatio 566—624. Die 548 begonnene Lautmalerei findet hier 

ihre Portsetzung: Alliterationen 568 ff. superos — seram sontis sinistra 
— saeva sororum — stridentes — sacrae 71 f. Tisiphone — insultans torvos 
— intentans (Schema ab ab, verstarkt durch Homoioteleuton) 72 anguis 
agmina 74 panduntur portae, cernis custodia qualis 75 sedeat servet 76f. 
hiatibus hydra — habet (vgl. Birt, Hiat bei Plautus, Marburg 1901, 90f.) 
77 saevior — sedem 77 f. tum Tartarus — patet — praeceps — tantum tendit 
(Schema aabbaa) 83 manibus magnum 87 quattuor — (equis) — quassans 
88 per — populos — per 93 faces — fumea 95 Tityon Terrae 96 cernere 
— corpus 97f. immanis — immortale 600 requies — renatis 2 super — silex 
6 manibus — mensas 7 attollens atque 9 pulsatus parens 11 partem posuere 
12 adulterium — arma 13 dominorum — dextras 15 forma fortuna 16 ra¬ 
diis rotarum 17 sedet — sedebit 20 discite — divos 21 patriam - potentem 
22 fixit — refixit 24 ausi — auso. Harte Konsonantenverbindungen (s. o. 
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S. 272): 566 durissima regna 70 ultrix 73 horrisono stridentes 26 ferrea 
vox. Malerei mit Vokalen: mit d: 576 wird der gaffende Rachen der Hydra 
mit greller Drastik so geschildert: quinquaginta atris immanis hiatibus hydra. 
Dies ist wohl der einzige Yers im ganzen Vergil mit flinf d, auch die Syn¬ 
aloephe von d mit naturlangem d (quinquaginta atris) ist sehr selten: sie 
kommt nurnoch vor in den noch nicht durchgefeilten beiden letzten Biichern, 

dort ohne malerische Absicht: 11, 866 domina amissa 12, 236 patria amissa. 
Mit u das dumpfe Drohnen der Rossehufe: 591 cornipedum pulsu simularet 
equorum (s. Anhang VII A). Parisa, Homoioteleuta (s. ebenda II 3): 578f. 
bis patet in praeceps tantum tenditque sub umbras ~ quantus ad aetherium 
caeli suspectus Olympum 83 f. manibus magnum rescindere caelum ~ superis 
Iovem detrudere regnis (je 11 Silben), 593f. contorsit — adegit (uber die 
signifikante Stellung s. Anhang HI A 2), 605f. Furiarum maxima iuxta 
accubat ~ manibus prohibet contingere mensas (je 12 Silben), 21 f. vendidit 
hic auro patriam ~ dominumque potentem imposuit ~ fixit leges prdioque 

refixit (9, 11, 12 Silben). 
a) Richter und Schergen 566—79. 567 castigatque auditque 

dolos subigitque fateri. Castigare heifit genau cins Reine bringen’, 'etwas 
Unrichtiges korrigieren’ (vgl. Persius 1, 7 mit Schol.), daber oft 'strafen’. 
Aber die Strafe folgt hier erst 570tf, und nicht Rhadamanthys, sondern 
Tisiphone vollzieht sie. Daber castigare et audire dolos wohl 'die Arglist 
durch Folter im Verhor feststellen’ (ahnlich T. Page, Class. review IV 1890, 
465f. VHI 1894, 203f.): 'esamina le coipe’ iibersetzt Dante Lnf. V 5, die 
feine Niiance des castigare genau zum Ausdruck bringend. Uber das para- 
taktisch angefiigte audit s. Anhang II 2. Mit subigitque fateri usw. werden 
die Begriffe castigatque auditque dolos stilistisch variiert und ausgefiihrt 
(s. z. 25). — subigere in der Bedeutung eines drastischen cogere ist der 
alten Sprache gelkufig, w&hrend es die ciceronianische Zeit nur ais 'unter- 
werfen’, 'zahmen’ kennt. Aus der alten Sprache griffen es sowohl Sallust 
und Livius ais auch Lucrez und Vergil auf, nach dessen Vorgang es in die 
sp&tere Prosa dringt. Da Plautus es in derselben Verbindung hat wie hier 
Vergil (Truc. 783 vis subigit verum fateri), so kann diese ennianisch sein 
(s. Anhang I). 570 ff. Auf das Verhor (566ff.) folgt die Peitschung 
(570ff.), erst auf diese (573 tum demum) die Abfiihrung zur Strafe (573ff.). 
Ebenso Lukian ver. hist. 2, 26 (vgl. uber solche Konkordanz o. S. 250) 

dvaxpivac ixpoxepov 6 'PabdjuavBuc . . . dfreTTeimpev ic tov xwv dcfeflwv 
Xuipov paXaxrj Ttpoxepov |UC((TxiYUJ0evxac. ultrix . . . Tisiphone: Ser¬ 
vius zu 4, 609 'ultrix’ hoc est Tisiphone, nam graece xioic ultio dicitur. Der- 
artige spielerische Selbstinterpretation liebt Vergil, vgl. unten 715. Ferner 
1, 366 'novae Carthaginis’ Servius: Carthago enim, est lingua Poenorum nova 
civitas, 3, 692 'Plemyrium undosum’ Servius: verbum de verbo expressit, hoc 
est enim 'undosum’ quod 'Plemyrium’, 698 'stagnantis Helori Schol. Dan.: 
Graeci stagna eXr| dicunt, unde ait 'stagnantis Helori’, 7, 684 'Hernica saxa’ 
Servius: Sabinorum lingua saxa 'hernae’ vocantur, 713 'Tetricae horrentis’ 
Servius: Tetricus mons in Sabinis asperrimus, 11, 721 'accipiter sacer ales’ 
Servius: graecum nomen expressit, nam iepaE dicitur. — Die Erinys sonti¬ 
bus insultat d. h. ecpdXXeTai (vgl. den kcixoc baipuuv 'EqpidXxrjC, Aisch. 
Pers. 515f. ui bucttrovrixe baipov, ubc dyav Papuc | Ttoboiv evf|Xou iravxl 
TTepcriKUJ yevei und mehr derartiges bei Malten a. a. 0. [o. z. 273 ff.] 201) und 
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jagt sie (quatit) mit ihrer Peitsche. Insultat e und quatere sind typische Aus- 
driicke fur don Reiter: equis insultans Lucr. 3, 1032, equos curru quatere 
Vergil Aen. 12, 338. Vgl. fur die Metapher z. 77ff.; Horaz epod. 17, 74 
l&Bt die von ihm ais eine Art von Furie geschilderte Canidia (s. o. z. 555) 
sagen: vectabor umeris tunc ego inimicis eques. An den auf einem Jungling 
reitenden Pan (Roscher, Ephialtes 122) erinnert Wunsch. Endlich noch die 
Parallelstelle einer Apokalypse des J. 1206 (s. Einleitung S. 9) p. 23 ccce 
daemon quidam venit, equum nigerrimum praecipiti cursu obequitans . . . De¬ 
inde sanctus interrogat daemonem, cuius illa sit anima quam sic equitando 
torqueba t; qui ait hunc unum fuisse ex prociribus regni Angliae ete. 
573 horrisonus noch 9, 55. Diese u. a. Kompositionen (altisonus clariso¬ 
nus fluctisonus raucisonus), nach denen Vergil in einem jungen Buche ar¬ 
misonus pragte (3, 544), begegnen seit Ciceros Aratea, Lucrez und Catuli 
neben den schon friiher nachweisbaren Bildungen mit einem partizipialen 
Kompositionselement (altisonans Naev., altitonans Enn., Lucr., Cic.). Cicero, 
der in den Aratea 13 horrisonis — alis gesebrieben batte, ersetzte dies in 
seinem Selbstzitat de d. n. 2, 111 durch horriferis — alis, weil ihm horrifer, 
infolge des Herabsinkens des Kompositionselements zum Suffix, ais Kom- 
position weniger fublbar war: zwiscben die Abfassung beider Schriften fallt 
die Zeit der doktrinaren Sprachregelung, durch welche die Kompositionen 
beschraukt wurden (s. z. 141). Vergil georg. 4, 71 umscbreibt das in dem 
entsprechenden Verse des Lucr. 2, 619 stebende raucisonus durch rauci canor 
und sonitus. 576 immanis |j hiatibus hydra: iiber den trochaischen 
Einschnitt s. z. 130. 578 f. Die Uberbietung des homerischen toctctov 
evepG’ 3Aibew, ocrov oupavoc ecrr3 orrro faipc (0 16) durch bis tantum 
scheint Vergils eigne Zutat zu sein, da solche Ubertreibungen durch bloBe 
Steigerung des Zahlworts (s. z. 625) so recht charakteristisch fbr das oft 
bohle Pathos rpmischer Rhetorik aucb in der Poesie sind. An die Stelle 
der einfachen homerischen Bezeicbnung der Distanz von Erde und Himmel 
ist die geschraubte Wendung gesetzt: quantus ad aetherium caeli suspectus 
Olympum, was wohl mit Henry 349 f. zu versteben ist: 'so weit der Auf- 
blick gen Himmel reicht bis zum atherischen Olymp’; caeli ist hinzugesetzt 
zum Kontrast mit dem vorhergehenden umbras, vgl. 719. 896 und iiber 
die Vorliebe fur die Antithese o. z. 9f. 321. Diese Erklarung verdient vor 
derjenigen Ladewigs, der caeli Olympum verbindet (caeli zur gelebrten 
Differenzierung des Berges), wohl besonders deshalb den Vorzug, weil suspi¬ 
cere in caelum eine feste Verbindung ist (z. B. Cic. Arat. 104). Die Kiinst- 
licbkeit des Ausdrucks mag, wie so oft bei Vergil, dadurch veranlaBt wor- 
den sein, daB er irgendwelche Floskeln alterer Dicbter iibernahm und sie 
mit seiner eigenen Diktion verband: der VersscbluB Olympum (-i) ist fur 
Ennius iiberliefert (ann. 1. 192) und Aen. 10, 1 mit einem anderen ennia- 
nischen Wort verbunden worden (omnipotentis Olympi). Dagegen ist sus¬ 
pectus fur uns vor Vergil nicht nacbweisbar (Ladewig ll) und kann daber 
moglicherweise erst von ihm nacb der Analogie von aspectus, conspectus 

geneuert sein wie affatus und assultus. 
b) Siinder und Strafen 580—624. a) Erste Gruppe von Siin- 

dern der Sage 580—607 (Titanen, Aloiden, Salmoneus,Tityos, Lapithen). 

582ff. Die Aloiden im Tartarus auch Culex 234f., Hygin f. 28, dort 
auch mit Angabe der Art ibrer Strafe (vgl. O. RoBbach, Neue Jahrb. IV 
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1901, 388); sie wird von Vergil aus asthetischem Grande verschwiegen: 
s. o. S. 278. Dagegen sind Salmoneus (585 ff.) und Phlegyas (618), der 
Vater des Ixion, wohl nur hier (abgesehen von nachverg. Dichtem) im 
Tartarus, fraglich ob auf Grund irgend einer Gberlieferung: so sind nur 
bei Properz Alkmaion und Phineus im Tartarus, dazu die Singularit&t uber 

Prometheus bei Horaz 2, 18. 
683 qui manibus magnum rescindere caelum | adgressi: Culex 

236 conati quondam cum sint rescindere mundum: s. o. z. 374. 585 f. 
vidi et crudelis dantem Salmonea poenas, | dum flammas Iovis et 
sonitus imitatur Olympi. Eine der kontroversesten Stellen dieses Buchs. 
Der Vers 586 dum—Olympi wurde aus zwei Grunden beanstandet: erstens 
seien die folgenden Verse 587—94 bloB eine Ausfuhrung dieses Verses, 
zweitens sei es sinnlos zu sagen: fich sah den Salmoneus im 1 artarus 
grausam btiBen, wahrend er Blitz und Donner nachahmte.’ Es sind die ver- 
schiedensten Auswege vorgeschlagen. Der radikalste ist Tilgung des Verses 
(den doch schon Manilius 5, 93 las: F. Boli, Berl. phil. W. 1902, 1546), 
nicht viel weniger gewaltsam die Annahme, er sei eine von Vergil selbst 
herriihrende Dittographie, oder die weitere, er miisse nach 588 oder nach 
592 gestellt werden. Dies alles bedeutet jeden Verzicht auf Interpretation. 
Forbiger u. a. zogen den Vers statt ais Nachsatz zum Vorhergehenden viel- 
paehr ais Vordersatz zum Folgenden, wodurch sich eine logisch und gram- 
matisch falsche Verbindung ergibt. Die Erklarung endlich (GoBrau u. a.), 
dieser Vers gebe die Art der Strafe an, die darin bestehe, daB Salmoneus 
im Tartarus die Nachaffung Jupiters bis ins Unendliche fortsetzen miisse, 
ist schon von 0. KrauBe, Progr. Rudolstadt 1890, 12 f. verworfen worden. 
Freilich halt jetzt Radermacher, Rh. Mus. LXIII 1908, 554 f. diese Erkla- 
rung fiir moglich. Aber fiir die Vorstellung, daB Freveltaten des Lebens sich 
im Jenseits fortsetzen, weiB er, abgesehen von einer Sage aus Siebenbiirgen, 
nichts anzufiihren. Auch wiirde eine Verewigung des ungeheuren Frevels 
dos Salmoneus fiir antikes Gefiihl, wie mir scheint, gradezu Hybris sein. 
Endlich diirfte sich schwer angeben lassen, inwiefem in diesem Tun denn 
eine Strafe liegen soli. Der erste Grund nun, daB 587—94 bloB eine 
AusfUhrung des Gedankens von 586 seien, ist keine Instanz gegen die Echt- 
heit (bzw. die richtige Stellung) dieses Verses. Im Gegenteil stellt Vergil, 
entsprechend seiner Vorliebe fiir stilistische Variationen (s. z. 25), gern 
einen Gedanken zunachst in knapper Form hin, gewissermaBen wie eine 
propositio, um ihn dann weiter auszufiihren. Vgl. 7, 73 ff., wo Ribbeck des- 
wegen gleichfalls eine Dittographie annimmt; 10, 104ff., wo Peerlkamp 
und Ribbeck 109f. tilgen; georg. 1,469—88, richtig behandelt von N. 
Pulvermacher, De georgicis a Vergilio retractatis, Berl. 1890, 86; 2, 373 
—79, wo Ribbeck 373—75 fiir erste, 376—79 fiir zweite Redaktion halt. 
Besonders charakteristisch ist Aen. 2, 501 f. ~ 506 ff., wo der Tod des Pria¬ 
mus zunachst kurz erwahnt, dann genau geschildert wird (vgl. das Schol. 
Dan. zu 506). Dieselbe Praxis befolgt oft Pindar, indem er, ganz wie hier 
Vergil, die Quintessenz eines Mythus der Einzelausfiihrung kurz voraus- 
schickt (z. B. P. 3,8. 4,20. 9,5. 12,6. N. 10,58). Richtig urteilte also 
schon Cerda: 'quae presse dixit in superiori versu de fulmine et tonitruo, 
explicatius hic (587 ff.) exhibet*. Der zweite Grund, die angebliche Zeit- 
be8timmung durch dum, fiihrt auf das Richtige. In der 1. Aufl. hatte ich 
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mich der zuerst von A. Jacobi (bei F. 6. Hand, Tursellinus II 310) aufge- 
stellten, von Conington gebilligten Erklarung angeschlossen, indem ich die 
Verse so paraphrasierte: 'vidi.in Tartaro etiam Salmonea, qui dum Iovis 
flammas et Olympi sonitum imitatur, crudeles dedit poenas Iovis fulmine 
in Tartarum deiectus.’ Aber bei dieser Annahme (der sich inzwiscben auch 
R- Helm, Jahresber. d. Altertumswiss. OXIII 1902, 40 anschloB) ist, worauf 
mich Wilamowitz hinwies, bedenklich, daB dantem, zu dem dum eine zeit- 
liche Bestimmung gabe, ais parti cip. praeteriti gefaBt werden miiBte, wo- 
fiir jede Analogic zu fehlen scheint. Es wird sich daher empfehlen, zu der 
Erklarung von Cerda, die Heyne iibernahm, zuriickzukehren und dum in 
einem an den kausalen streifenden Sinn zu verstehen. DaB es den z. B. bei 
Tacitus oft hat, ist bekannt, und die Analogien von quando, 6t€, 'weil’, 
'da’ geben hinl&ngliche Gew&hr. Zur Sache ist zu sagen, daB die Art der 
Strafe, die die Sibylle den Salmoneus im Tartarus biiBen sah, vom Dichter 
so wenig angegeben wird wie die der Aloiden, gemaB seinem o. S. 278 be- 
merkten Prinzip. flammas MR wird statt flammam P empfohlen durch 
den Parallelismus mit sonitus (s. Anhang II 3). 

587 ff. Wahrend die bekannten Sagen von den BuBem des Tartarus 
mit ein paar groBen Strichen abgetan wei'den (im Gegensatz zur Klein- 
raalerei der Alexandriner: Lukian de hist. scrib. 57), wird die weniger vul¬ 
gare Sage von Salmoneus ausfiihrlich berichtet, und zwar kunstvoll Frevel 
und Strafe in je drei Versen, die durch eine der indignatio uienende ex¬ 

clamatio (demens, vf|TTtoc, nach rhetorischer Lehre ein (TxeT\iacf|u6c, vgl. 
auct. ad Herenn. 4, 15, 22) von zwei Versen auseinander gehalten werden. 
Das groBartige Pathos erinnert an den Stil der Tragodie (Sophokles hatte 
einen 'Salmoneus’ geschrieben, allerdings ein Satyrspiel). Zur Wiirdigung 
der Kunst Vergils ist der Vergleich mit der kummerlichen Nachbildung des 
Manilius, eines doch nicht ganz unbedeutenden Dichters, 5, 91ff. lehrreich. 

587 lampada quassans, vgl. Phaedrus 4, 17 (l9), 22f. consedit genitor 
tum deorum maximus | quassatque fulmen, tremere coepere omnia; d. h. die 
Phrase stammt aus dem von Phaedrus parodierten Tragodienstil (s. o. z. 99 ff.), 
nach dem also auch Vergils tremere omnia visa repente (Aen. 3, 90) zu be- 
urteilen ist. 588 Graium populos ennianisch? (ann. 148 Graium 
genus'). mediae Elidis (der Pisatis) urbs von Salmone ein gew&hlter, 
also wohl einer griechischen Vorlage nachgebildeter Ausdruck (Xa\piuvq 
7t6\tc Tf(C TTiadnboc Steph. Byz. 552). 589 ovans: das Verbum oft bei 
Livius, also wohl ennianisch s. Stacey 1. c. (z. 99) 43. 590 f. qui nimbos 
et non imitabile fulmen | aere et cornipedum pulsu simularet equo¬ 
rum. DaB fulmen ais 'Donnerkeil’ zu fassen ist, zeigen die darauf folgendeu 
Worte, vgl. 8, 431 f. vom fulmen der Kyklopen fulgores nunc terrificos 
sonitumque metumque | miscebant operi, 12, 922 nec fulmine tanti dissul¬ 
tant crepitus. Bei nimbos kann man zweifeln, ob gemeint ist Sturmwolke 
(so 3, 198) oder, da aus dieser der Blitz fahrt (georg. 1, 328), 'Strahlen- 
schein’. Letztere Bedeutung, in der es von der christlichen Kunst iibernom- 
men wurde, steht fur Vergil fest durch 2, 616 (wo von einigen falsch limbo 
geandert wird), 5, 666. 9,110: vgl. A. Kirsch, Quaest. Verg., Miinster 1886, 
26 ff., K.Sittl, Arch. f. Lex. XI 1900, 120f. Aber der folgende Vers emp- 
fiehlt hier erstere Bedeutung: vgl. 2, 113 toto sonuerunt aethere nimbi 
5, 458 nimbi crepitant. non imitabile apipr|TOV. oornipedum 
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(equorum). Das Kompositum ist vor Vergil nicht belegt und moglicherweise 
von ihm wie unten 802 aeripes nach Analogie der alteren sonipes, pinnipes, 
plumipes, dem tragischen Stil dieser Episode zuliebe, neu gepragt (tcepo- 
pctTac von Pan Aristoph. Ran. 230; xepaTOTTOUC ist nur ais eine aus dem 
Yergilworte iibersetzte Glosse iiberliefert: Corp. gloss. I 278). Das epische 
KavaxnTrobec utttoi entspricht genau dem sonipes. — Fur pulsu haben 
das weniger plastische cursu F2M2 (alte Korr.) R. 591 Culex 33 (non 
Hellespontus) pedibus pulsatus equorum; s. o. z. 374. 592 at pater 
omnipotens = Lucr. 5, 399, beide aus Ennius, fiir den der Yersanfang 
o pater ann. 113 und omnipotens zweimal belegt ist (vgl. Vahlens adn. erit, 
zu ann. 575). Der Yers Aen. 7, 428 ipsa palam fari omnipotens Saturnia 
iussit zeigt aucb in seinem Bau (s. Anhang VII B 2 c) archaisches Koloiit 
(,Saturnia ist fiir Ennius bezeugt). Versanfange mit at pater, et pater, o 
pater, sic pater usw. iiberaus oft bei V., in diesem Buche 679. 719. 780. 
854, alie in Anlehnung an Ennius (vgl. W. Leich a. a. 0. [z. 555] 33). 
593 ille wie Sye, vgl. Horaz sat. 2, 3, 204; est archaismos Servius zu 1, 3. 

fumeus zuerst hier; andere Ersatzmittel fiir das wegen seiner Langen 
unbequeme fumosus sind bei den Daktylikem (neben fumidus) fumifer 
fumificus. Fiir die Bildung auf -eus s. z. 281. 

595 ff. Die nun folgenden Yerse von Tityos’ Strafe erklarte, wie Heyne 
berichtet, jemand fiir die schonsten Vergils, wahrend Heyne selbst findet, 
daB sie nur Abscheu erregten. Mit bloB Ssthetiseher xpiCFic ist es nicht ge- 
tan. Die beabsichtigte Uberbietung Homers (X 576 ff.) und des Lucrez (3, 
984 ff.), vielleicht auch des Prometheus des Accius, ist Vergil im einzelnen 
gelungen: auch hier erhebt sich seine Sprache, wie in den vorhergehenden 
Yersen, zu der Hohe der XeEiC TpcrfiKf|. Denn wenn einige Ausdriicke — 
'die unsterbliche Leber abweidend’ (kontaminiert, wie Heyne bemerkt, aus 
Hesiod Th. 523 quap dOavaxov und Homer I. c. 578 f|Tcap ^Ketpov); 'die 
zur best&ndigen Strafe fruchtbaren Eingeweide’; 'er durchwiihlt sie zum 
FraB, in der Tiefe der Brust wohnend’ (rivalisierend mit Lucrez 1. c. 985 
sub magno scrutantur pectore; mit Vergils sub alto pectore vgl. das pinda- 
rische PaGuCPrepvoc) — durch tJbertreibung des uvpoc uns an KdKO&lXia 
zu grenzen scheinen, so diirfen wir unser &sthetisches Gefiihl nicht an der 
Norm des antiken messen. Ein Kritiker bei Macrobius 4, 4, 12. 15 fand in 
den vorliegenden Versen, unzweifelhaft die Intention des Dichters treffend, 
pathos. Soweit die Ubersetzung Ciceros (Tuse. 2, 23) aus dem befreiten 
Prometheus des Aischylos ein Urteil gestattet, muB auch dieser den FraB 
des Geiers an der Leber mit grellen Farben geschildert haben. Ja selbst 
die dmpovf| bei der Ausmalung ('expolitio’, s. z. 638 ff.), dieses Behagen, 
das Grausige mit Worten spielerisch zu variieren, findet sich in einem uns 
befremdenden Umfange schon in der griechischen Tragodie, wurde von 
deren romischen Nachdichtern ubernommen und gesteigert, und feiert dann 
bei den rhetorisierenden Dichtern der Kaiserzeit, wie Ovid, Seneca und Lu- 
can, Orgien. Die steigende Vorliebe fiir Ausmalung des Grausigen kann 
man durch Yergleich der Polyphem-Episode der Odyssee (X 288 ff.) mit Ver¬ 
gil Aen. 3, 618 ff. und Ovid met. 14, 167—212 gut beobachten: die An- 
deutungen Homers iiberbietet schon Vergil mit einer uns unerquicklichen 
Kleinmalerei, aber Ovid schwelgt darin ohne Schonung fiir die Nerven seiner 
Leser. Es ist daher begreiflich, daB die vorliegenden Verse von Tityos’ Strafe 
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bei den Autoren der Kaiserzeit sicli einer besonderen Beliebtheit erfreuten 
(vgl. A. Zingerle, Kl. phil. Abhandl. III, Innsbruck 1882, 69ff.). Den Reigen 
eroffnet charakteristischer Weise Maecenas, der in einem Zitat bei Seneca 
epist. 114,5 das sprachliche Wagnis Vergiis rimatur epulis in seine wegen 
ihrer KdKoZ>|Xta verrafene Prosa iibertrug. 595 nec non et xai pf|v, 
s. z. 183. Tityon. Uber die grieckische Endung s. Anhang VI 5. 
terra omniparens TTajupfpreipa (Heyne), zuerst bei Lucrez 2,706 nach- 
weisbar, aber vielleicht alter wie sicher omnipotens 592. alumnus hier 
= ©peTTTOC nach der jungen Sagenform bei Apollon. Rh. 1,761 Sv p’£xe- 
Kev Y6 | bi’ ’€Xdpr|, Opeipev be kcu aip eXoxeucraxo TaTa (Heyne u. a.). 
596 cernere erat rjv efftbeiv nach Analogie des bekannten, seit cSsari- 
scher Zeit iiblichen GrSzismus videre est wahrscheinlich von Vergil geneuert 
(vgl. Lachmann z. Lucr. 5, 533, Wolfflin, Arch. f. Lex. II 135 f.); graeca 
■figura Serv. zu 8, 676. obuncus M, aduncus P, abuncus FR. Ahnliches 
Schwanken, aber durchaus zu Gunsten von obuncus an der zweiten Stelle, 
wo das Wort vorkommt: 11, 755. Es ist fur uns vor Vergil nicht nach- 
weisbar (Arch. f. Lex. III 1886, 246. 249). 598f. fecunda poenis 
viscera. DaB poenis Dativ ist, zeigt auBer dem Parallelismus mit rimatur 
epulis die Nachahmung des Manilius 4, 664 crimina in poenas fecunda suas 
(Henry 351). 600 fibris: Varro ling. 5,79 in iecore extremum fibra. 
requies datur = Lucr. 6, 931. 

601 ff. Quid memorem Lapithas, Ixiona Piritboumque, | quos 
super atra silex iam iam lapsura cadentique | imminet adsimilis; 
lucent genialibus altis | aurea fulcra toris epulaeque ante ora 
paratae j regifico luxu eqs. Ribbeck (prol. erit. 62 f.) behauptete, daB 
die 602 ff. erwahnten Strafen vom fallenden Stein und dem durch die 
Furie gestorten Mahl auf Tantalus, nicht auf Ixion und Pirithous, gehen 
miiBten, vvofiir er auBer der vulgaren Sagentradition ais Beweise an- 
fiihrte l) daB 602 in R quo statt quos MPF2 {(quod F1) iiberliefert 
sei, 2) daB Servius zu 603 ff. den Mythus von Tantalus referiere, 
3) daB Vergil selbst georg. 3, 38 f. 4, 484 Ixion aufs Rad gefesselt sein 
lasse. Also schloB er, daB 601 von Varius an falscher Stelle eingefugt 
sei und Vergil beabsichtigt habe, hier statt Ixion und Pirithous viel- 
mehr Tantalus zu nennen. Andere lieBen von dieser gewagten Hypothese 
wenigstens so viel gelten, daB nach 601 eine Liicke anzunehmen sei, in 
welcher die Erwahnung des Tantalus ausgefallen sei. Die anderen bis in 
die jungste Zeit vorgetragenen Vermutungen (Textiinderungen, Versum- 
stellungen usw.) aufzuzahlen, scheint mir zwecklos, da ich iiberzeugt bin, 
daB zu der Ansicht der alteren Interpreten zuruckzukehren ist, wonach die 
Uberlieferung intakt ist. Dazu veranlassen mich folgende Grfinde: l) Es 
hat gar keine Wahrscheinlichkeit, gegen die La. der besten Hss., die durch 
die indirekte Uberlieferung des Servius, Macrobius und Ps. Probus sowie die 
Paraphrase des Hieronymus de bono mortis 7, 33 (angefiihrt von K. Schenkl, 
Wiener Stud. XVI1895, 336 f.) bestatigt wird, vielmehr die La. der schlech- 
testen unter den alten Hss., des cod. R., zugrunde zu legen und fffr weit- 
greifende Kombinationen zu verwerten, da sie doch nur auf leichtem Ver- 
schreiben beruht (quo super fur quos super). 2) Servius kann nichts fur die 
Hypothese beweisen, denn auch er (zu 616) las quos und bezog die Strafe 
des fallenden Steins auf Ixion und Pirithous. Nur versucht er dadurch einen 
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Ausgleich mitder vulgtiren Uberlieferung herzustellen, daB er wenigstens die 

zweite Strafe, die Entziehung der Speisen, von Tantalus verstanden wissen 
will. Diese Trennung der beiden Strafen ist aber nach dem Wortlaut aus- 
geschlossen, wie denn aucb Donatus beide auf Ixion und Pirithous bezieht 
und schon Statius in seiner Nachahmung dieser Stelle (Theb. 1, 713) beide 
auf Phlegyas iibertragt (zwei Strafen sind auf einen Siinder kumuliert bei 
Vergil selbst 8, 668 f. te Catilina minaci \ pendentem scopulo Furiarum que 
ora trementem). 3) a) DaB Vergil hier die in den Georgica 1. c. erwAhnte 
vulgUre Sage von der Bestrafung des Ixion durch das Rad, die in der nach 
601 angenommenen Liicke gestanden haben soli, nicht gemeint haben kann, 
ergibt sich daraus, daB er diese Strafe gewissen allgemeinen, nicht naher 
bezeichneten Verbrechem zuteilwerden laBt 616 f. radiisque rotarum districti 
pendent: die Strafe des tpox^eiv ist ein altes Motiv, s. Dieterich 203. 
b) Es ist aber iiberhaupt unerlaubt, Sagenvarianten der Georgica mit denen 
der Aeneis auszugleichen. Wenn sich Vergil sogar innerhalb der Aeneis 
solche erlaubte, ohne daB die Absicht bestanden hatte, sie zu beseitigen 
(s. z. 617 f.), und wenn Ovid in den Metamorphosen dieselbe Praxis ubt 
(vgl. Ps. Probus zu Vergil georg. 1, 399), wieviel weniger brauchten diese 
Dichter auf Uniformit&t in ihren verschiedenen Gedichten bedacht zu sein. 
c) Wenn nun dies Prinzip iiberhaupt eine Grundlage fur die Interpretation 
dieser Art von Poesie sein muB, so darf es ganz besondere Geltung bean- 
spruchen, wo es sich um die Strafen im Tartarus handelt, die erst spSt 
und auch dann nie ganz festgelegt sind. So schwankte ja grade auch die 
Uberlieferung uber Tantalus. Wenn Vergil ihn hier nicht nennt, so durfte 
man seine Erwahnung nicht gewaltsam in den Text bringen, denn die Sta- 
tionierung des Tantalus unter den BiiBern des Tartarus ist ja sicher nicht 
das Urspriingliche. Vielmehr darf angenommen werden, daB Vergil ihn auf 
Grund der treffenden Darlegungen der Grammatiker zu \ 582 ff. und zu 
Pindar 0. 1, 97 mit Absicht nicht genannt hat. — Die von Heyne in die 
Worte 'fabulam affert a vulgari diversam’ zusammengefaBte Erklarung 
scheint mir also evident richtig zu sein. Vgl. jetzt auch Radermacher a. a. 0. 
(S. 272). 

601 quid memorem = 8, 483, dazu Servius: figura oratoria quae 
paralipsis vocatur. Die rhetorische Frage paBt besser fur den Dichter, der 
durch sie, wie Donatus bemerkt, eine zu lange 'continuatio sermonis’ ver- 
meidet (z. B. Catuli 64,116 f. sed quid ego a primo digressus carmine plura 
commemorem), ais fur die Person, die er hier reden l&Bt. Vgl. tiber diesen 
kleinen Stilfehler o. S. 220. Fur die Phraseologie: Ennius ann. 314 sed 
quid ego haec memoro. Pirithoumque. VersschluB wie oben 393, vgl. 
Anhang IX. 602 cadentique. Der iiberhangende Vers malt das llber- 
hangen des Felsblocks (cadenti adsimilis, 7ipoueTf|c), vgl. Anhang IX 3 c. 
Solche versus hypermetri kamen schon bei Ennius vor (vgl. Seneca bei 
Gellius 12, 2, 10) und wurden nach dessen Vorhild gelegentlich von Vergil 
gebildet,' wie nach dem des Lucilius (547) von Horaz (KieBling-Heinze zu 
Hor. sat. 1, 4, 96); sie verdanken ihre Existenz einer falschlich aus dem 
homerischen Zqv abstrahierten Theorie (vgl. Hephaistion ench. 4, 7), die 
schon Kallimachos (ep. 41,1) in die Praxis umgesetzt hat. Den von Lach- 
mann zu Lucr. p. 81 angefiihrten Beispielen aus lateinischen Dichtern sind 
jetzt noch die von L. Quicherat, Rev. de phil. XIV 1894, 51 ff. und von 
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Biicheler zu carm. ep. 1247 gesammelten hinzuzufiigen. 003 f. geuia- 
libus altis . . . toris. Das doppelte asyndetische Attribut ist nur schein- 
bar, da genialis torus eme Begriffseinheit bildet (Leo). aurea fulcra, 
tlber den Begriff yon fulcrum bat W. Anderson, Class. rev. III 1889, 322 ff. 
gut gehandelt und die Ricbtigkeit der Isidorglosse (orig. 19, 26, 3) fulcra 
sunt ornamenta lectorum dicta, quod in iis fulcimur, vel quod toros fulciunt 
sive caput, quae reclinatoria vulgus appellat (vgl. Corp. Gloss. I 473) gegen- 
Gber den Irrtumern moderner Lexikographen erwiesen. Danach sind fulcra 
die verzierten Bettlehnen, auf denen die Polster lagen. Wahrend diese Ver- 
zierungen gewohnlich aus eingelegter Bronze oder bei groBem Luxus sph- 
terer Zeit aus Schildpatt bestanden (Juvenal 11, 94 ff), laBt Vergil sie hier 
aus Gold (vergoldet) sein: tatsachlich waren kXivcxi aus dem Osten 
nach Rom importiert worden (Athenaeus 5,197 A). Wenn Vergil hier also 
einen Brauch seiner Gegenwart in den Mythus verlegt, so nimmt er sich 
dieselbe Freiheit, die uns besonders aus Ovid gelaufig ist (vgl. Ehwald zu 
Ovid met. 8, 556). 605 regifico (luxu). Das Wort ist archaisch (Enn. 
tr. 122), von V. nur hier gebraucbt; sonst verwendet er zur Umschrei- 
bung der obliquen Casus von regius, die metrisch unbrauchbar waren, re¬ 
galis. Furiarum maxima sc. natu: Eurip. Ipb. T. 963 upecxpeip’ fluep 
fjv €pivuwv, Stat. Th. 7, 477 Eumenidum antiquissima (Germanus). Sta¬ 
tius versteht in der Nacbbildung dieser Stelle (Tb. 1, 713) Megaera. 
606 f. accubat—exsurgit: uber die Wortstellung s. Anhang III A 2. 
607 intonat PMR und der Vergilcento [zu 37] 4, 233, 346, increpat P 
Glosse aus 387. Intonat ore VersschluB = Culex 179, dort ungeschickt von 
einer Schlange: s. zu 374. Intonare wird alter Poesie angehoren wegen der 
Konkordanz von Cicero poet. (div. 1, 106) intonuit caeli pater und Vergil 
2, 693 intonuit (Jupiter). So bat Plautus Amph. 1094, an einer Stelle mit 
paratragodischem Charakter, continuo contonat, wie Horaz s. 2, 3, 223, eben- 
falls parodierend, circumtonare. 

P) Erste Gruppe von Siindern des Lebens 608—17. Das Prin- 
zip der Gruppierung ist die Verletzung der heiligen Familiengesetze: Brii- 
der gegen Briider, Kinder gegen Eltern, Patrone gegen ibre Schutzbefoh- 
lenen, Geizige gegen ihre Angehorigen, Sklaven gegen ihre Herren, Ehe- 
brecher. Diese Klassen sind seit friiher Zeit typisch fur die Verdammten 
der Holle und blieben es sebr lange. Die Belege, die mit den (allerdings 
wobl unechten) Versen Hesiod Erga 327ff. und der alten Orpbik beginnen 
und bis zu den cbristlichen Apokalypsen des IV. Jabrb. reichen, sind von 
Dieterich 163ff. und mir (Hermes XXVIII 1893, 390f.) gegeben worden 
und brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Wichtiger ist es festzu- 
stellon, daB Vergil bemiiht ist, die griechiscben Anschauungen durch romische 
Terminologie seinen Lesern naher zu rucken. 1) Nach Platon Rep. 10,615D 
(bzw. seiner Quelle) btLBen im Tartarus die Brudermorder (Motiv der Bruder- 
liebe in sokratischer Ethik: Xenoph. mem. 2, 3). Wenn Vergil dafiir mit 
Milderung des Ausdrucks vielmehr quibus invisi fratres sagt, so werden die 
Zeitgenossen dabei an das Thema der 'feindlichen Brvider’ (fratres dissi¬ 
dentes, vgl. georg. 2, 496 infidos agitans discordia fratres) gedacht haben, 
das in den fingierten Gerichtsreden jener Zeit eine groBe Rolle spielte (Se¬ 
neca contr. 1,1,7. 5,4. 6,3. 7,1), weil es im Leben so httufig war. — 
2) Aristophanes FrSsche 149 f. nennt (nach seiner Quelle) unter den Ver- 
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dammten derHolle ei tic ... f| prrrep’ f\\or]Oev f) irarpoc YvaOov duarage, 
ygl. die von Germanus zitierte Stelle Platons: Ges. 9, 880E Ttarpoc f) pr|- 
xpoc f| toutujv en TtpoYovuuv ocjtic ToX|uf|(Tei cupacrBcu ttotc Pialopevoc 
akia rivt, pnre tujv avw beicrac Gediv pf|Te tujv utto Yfjc Tipwpiwv 
. . ., KaTaqppovuuv tuiv rmXaiwv kou utto tt<xvtujv eiprmevwv, Trapavopei. 
Wenn Vergil diese Vorstellung wiedergibt mit quibus pulsatus parens, so 
erinnerte sich, wie schon J. Bernays (Ges. Abh. II 144, 55) bemerkte, der 
romische Leser an das auf Servius Tullius zuruckgefPhrte, wahrscheinlich 
in altester Zeit aus griechischem Recht (Solon? vgl. Demosthenes 24,103) 
entlebnte Gesetz sei (quem,?') parentom pover verberid ast ole plorasid, pover 
deivois parentom sakros estod (nacb Festus 230), wie denn auch Plautus 
Pseud. 355 die Worte verberavisti patrem atque matrem unverandert aus 
seiner Vorlage henibernehmen konnte (vgl. Usener, Rh. Mus. LVII, 1901, 26). 
— 3) Zu der Klasse quibus fraus innexa clienti bemerkt schon Servius: ex 
lege XII tabidarum (p. 149 Sch.) venit in quibus scriptum est 'patronos sei 
cluenti fraudem faxid, saker estod’. Auch dies beruht wieder auf altester 
Rechtsgemeinschaft oder auf sehr friiher Entlehnung seitens der Romer. 
Denn bei Aristophanes 1. c. entspricht die Klasse ei ttou Eevov (458 variiert 
durch pdroiKOv) tic t)biKii(Te. Vgl. Hesiod Erg. 327, Aischyl. Eum. 270, 
Aristoteles bei Demetr. de eloc. 157. — 4) Es folgt die Klasse derer qui 
divitiis soli incubuere repertis | nec partem posuere suis. Die Volksmoral, daB 

man von seinen XPGPaTa di0 rechte xp^dc machen miisse, indem man sie 
vor allem zur Unterstiitzung seiner Verwandten gebrauche, ist alter ais die 
philosophische Moral: schon Pindar sagt (N. 1, 31 f.), er liebe nicht den, 
der groBe Schatze im Hause verborgen halte, sondern den, der sie nutze 
zur Aushilfe der Freunde, und so riihmt sich Demosthenes, den Bedurftigen 
gegeniiber stets hilfsbereit gewesen zu sein (de cor. 268). Wie so vieleVolks- 
moral ist auch diese von der Stoa iibernommen worden, in deren Sinn sie von 
Cicero off. 1, 42 ff. (bes. 58), Horaz s. 1,1, 80 fF. 2, 2,102 f., Persius 3, 70 ff. 
behandelt wird, und aus der sie von der cbristlichen Morallehre iibernom- 
men wurde: vgl. Commodian instr. 1,30,7 von den schlechten Reichen: 
nec parentes pascitis ipsos. Vergil fand auch diese Klasse in seiner griechi- 
schen Vorlage, denn in den griechischen Listen der Verdammten entsprechen 
ihr die ttXouCioi, die von ihrem Gelde nicht den rechten Gebrauch machten 
(vgl. z. B. acta Thomae c. 53 p. 40 Bonnet). Doch fugte er auch hier ro¬ 
mische Ziige hinzu. Denn da Servius’ Erklkrung von suis 'id est cognatis, 
adfinibus’ jedenfalls richtig ist (nach Terenz Phorm. 352 ff. ist das negle¬ 
gere cognatos typisch fur den avarus), so erhalten wir neben Eltern und 
Schutzbefohlenen eine dritte Kategorie, die in die heiligen Rechte der ro- 
mischen Familie einbegriffen war: vgl. Gellius 5,13, 2 constabat ex moribus 
p. It. primum iuxta parentes locum tenere pupillos debere . ., proximum 
clientes liabere . . in tertio loco esse hospites, postea esse cognatos ad- 
finesqUe. Auch die Ethopoiie des Geizhalses, der auf seinen gefundenen 
Scbatzen schlaft (incubat), scheint aus romischem Vorstellungskreis zu 
stammen, da sie wohl von dem auf den Schatzen liegenden Incubus (Petron 38) 
auf den Reichen selbst ubertragen ist. Vgl. Hor. sat. 1, 1, 70f. congestis 
undique saccis indormis, Livius 6,15, 5 incubantes publicis thesauris, Quintii. 
10, 1, 2 vclut clausis thesauris incubabit u. a. bei A. Otto, Sprichworter, 
Leipz. 1890, 173 f.; ein analoger Ausdruck scheint im Griechischen zu 
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fehlen. Wenn Vergil endlich bei dieser Klasse bemerkt quae maxima turba 
est, so paBte das auf das Rom seiner Zeit: war doch die Freigebigkeit des 
reicben Proculeius, des "V ertrauten des Augustus, gegqn seine verarmten 
Bruder deshalb Stadtgesprach, weil es eine Ausnahme von der Regel war 
(Horaz carm. 2, 2, 5 ff. mit Porphyrio); carm. epigr. 1141,8 wird einer ge- 
ruhmt, daB er nicht in fratres avarus erat. — 5) Es folgt die Klasse der 
oh adulterium caesi, also wegen eines Verbrechens, gegen welches Augustus 
in dem Jahrzehnt der Abfassung der Aeneis durch Gesetze einzuschreiten 
beschloB (Hor. 3, 6 u. 24, vgl. Prop. 2, 7). Die Spezialisierung der in grie- 
chischen Quellen genannten (uoixoi durch caesi ob adulterium erklart sich 
aus dem romischen Kriminalrecht, wonach unter bestimmten Umstanden 
dem Gatten die Totung des Ehebrechers zustand (vgl. Mommsen, Strafrecht 
624 f.). — 6) Besonders deutlich ist das romische Kolorit bei der letzten 
Klasse: qui arma secuti impia | nec veriti dominorum fallere dextras. Hierzu 
bringt Servius eine jedenfalls aus guter Zeit stammende Bemerkung, die 
wieder in ihr Recht eingesetzt werden muB: melius est (ais die vorangehende 
falsche Erklarung), ut bellum a Sexto Pompeio ... in Siculo freto gestum 
accipiamus, nam occiso patre Siciliam tenuit et collectis undique servitiis 
vastavit sex annis ultro citroque Siciliam, postea victus est ab Augusto et 
Agrippa: Horatius (epod. 9, 9 sq.) 'minatus urbi vincla quae detraxerat ser¬ 
vis amicus perfidiset hoc sensu tam 'arma impia’ quam 'dominorum’ 
congruit commemoratio. Die Richtigkeit dieser Erklarung beweisen auBer 
dem schon von Servius beigebrachten Horazzitat (vgl. auBerdem Hor. epod. 
4, 19) die Worte des Augustus, mon. Anc. 5, lff. mare pacavi a praedoni¬ 
bus. eo bello servorum qui fugerant a dominis suis et arma contra 
rem publicam ceperant, triginta fere millia capta dominis ad supplicium 
sumendum tradidi. Also spezialisiert Vergil die seit T 259 f. typische Klasse 
der verdammten drriopxoi durch Hindeutung auf ein fur romische Rechts- 
anschauung emporendes Ereignis: vgl. Varro sat. 193 und Livius 21,41,10 
iiber friihere Sklavenkriege. Es lebte noch eine Generation nach Vergil in 
aller Gediichtnis: vgl. Manilius 1, 915 ff. 

608 dum vita manebat wird hier wie unten 661 nur zu einer 
Gruppe gesetzt, es gehort dem Sinne nach zu allen. Die Phrase erscheint an 
diesen beiden Stellen sowie besonders an der dritten, wo sie noch vorkommt 
und ais wenig sachgemaB schon in antiken Kommentaren notiert wurde 
(5, 724 mit dem Erklarungsversuch des Servius), mehr wie eine formelhafte 
Floskel und wird antlehnt sein (vgl. die Variation 2,455 dum regna ma¬ 
nebant). Nach Vergil war sie auf Inschriften beliebt, z. B. carm. epigr. 610,6 
Biich.; in der ErgSnzung der B’schen Sammlung von Engstrom, Carm. lat. 
epigr., Gothenburg 1912 (vgl. E. Lofstedt, Rh. Mus. LXVII, 1912, 209ff.) 
ist nr. 218,1 concordes animae quondam, cum vita maneret aus unserm 
Verse + 827 kontaminiert. Vgl. auch J. Schmalz, Arch. f. Lex. XI (1900) 
346. 610 divitiae repertae: ein Zug aus dem Leben, vgl. E. MaaB, 
Orpheus (Miincben 1895) 34,22. 612 f. arma secuti | impia nec ve¬ 
riti dominorum fallere dextras. Impia, emphatisch durch VersschluB 
von seinem Substantiv getrennt, wird durch die folgenden Worte naher be- 
stimmt (s. Anhang III B l). Der Versanfang mit Reminiszenz an Catuli 
64, 404 impia non verita est (divos scelerare penates). 614 inclusi 
poenam expectant. Das eigentiimliche Motiv, daB diese Siinder 'im Ker- 
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ker ihrer Strafe harren’, muB in einer alteren Apokalypse uberliefert ge- 
wesen sein, da es tlhnlich in den acta Thom. c. 54 (p. 40f. Bonnet) vor- 
kommt: unebei2e poi dvipov travu ctkot£iv6v ..uoXXai bi tpuxai J&ei- 
Gev TtaptKUTTTOv pouXopevai toO aepoc ti peTaXapPdveiv, o\ be toutwv 
qpuXaKec ouk eicuv aurae ttapaKutTTeiv. 6 be Ouvubv poi citre • toOto iffn 
to becrpurrripiov (vgl. inclusi) toutuuv tujv ipuxuJV ujv eibec" 4ndv yap 
trXripuKTuJcri rac KoXaaeic (poenam) auxwv tLv pia <h<d(TTri eTtpaEev, uctTe- 
pov iraXiv aXXai biabexovrai aurae (vgl. exspectant). 615 ne quaere 
doceri . . . quae forma viros fortunave mersit. Forma: Servius id est 
causa criminis vel regula, singulis enim sceleribus sunt statuta supplicia ex 
more romano quem sequitur. Also s. v. a. formula (L. Havet, Rev. de phil. 
XIII 1889, 116), in spielerischem Anklang an fortuna (ahnlich Lucilius 
1026 formonsi fortes'). mersit. Der Indikativ im abh£ngigen Fragesatze 
nach der Praxis sowohl des Altlateinischen ais des Griechischen. Da er sich 
auch bei Properz, Ovid und Spateren findet (vgl. Leo, Seneca I 92 f., E. Herr, 
De Aetnae carminis sermone, Diss. Marb. 1911, 57ff.), so muB fur Vergil 
das Griechische ais mafigebend betrachtet werden. Oft war fur die Wahl 
der einen oder der anderen Form nur die Bequemlichkeit des Verses ent- 
sebeidend, z. B. 855 f. aspice ut.. . ingreditur . . ., supereminet, wie sich be- 
sonders bei Properz erkennen laBt, der oft in einem und demselben Satze 
mit groBter Freiheit wechselt. Vgl. auch z. 779. 616f. saxum ingens 
volvont alii radiisque rotarum | districti pendent. Das darf nicht, wie 
ich es in der 1. Aufi. tat, auf Sisyphos und Ixion bezogen, also zur fol- 
genden Gruppe gerechnet werden, sondern es gehort noch zu dieser: das 
hat Radermacher a. a. 0. (zu 585f.) 547 f. richtig daraus geschlossen, daS 
Ixion bereits Vers 601 genannt war. Folgende von Radermacher zitierte 
Stellen beweisen, daB es sich noch um (unbenannte) Siinden des Lebens 
handelt: Lukian spricht im Ikaromenippos 14 von Radem (Tpoxoi) im ko- 
XadTripiov, mittels deren sterbliche Siinder gezuchtigt werden (den Ixion 
nennt er an anderer Stelle neben Sisyphos, Tantalos und Tityos), und in 
der soeben (zu V. 614) zitierten Thomasapokalypse heiBt es 55f., daB man 
an dem Orte der Strafe gewahre irup qpXeyopevov, vcai Tpoxoi trupdc exelcre 
lipexov, ipuxai be dvexpepavio ev toTc Tpoxoic dKeivoic. saxum in¬ 
gens volvont: malerische Spondeen nach dem Vorbild des homerischen 
Xaav PaOTalovTa treXcupiov (X 594), was schon von dem Gewahrsmann 
des Dionys. Hal. de comp. verb. 20 ais pipr|TiKOV toG rrpdYpaTOC ange- 
fuhrt und von einem unbekannten Dichter (Ennius? vgl. Marx zu Lucii. 
1375) bei Cic. Tuse. 1, 10 Sisyphus versat \ saxum sudans nitendo nachge- 
bildet war; s. Anhang VII B 1. 

T) Zweite Gruppe von Siindern der Sage 617—620. 
617. Von Theseus heiBt es: sedet aeternumque sedebit. DaB Theseus 

(nicht bloB Pirithous) zum sedere verdammt wurde, stammt aus gewilhlter 
Sageniiberlieferung,vgl.Dieterich 91 f. DaB die Sagenversion von der e wigen 
Strafe des Theseus, die seit der (spaten) Stelle X 631 neben der anderen 
gel&ufig blieb (z. B. Properz 2, 1, 37), mit 122, wonach er aus dem Hades 
zuriickkehrte, in Widerspruch stehe, notierte schon Hygin (bei Gellius 10, 
16, llff.). Er meint, correcturum fuisse Vergilium, nisi mors occupasset. Das 
ist moglich, aber nach dem o. S. 214 Bemerkten nicht sicher. Wenn Vergil 
hier zu sedet mit Emphase hinzusetzt aeternumque sedebit, so will er dadurch 
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die andere Fassung ausdriicklich abweisen, iihnlich 8, 140f. at Maiam, 
auditis si quicquam credimus, Atlans, \ idem Atlans generat, caeli qui sidera 
tollit (vgl. Servius dazu und zu 7, 50f.). Da Catuli 64, 16 (vgl. Reitzen- 

stein, Hermes XXXV 1900, 89), Horaz 4, 7, 25f., Properz 3, 15, 23 und 

Ovid (vgl. Ehwald zu met. 10, 60f. 6, 50 ff.) in analoger Weise gegen ab- 

weicheude Sageniiberlieferung versteckt polemisieren, so muB dieser schon 

friih geubte Brauch der Dichter (Pindar 0. 1, 26ff., 6, 25f., P. 3, 8fF. u. 6., 

Soph. EI. 566 ff. Eur. Suppi. 846ff.) in der gelehrten Poesie der Alexandriner 

besonders beliebt gewesen sein, woftir Kallimachos h. 3, 172 einen guten, 

von Kaibel (DLZ 1882, 1750) notierten Beleg gibt. — Das rhythmische 

Ethos von 616 f. setzt sich fort in den Worten sedet aeternumque sedebit | 

infelix Theseus. Hier soli durcb das rhythmisch schwere aeternum die Lange 

der Zeit gemalt werden, wie Lucrez zu gleiebem Zweck mit demselben Wort 

den funften und sechsten Fufi fullt in dem malerischen Vers 3, 907 insa¬ 
tiabiliter deflevimus aeternumque {nulla dies nobis maerorem e pectore demet) 
und wie Horaz, wohl um eben diese Wirkung zu erzielen, den dritten und 

vierten Vers der alkaeischen Stropbe durch Synaphie verbindet 2, 3, 27 in 
aeternum | exilium (sonst das nur noch einmal bei einem Eigennamen 3,29,35 

Etruscum \ in mare). Malerisch sind endlich auch die Spondeen infelix The¬ 
seus wie o. 456 infelix Eido. Vgl. im allgemeinen Anbang VH B 1. 

620 temnere. Das ais Simplex veral te te Wort hebt die Feierlichkeit; Vergil 

hat es noch dreimal, 1,542. 665. 10,737, stets, wie hier, in Reden. Das 

Gebrauchsverhaltnis der verba simplicia zu den composita bedarf einer Unter- 

suchung: es ist ganz deutlich, dafi die Simplicia, da sie oft eine metrische 

Erleichterung darboten, an die Stelle der schwerfalligeren Composita auch 

in den Fallen gesetzt wurden, wo nur die Composita iiblich waren, z. B. 

tenuare (fur extenuare), was Vergil georg. 3, 129 und Hor. carm. 3,3,72 

einfuhren, dann Tacitus aufgreift, der auch temnere hat; iugalis (fur das 

metrisch unmdgliche coniugalis) Vergil Aen. 4, 16 (z. u. z. 623). Die an- 

tiken Lexikographen achteten auf dergleichen: Festus 230 'plentur’ anliqui 
etiam sine praepositione dicebant (ohne Beleg). 330 'spectu’ sine praeposi¬ 
tione Pacuvius usus est. . .. 'spicit ’ quoque sine praepositione dixerunt antiqui. 
Plautus . . . Ennius ... Vgl. auch zu 633 gressi. 

b) Zweite Gruppe von Sundern des Lebens 621—24. 

621 f. vendidit hic auro patriam dominumque potentem | im¬ 
posuit, fixit leges pretio atque refixit. Der Typus ais solcher war iiber- 

liefert: in der platonischen Apokalypse Rep. 10, 615 B werden im Tartarus, 

bestraft die TroXetc TrpobovTec, noch in einer Vision des J. 824 (s. Ein- 

leitung S. 9) p. 299 die domini qui subiectos sibi non ut domini guberna¬ 
runt sed ut crudeles tyranni. Aber auch hier ist die Formulierung wie der 
romisch. Servius bemerkt: possumus Antonium accipere secundum Cicero¬ 
nem in Philippicis, ubi ait 'leges refixisti’, fixit autem ideo quia incisae in 
aereis tabulis affigebantur parietibus. Diese Interpretation ist richtig: die 

frevelhafte Willkiir des Antonius im Publizieren von Gesetzen angeblich 

aus Caesars Nachlafi brandmarkt Cicero standig mit dem Ausdruck leges 
{tabulas) figere (vgl. Phil. 2,92. 97. 5,12. 12,12. 13,5), und mit Be- 

ziehung hierauf scheint spater von Octavianus die lex Iulia de peculatu 

(dessen Cicero an einer der genannten Stellen, 12, 12, den Antonius be- 

schuldigt) gegeben zu sein: qui tabulam aeream leges formamve agrorum 
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aut quid aliud continentem refixerit. . peculatus tenetur (Dig. 48,13,10). 

Die Richtigkeit der Beziehung auf Antonius (d. h. einen Typus wie Anto¬ 

nius) wird durch folgende Argum ente gewahrleistet: 1. Wie Vergil ihn 

dominum potentem nennt, so Livius per. 117 JH. Antonius cos. cum impo¬ 
tenter dominaretur, Velleius 2, 61 torpehat oppressa dominatione Antoni ci¬ 
vitas, vgl. Augustus im mon. Anc. 1, 2. 2. Schon im ersten Entwurf seines 

Epos, den Yergil im Prooemium zum III. Buch der Georgica darlegt, findet 

sich Antonius ais BuBer im Tartarus: georg. 3, 37 ff. vgl. Neue Jahrb. f. 

das klass. Alt. 1901, 319. 3. Die von Macrobius 4, 4, 11 ais Vergils Vor- 

bild zitierten Verse des Varius de morte (Caesaris): vendidit hic Latium 
populis agrosque Quiritum | eripuit, fixit leges pretio atque refixit bezieben 

sich tatsachlich auf Antonius (vgl. z. B. R. Unger, L. Varii de morte eclogae 

reliquiae, Halle 1870, 6 ff.). — Durch das fast wortliche Zitat der be¬ 

ruhmten Verse seines verehrten Freundes machte Vergil diesem nach der 

bekannten Sitte hellenistischer Dichter ein Kompliment, wie Properz 2, 34, 

67ff. seinerseits dem Vergil durch Zitate aus den Bucolica. Wenn er zu 

vendidit noch auro hinzufiigt, so ist das wohl eine weitere Reminiszenz an 

einen ebenfalls beruhmten Vers des Accius (p. 296 Ribb.3) auro vendidit 
{vitam viri). Dem Zitat zuliebe hat er eine fur seine Praxis ungebrauchliche 

Synaloephe des Varius beibebalten: pretio atque refixit, d. b. Synaloephe 

der Lange eines anapastischen Worts vor der 5. Arsis; s. Anhang XI 1.— 

Uber die Wortstellung vendidit — imposuit — refixit s. ebenda III A 2. 

623 hic thalamum invasit natae vetitosque hymenaeos. Das ist 

ein Vertreter einer weiteren typischen Klasse von Verdammten der Holle, 

der Unziichtigen (vgl. Dieterich 174 ff.). Die Beziehung des Servius auf 

Thyestes oder Kinyras ist falsch, da sie den Frevel der 0uyaTpo|Ui£ia un- 

wissentlich begingen, was dem Gedanken des folgenden Verses (ausi omnes 
immane nefas) widersprechen wiirde. Das Motiv war in hellenistischer Poesie 

beliebt (Hygin. f. 253), seine beriibmteste Behandlung in der Sage von 

Klymenos und Harpalyke (vgl. Crusius im Lex. d. Mytb. I 1837f.). Die 

Sacbe selbst wird entsprechend dem feinen Ton, den die kunstgemaBe Sti- 

lisierung fur dergleichen Dinge vorschrieb und den man grade an Vergil 

besonders riihmte (vgl. Gellius 9,10 uber 8, 404ff., unsere Scholien zu 

georg. 3, 127. 135, Aen. 2,402. 4, 166. 318. 608), 'honeste’ mehr ange- 

deutet ais gesagt. Wie Vergil hier thalamum und hymenaeos gebraucht, so 

die Griechen yapoi: Demosth. de cor. 129 an einer grade wegen dieser 

honesta translatio beruhmten Stelle (vgl. auct. ad Herenn. 4, 34, 45), die 

sachlicb auf die Komodie weist. DaB grade in der mit Worten priiden via. 
das Wort so gebraucht wurde, darf aus der Ubersetzung des Plautus durch 

nuptiae geschlossen werden (Cas. 481. 486. Cist. 42f., dann sp&ter bei 

Petron durch das Medium der Mi\ii(Tuxk&). Dies Wort zu gebrauchen war 

fur den Daktyliker ausgeschlossen: so wahlt Vergil die beiden Fremdworte 

(thalamus zuerst Catuli), zumal diese eben ais Fremdworte zur Verschleie- 

rung der Sache geeignet waren, und l&Bt den Vers nach griechischer Art 

(s. Anhang IX) schlieBen vetitosque hymenaeos (dt7roppf|TOuc 0’ upevaiouc). 
So ist er auch 4, 550 gezwungen zu sagen thalami expers, wahrend Horaz 

3,11, 11 mit nuptiarum expers auskommt. Auch conubium_w u machte 

Schwierigkeiten, da -m in daktylisch auslautendem Worte in klassischer 

Zeit nicht mehr elidiert wurde: daher braucht Vergil nach Catulis Vorgang 
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den Plural conubia (4, 316. 535), die obliquen Casus mit Synizese 1, 73 

(= 4, 126, interpoliert). 3,136. 7,96. 253. 333. 12,821 conubio, conubiis. 
Coniugium ist im Genitiv erst von Ovid gebraucht (bei Prop. 3, 11, 31 

falsche Konjektur fur coniugis), der vor Forruen auf -ii keine groBe Scheu 
mehr hatte, im Akkusativ von Yergil 7, 423. 433 in der Bedeutung von 
coniugem (vgl. Aexoc, yapoc), das ais daktylisches Wort auf -m aus dem 
genannten Grunde wieder nicbt zu brauchen war; fur coniugalis sagt er 
4, 16 iugalis, was die antiken Exegeten notierten. Ersatzmittel neben den 
genannten griecb. Worten waren taedae (dies zuerst Catuli) und foedera, 
so 4, 338f. 7, 388. — Die gleiche vorsichtige Wahl der Worte zeigt der 
folgende Yers 624 ausi omnes immane nefas ausoque potiti, was zu- 
nSchst auf die an letzter Stelle genannte fleischliche Siinde geht. Deno 

audere (wie ToXpav, tGeAeiv) und potiri (wie ec t^Xoc oder ec ttoGov ep- 
XCCfGat oder avueiv) sind 'verba nequam’. Vgl. z. B. 4, 217 rapto potitur, 
von Servius durck stupro fruitur erklart; Ninnius Crassus fr. 2 Baehrens 
(FPR p. 283) penetrat penitus thalamoque potitur-, Ovid met. 11,242 auso- 
foret ille potitus namlich Peleus der Umarmuug der Thetis; Apuleius in der 
anth. lat. 712 Riese amare liceat, si potiri non licet. Audere streift in der 
Verbindung auso potiri nabe an die ihm seiner wabrscheinlicbsten Etymo- 
logie gemafi zukommende Bedeutung 'traebten nacb ctwas’: Paulus F. 20 
audacia ab avide, i. e. cupide, agendo dicta est, vgl. Skutscb 1. c. (z. 210) 44 
und Birt, Rb. Mus. Suppi. LII 131. Daber laBt Ovid 1. c. auso potiri mit 
265 votis potiri wecbseln, vgl. Apuleius met. 11, 18 cupito potiri. Vergil 
selbst bat audere so nocb georg, 3, 188, wo es von einigen falsch in gau¬ 
dere geandert wird, vgl. Horaz 3, 24, 25. 28 volet — audeat, Properz 3, 
11, 41 ff. ausum. Serv. DaD. zu 12, 351 ('pro talibus ausis’): quaeritur, 
quis ante hunc 'ausis’ dixerit. In der Tat ist der substantivische Gebrauch 
vor Yergil nicht nacbweisbar (Thes. 1. 1. II 1258, 67). Die Form des Scho- 
lions (ebenso mit quis ante hunc zu 1, 25. 2, 229. 4, 120. 8,195. 326. 403. 
10, 676. 770. 835. 838. 12, 7. 517. 619, alie in dem erweiterten Serv.) macht 
wahrscheinlich, daB es auf Probus zuriickgeht (Tbilo, praef. zu Servius p.XXI). 

3. Conclusio 625—27 mit starken rhetoriseben Mitteln: Allitera- 
tionen si — sint, ferrea — formas, poenarum percurrere — possim, Anapbern 
centum — centum, omnis — omnia, das Parison omnis scelerum comprendere 
formas ~ omnia poenarum percurrere nomina (11, 13 Silben). 

625 f. non mihi si linguae centum sint oraque centum, i ferrea 
vox ist, wie sebon der von Servius und Macrob. 6, 3, 6 benutzte Kom- 
mentar notierte, eine Nachbildung der Verse B 489 f., die vor Vergil schon 
andere Dichter nachahmten, darunter allen voran Ennius ann. 561 f. und 
Lucrez: dessen in unserer Uberlieferung verlorene, aber hier von Servius 
ais Vorbild Vergils zitierte Verse lauten — bis auf ein einziges Wort iden- 
tisch — so (von Lachmann in die Liicke nacb 6, 840 gestellt): non mihi 
si linguae centum sint oraque centum, \ aerea vox-, nacb Vergil wurden sie 
ein stehendes, von Persius 5, 1 ff. verspottetes Inventarstiick der Poesie. 
Fur die rhetorisierenden romischen Dichter ist es cbarakteristisch, daB sie 
aus der homerischen Zebnzabl eine Hundertzabl maeben; bei Ovid fast. 2,119 
und Valerius Flacc. 6, 40 sind es gar 1000 Zungen. S. z. 578 und andere 
Steigerungen dieser Art bei J. Kvicala, Vergilstudien (Prag 1878) 110, 
G. Ihm, Progr. Gernsheim 1902, 7, Vollmer zu Statius s. 5, 4, 11. 



294 KOMMENTAR 

IV. PALAST DES UNTERIRDISCHEN HERRSCHERPAARS 628—636. 

Die beiden dxcppdcreic von Tartarus und Elysium werden durch eine 
wenn auch nur kurze Handlung getrennt: die Niederlegung des goldnen 
Zweigs an der Pforte des unterirdischen Palastes. Singular wie das Motiv 
(s. dariiber o. S. 167, 2) ais solcbes ist die Vorstellung 630f., daB der Palast 
von den Kyklopen aus Eisen geschmiedet sei ( Cyclopum educta caminis moenia). 

Alliterationen: 628 haec ubi dicta dedit (noch siebenmal in der Aeneis, 
ennianisch: vgl. tr. 265 orationem duriter dictis dedit, Livius 22, 50, 10; 
s. o. z. 472f.) 630f. Cyclopum — caminis — conspicio 632 deponere dona 
633 pariter —per. Isokolon: 635 f. occupat Aeneas aditum — corpus re¬ 
centi spargit aqua (je 9 Silben). Homoioteleuta in signifikanter Stellung 
(s. Anhang III A 2): 634 corripiunt—propinquant 635 f. occupat — spargit 

— figit. 
829 f. carpe viam et . . perfice munus, aoceleremus: Parataxe (s. 

Anhang II2) fur celeriter carpe viam, ut munus perficias. Der zeitlich friiheste 
Beleg fQr die Phrase carpere viam (iter) ist Horaz sat. 1, 5, 95: vgl. Wey- 
man 1. c. (z. 130) 340f. Fur Vergil war sie schon in den Georgica so ge- 
laufig, daB er sie mit carpere aera, gyrum, prata, rura variieren konnte 
(georg. 4, 311. 3,191. 142. 324f.). Auf Ennius sucht sie zuriickzufuhren 
Leich 1. c. (z. 555) 25f. Uber die Metapher s. z. 634 corripiunt spatium. 

630 educta (caminis moenia) M mit Servius (vgl. dHeXauveiv CTibr|pov 
Herod. 1,60), ducta FPR. 631 moenia: peXavTeixea bopov Oepcre- 
cpovac Pindar 0. 14, 20 633 dixerat beliebter AbschluB vod Reden, 
wohl von Ennius nach Homer eingefuhrt: Aen. 8, 152 naeh bezeugtem 
Enniuszitat. Vgl. zu 190 und Anhang I 3. pariter gressi. Die bei 
Plautus (Truc. 124, vgl. Pseud. 859) nachweisbare Verbindung pariter gradi 
ist wegen ihres militSrischen Charakters moglicherweise ennianisch: s. An¬ 
hang I 1. Diese Ausdrucksweise (s. z. 545. 749) setzt sich in den beiden 
nachsten Versen fort: foribus propinquare, aditum occupare. Das ist passen- 
der fur die Sphare, in der das ennianische Epos sich bewegte, ais fiir die 
vorliegende Situation mit ihrem friedlichen Charakter (fiir das ennianische 
Kolorit der Verse 629—38 vgl. auch Leich a. a. O.). Der militaris sermo 
wird in den Scholien zu 8, 653. 9, 605. 10, 279. 314. 11, 453 notiert, 
einmal — 10,241 — mit dem Zusatz: antiquo verbo militiae usus est 
(s. auch o. z. 528). Das Partizipium des Simplex gressus, das vor Vergil 
nicht belegt ist, kann ebenfalls ait sein wie temnere o. 622; moglicherweise 
ist es aber vielmehr eine Riickbildung Vergils (s. u. z. 858). opaca 
viarum. Dieser Grazismus (vgl. Brenous 1. c. 97 f.), den schon Ennius ein- 
gefiihrt hatte (ann. 89 infera noctis), begegnet oft bei den Daktylikern seit 
Lucrez, weil er metrisch bequem und oft unumganglich war, wie 5, 695 
ardua terrarum 8, 221 ardua montis (vgl. Kone 62). 634 corripere 
spatium (viam, campum) scheint (zufallig?) vor Vergil (schon georg. 3, 
104) nicht nachweisbar (c. gradum Hor. carm. 1, 3, 33). Der bis zum Ziel 
zurtickzulegende Weg erscheint darin ais Widerstand, der genommen wer¬ 
den muB (viam vorare vulgar Catuli 35,7); Ovid iibernimmt die Phrase 
und dehnt sie auf rapere viam aus. Der Vers ist rein daktyliscb, weil das 
accelerare (630) gemalt werden soli (s. Anhang VII B l). 
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V. ELYSIUM 637—78. 

Auf die Schilderung de8 Elysiums und seiner Bewohner 637—65 folgt, 
zum VI. Hauptteil iiberleitend, die Begegnung mit Musaeus 666—78. 

A. Schilderung des Elysiums und seiner Bewohner 637—665. — 
Auf eme kurze ^Kqppacric t6ttou (637—41) folgt die Schilderung der 
Seligen und ihrer Beschaftigungen 642—65. Es sondern sich, wie M. Sie- 
bourg, Arch. f. Religionswiss. VIII (1906) 395 f. im Gegensatz zu meinen 
Darlegungen in der 1. Aufl. richtig erkannt hat, zwei Gruppen, die durch 
alios 656 voneinander gesondert sind; und zwar gibt der Dichter bei beiden 
zun&chst die Bescbaftigung an (642—47. 656—59), dann, beidemal durch 
hic — hic (648. 660) markiert, die Personen, die ihr obliegen (648—55. 
660—65): Kampfspiel und Reigen ergotzt die Heroen, Schmaus und Ge- 
sang die zweite Gruppe (die Streiter fiirs Vaterland usw.). — Der male- 
rische Charakter dieser Partie findet seinen Ausdruck in der Abbildung der 
Bilderbs. fol. LIIr. 

Wabrend die griechische Poesie seit altester Zeit die Wohnsitze und 
das Leben der Seligen mit den glanzendsten Farben umkleidet batte, so daB 
das Motiv schlieBlich bis zur Parodie entwertet werden konnte, erhielt der 
rOmische Leser in seiner Sprache, so viel wir wissen, hier die erste Schil¬ 
derung, die von keiner spateren wieder erreicht worden ist. Zwar ist kein 
Zug im einzelnen neu, aber die Kunst der Zusammenfassung der uberlie- 
ferten Ziige und die vornehme Zuriickhaltung, die der Phantasie des Lesers, 
statt sie zu iiberschiitten, freien Spielraum laBt, verdienen die Bewunderung, 
die diesen Versen u. a. Schiller zollte (vgl. v. Boltenstern 1. c. [z. 265] 21). 
Auch hier sollen, wie bei der Exegese der Tartarus-Episode, die von Dieterich 
19ff. und von mir im Hermes XXVHI 1893, 393f. gegebenen Belege fiir 
das einzelne nicht wiederholt werden. Altere Interpreten vermuteten, daB 
Vergil einzelne Ziige seines farbenreichen Gemaldes dem beriihmtec pinda¬ 
rischen Threnos (frg. 129 Bgk., vgl. auch Pyth. 10, 31 ff.) entnommen habe. 
Die Moglichkeit kann nicht bestritten werden: die starke Betonung des 
agonistischen Sports (642 f. Turnen, Wettlauf, Ringkampf, also Speziali- 
sierung der pindarischen YupvaCTiot, ferner 654f. die iTTTTOTpocpict) ist be- 
sonders gut aus der Interessensphare desjenigen Kreises verstandlich, fiir 
den ein olympischer Sieg einen (iaKapUTTOV jliov (Piat. Rep. 5, 465 D) be- 
deutete, wie ihn eben die p&Kapec im Elysium leben. Aber sicher ist diese 
Kombination nicht. Denn da Vergils Eschatologie in vielen Punkten von 
der pindarischen unabhangig ist, so ist es vielmehr wahrscheinlich, daB die 
iibereinstimmenden Ziige aus theologischer Poesie stammen, deren Benutzung 
durch Pindar wie durch Vergil eine Tatsache ist. Auf die Hervorhebung 
der Agouistik bei Vergil darf nicht zuviel gegeben werden, denn sie war 
ja etwas Panhellenisches (Pind. I. 2,38. 3,47) und wird daher auch in 
Pindars Quelle nicht gefehlt haben. Grade in GroBgriechenland und Sizilien, 
wo diese Art von theologischer Poesie bliihte, war auch der ritterliche Sport 

beliebt, wie aus Pindar selbst bekannt ist. Jedenfalls war die Vorlage Ver¬ 
gils sebr erlesen. Das zeigt auBer den 660ff. aufgezShlten, in der Einleitung 
S. 34 ff. auf alte theologische Vorstellung zurttckgefiihrten Klassen von Se¬ 

ligen besonders noch die Erw&hnung des Eridanus, der durch einen Lorbeer- 
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hain zum Licht emporstromt (658 f.). Diese Uberlieferung ist singul&r, be- 
ruht aber, wie Th. Bergk, Kl. Schriften II 718 (vgl. auch Dieterich 27) be- 
merkt, auf dem alten Glauben an einen Gotterstrom, der durch den Gotter- 
garten flieGt. Das Motiv ist, naturlich ohne Nennung des Eridanus, auch in 
christlicber Apokalyptik nachweisbar, die so viele Ziige der hellenischen 
aufgenommen hat: apoc. Pauli p. 50 Tischendorf €(Jxr]<J6V pe (o ayYeXoc) 

^Ttavu) toO uoxapoO, ou f] apxf) ectxripiKXO eic xdv kukXov tou oupavoO' 
6 bt uoxapoc ouxoc dcrxtv 6 kukXwv Tratfav xrjv inv. koi Xeyei por ouxoc 
6 iroxapoc ujKeavoc edxiv. orae. Sibyll. 2, 337f. 'HXudiin irebiiu, o0i oi 
(sc. 0ew) TteXe Kupaxa pat<pa | Xipvric aevaou 'Axepoucnaboc (JaOuKoXTrou. 
Aus der Paulus-Apokalypse (p. 55) ergibt sich auch, daB das plastische 
Motiv von Orpheus, der inmitten seiner geweihten Schar die Leier spielt 
(645 ff.), alterer Apokalyptik angehort, denn dort ist es auf David und 
seine Glaubigen iibertragen; vgl. auch die Parodie bei Lukian ver. hist. 
2, 15f. (s. o. S. 250). Und wie bei Vergil die Seligen einen Paean singen 
(657), so heifit es in der Petrus-Apokalypse von ihnen v. 19 pia cpwviij 
xov Kupiov Geov avxeu(pf|pouv: auch in den sogenannten 'chaldaischen^ 
Orakeln singen die gen Himmel steigenden Seelen Paeane (Kroll, Bresl. 
phil. Abh. VII 54). 

037 perfecto munere divae vgl. 8, 306f. clivinis rebus . . .perfectis 
in ennianischer Umgebung; perficere ist ein sakrales Wort, das die Voll- 
endung derjenigen heiligen Handlung bezeichnet, deren Anfang mit einem 
ebenfalls sakralen Terminus incohare heiBt (s. o. S. 203); vgl. Aen. 4, 639f. 
sacra . . . quae rite incepta paravi \ perficere est animus. 

638 ff. D er Kunst einer IhccpacTic entsprechend werden alie dem KaXXoc 
dienenden Mittel reichlich verwendet, besonders die Alliteration (z. B. 638 
locos laetos 41 solemque suum, sua sidera 44 pars pedibus plaudunt 47 
pectine pulsat 48 pulcherrima proles, ferner 40. 42f. 49. 52f. 57 f. 58 f. 60. 
62. 64) und die Amapher (641 suum sua 42 f. pars—pars 47 iam — iam 
53f. quae — quae 61 fi. qui viermal). Formell bemerkenswert sind beson¬ 
ders die zwei ersten Verse devenere locos laetos et amoena virecta | fortuna¬ 
torum nemorum sedesque beatas. Dieselbe Sache wird viermal mit verschie- 
denen Worten ausgedriickt. Was Vergil damit bezweckte, wird aus dem 
auctor ad Herennium 4, 42, 54 klar: expolitio est cum in eodem loco ma¬ 
nemus et aliud atque aliud dicere videmur, ea dupliciter fit, si aut eandem 
plane dicemus rem aut de eadem re. eandem rem dicemus non eodem modo 
— nam id quidem obtundere auditorem est, non rem expolire — sed com¬ 
mutate. commutabimus tripliciter: verbis pronuntiando tractando. Ahn- 
lich Gellius 13,25 mit zahlreichen Beispielen. Vgl. Beispiele fur dieselbe 
Prans z. 68. 268f. 426f. 595ff. und georg. 2, 227ff., wozu Servius be- 
merkt: isti versus incomparabiles sunt, tantam habent sine aliqua perisso- 
logia repetitionem. Stellensammlung aus Vergil: Fr. Guglielmino, L/iteratio 
nell’ Eneide, Catania 1901. Ferner hat jedes Substantiv, was in der Aeneis 
in dieser HSufung selten ist (s. Anhang III A 3), sein Attribut, also vier 
TtdpKJa, darunter das zweite und vierte von gleicher Silbenzahl (amoena 
virecta — sedesque beatas an gleichen Versstellen) und das erste, zweite und 
dntte je mit gleichen Endungen von Substantiven und Attributen (opoio- 
TTXUJXa). Letzteres ist in dieser Haufung gleichfalls durchaus gegen Vergils 
sonstigen Brauch (s. z. 268—94 u. Anhang IV), besonders bei so stark ins 
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Ohr fallender Endung wie fortunatorum nemorum (vgl. 11, 545 solorum 
nemorum und die geschmacklose Spielerei Ovids met. 18, 549 non oblita 
animorum, annorum oblita suorum). liber beide Figuren, das Ttapidov und 
6)40i6tttuJ7T0V, handelt der genannte Rhetor 4, 20, 27 f. Auch weiterhin 
treffen wir sorgfaltige, fast zierliche Gliederung. Zwei Gruppen werden sich 

642—44 mit pars — pars gegeniibergestellt, und ihre Koppaia entsprechen 
sich ziemlich genau: cxircent membra palaestris ~ contendunt ludo luc¬ 

tantur harena, plaudunt choreas ~ carmina dicunt. Parisosis mit gelegent- 
licher dTravaqpopa auch 653 quae — 55 (drei Glieder von je einem halben 
Vers), 660—65 (sechs Glieder von je einem Vers). Der Vers 657 ist durch 
vescentis — canentis eingerahmt (s. Anhang ITI A 2), mit starkem bpoiOTe- 
\euiov: bei Partizipien in diesem Buch nur hier und 680 (inclusas — ituras). 
Wenn wir alles zusammenfassen, so durfen wir sagen, daB Vergil den 
elysischen Hain mit ali den Kunstmitteln jener zierlichen XeEic geschildert 
hat, die in der Kunstprosa grade auch bei Schilderungen von aX(Tr) und 
TtapabeidOi traditionell waren. 

638 devenere locos = 1, 365 mit einer Erweiterung der Gebrauchs- 
sphkre des Zielakkusativs auf Appellativa, wie wir ihn zuerst bei Vergil 
finden: s. Landgraf 1. c. (z. 345) 396 und unten 696. amoena virecta: 
an gleicher Versstelle amoena salicta Ennius ann. 39. 639 fortunato¬ 
rum fiillt gewichtig die erste Vershalfte, bei einem Appellativum nur noch 
11, 512 exploratores, was ennianisch sein kann (ann. 224 explorant am 
Versanfang). 640 lumine vestit (sc. aether campos). Die Metapher 
wird von Ursinus u. a. nur durch je eine Stelle aus Ciceros Phaenomena 
(60 vestivit lumine Titan) und Lucrez (2, 148 convestire luce vom sol) be- 
legt. Cicero schwelgt aber darin (262 convestiet lumine 332 sol . . . con¬ 
vestit lumine 473 aquarius . . . vestivit lumine terras; umgekehrt 205 vestiet 
umbra 440 convestiet umbra 479 caligine . . . lumina vestit); er ubernahm 
sie, wie alie poetischen Ornamente, alterer lateinischer Poesie, vielleicht 
der Tragodie, die fur ihn wie fur Vergil eine Fundgrube poetischer Diktion 
neben Ennius’ Annalen war. Die verwandte Metapher herbis prata con- 
vestirier hat Ennius tr. S. 295 Ribb.8 in Aischylos Eum. 907 erst hinein- 
gebracht, ein Beweis, wie gelaufig sie ihm war. Dagegen ist sie, wie mir 
Wilamowitz bestatigt, in griechischer Poesie schwerlich nachweisbar, also 
wohl 'gute alte italische Rede’ (Wil.). Den spateren Dichtern, die doch 
fast alles Vergilische iibernahmen, ist diese Redeweise so fremdartig ge- 
wesen, daB sie sie, wie es scheint ausnahmslos (hochstens Iuvencus 3,331 
ware zu nennen), beiseite lieBen. 644 pedibus plaudunt choreas. In 

dem homerischen TreTrXryfov bd x°pov 0£iov ttoOi (0 264) bedeutet x°poc> 
wie meist bei Homer, 'Tanzplatz’ (vgl. xopoiTUTTOC Pindar fr. 156). Wenn 
Vergil dafiir choreas plaudere 'Reigen schlagen’ sagt, so ist das ein in der 
Dichtersprache haufiger freier Gebrauch des Akkusativs wie 7, 307 scelus 
merere (= Strafe fur den Frevel verdienen), 5, 541 honorem praeferre (je- 
mandem an Ehre den Vorzug geben) u. a. bei KieBling z. Hor. carm. 1, 
33, 16, Rothstein z. Prop. 1, 1, 20. Plaudere pedibus (ebenso Lucr. 5, 252) 
ist gewkhlter ais pellere pedibus, das Lucrez 5, 1402 (duriter et duro ter¬ 
ram pede pellere matrem), Catuli 61, 14 und Horaz carm. 3, 18, 15 ab- 
sichtlich brauchen. Die Kiirze des e in choreas gegeniiber choreis (am Vers- 
schluB) 9,615. 10,224 (s. Lacbmann zu Lucr. 159) entspricht dem be- 
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schleunigten Rhythmus, w&hrend im vorhergehenden Vers contendunt ludo 
die Spondeen das Muhsame malen, so bei tendere und Kompositis ofter, z. B. 
7 164 aut acris tendunt arcus 9, 665 intendunt acris arcus 7, 380 intenh 
ludo exercent (sc. turbinem); vgl. Anhang VII B 1. Malerisch sind auch die 
dumpfen u in pedibus plaudunt wie 2, 732 visus adesse pedum sonitus 3, 
648 sonitumque pedum, Culex 33 Hellespontus pedibus pulsatus equorum; 

vgl. Anhang VII A. 
645 ff. nec non Thraeicius longa cum veste saoerdos | obloqui¬ 

tur numeris septem discrimina vocum, | iamque eadem digitis iam 
pectine pulsat eburno. Orpheus und Musaeus im Elysium nach alter Ober- 
lieferung (Piat. Apol. 41 A, Rep. 2, 363 C). Der Gesang des Orpheus im 
Kitharoedengewande wird in zwei Versen so kunstvoll ausgedriickt, da6 
die Erklarung schwankt. Die Worte obloquitur — vocum sind aber wohl 
nicht anders ais so zu verstehen (meine oben S. 89 gegebene tTbersetzung 
kann ich nicht mehr vertreten): 'er spricht zu den Rhythmen (numeris Da- 
tiv) die sieben Tonintervalle’. Auf diese Bezeichnung der Gesangskompo- 
nenten: Worte, Rhythmen, Melodie, folgt im nachsten Verse iamque — eburno 
die Bezeichnung der Instrumentalbegleitung. Und zwar werden die sieben 
Saiten der Kithara sowohl mit dem Plektron wie mit den Fingern gespielt. 
Diese genaue Unterscheidung zwischen den beideo Arten des Spiels findet sich 
auch in einer von Cerda verglichenen Stelle des Philostratos iun., imag. 6 
(p. 400 Kayser): a\ X*‘pec b4 (des Orpheus) f) ptv beEia Euvexouda &irpl£ 
t6 TrXqKTpov dTurdiatai toic q>96YTOic,... rj Xaia b£ 6p0oic nXr|TTei 
toTc bctKTuXoic TOUC piTOUc. pecten = plectrum f&r uns zuerst 
Vergil, mit ttbertragung vom Weben auf das Saitenspiel wie in KT61C, Kpe- 
kciv, pixoc. Auch iam — iam im Sinn von modo — modo oder nunc — nunc 
finden wir zuerst bei Vergil ecl. 4,43f. (Wolfflin, Arch. f. Lex. II 1885, 244). 

649 magnanimi heroes nati melioribus annis nach Catuli 64, 22f. 
o nimis optato saeclorum tempore nati | heroes salvete, deum genus (Ursinus). 
Cber magnanimus s. z. 307. 051 prooul 'abseits’ s. z. 10. miratur 
FP, mirantur MR mit Donatus, ersteres richtig, denn der Sibylle ist dies 
nicht neu: erst 854 steht mirantibus. Der Plural nach 638 devenere. Diese 
Art der Diskrepanz ist in unsern Vergilhss. tlberaus haufig: die Stellen sind 
gesammelt von M. Unterharnscheidt, a. a. 0. (zu 69) 39 ff. currus in¬ 
anes nach Servius 'wesenlose*, richtiger Heyne 'ohne Insassen’ wie 1,476 
(dort richtig Servius: sine rectore). Auch auf der Darstellung der Bilder- 
handschrift sind es wesenhafte Wagen, aber leer: sie sind augenblicklich 
auBer Funktion, wie ja auch die Rosse auf der Weide sind (652 f.). 

652 stant terra defixae hastae MPR. Der fur terra in F iiberlie- 
ferte Dativ terrae (an einen Lokativ ist kaum zu denken: vgl. K. Wotke, 
Wien. Stud. VIII 1886, 134f.) wird durch georg. 2, 290 terrae defigitur 
arbos, Aen. 10, 555 caput deturbat terrae 11, 87 sternitur proiectus terrae 
nur soheinbar empfohlen. Dreimaliger Wortausgang auf -ae hintereinander 
in einem Verse ware (selbst mit Synaloephe) fiir Vergil beispiellos. Sogar 
zweimaliges -ae ist selten: ohne Synaloephe nur ecl. 9, 28 vae miserae 
malend, Aen. 2,282 quae tantae 10, 371 patriae quae bei Enklisis bzw. Pro- 
klisis; mit Synaloephe noch sechsmal: oben 382 curae emotae 1, 650 Ar¬ 
givae Helenae 8, 580 curae ambiguae 775 nymphae Egeriae 12, 24 aliae 
innuptae. Auch von den hexametrischen Dichtern vor Vergil hat mehr ais 
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zweimaliges -ae ohne Synaloephe keiner, mit Synaloephe nur Lucilius 1066 
gumiae vetulae inprobae ineptae, zweimaliges nur Ennius ann. 1 Musae quae 
202 rectae quae 288 multae fortunae, Lucilius 237 adversae fortunae, Lucrez 
6, 363 variae causae, Dirae 42 vicinae flammae 48 undae quae. — Die 
Spondeen sowie die fiberaus schwere Synaloephe in der Caesur defixae 
hastae (die 4 Verse, in denen sich ae + langer Vokal in diesem FuBe 
auBerdem noch findet, sind bemerkenswerterweise samtlich so gebaut wie 
der voliegende, n&mlich mit lauter Spondeen auBer im 5. FuB: 1, 383. 
3, 530. 9, 91. 12, 669) malen die Ruhe, das axacripov: daher stant wie 
9, 229 stant longis adnixi hastis 12, 772 hic hasta Aeneae stabat. Dies Mo- 
ment hat Vergil in seine Vorlage T 135 damcn KetcXip^voi, tropa b’ dfxea 
paKpa TT€trr]Tev erst hineingetragen. tJberhaupt ist das Bild der Ruhe 
648—55 mit bewuBter Kunst (s. z. 9 f.) zwischen die bewegten Szenen des 
Yupvdcnov und des xopoc (642—47) einerseits und des (TupTrodiov (656 
—59) andererseits gestellt. 

653 gratia ourrum ein gewahlter Ausdruck: die Xaptxec sind bei 
Pindar 0. 14 Beschiitzerinnen der Agone. So betreiben 654 f. die Seligen 
mit dem pascere nitentes equos den adligsten Sport des Lebens (Pindar z. B. 
I. 2,38 unroxpocpiac vopiZiuJV TTaveXXavujv vopw und 0. 6,14 cpaibi- 
fiac utttouc) im Elysium weiter. Daftir erinnere man sich an die Pindar 
gelaufige Vorstellung, daB die Sieger in Agonen sich im Hades fiber ihrer 
Nachkommen Siege freuen (0. 8, 81 ff. 14,18ff. N. 4, 85ff.), und besonders 
an die Nachricht Herodots (6, 103), daB das dreimal siegreiche Viergespann 
eines Atheners der Pisistratidenzeit in dem Familiengrabe des Geschlechts 
beigesetzt war. — currum bei Vergil einziges sicheres Boispiel der seltenen, 
aber auch von Augustus (mon. Anc. 5, 40 exercitum) angewendeten Kon- 
traktion; 7, 490 manum patiens kann zwar Akkus. sein (vgl. Tac. hist. 4, 81 
manum aeger, Stat. Theb. 10, 356 patientior artus) wird aber wegen des 
Parallelismus mit mensaeque adsuetus erilis von Servius und den meisten 
Neueren wohl mit Recht aucb ais Genetiv gefaBt. 655 f. Der erste Vers 
schlieBt mit dem ennianischen repostos (s. z. 24. 328), der zweite mit per 
herbam•, diese Worte stehen 5, 102 in ahnlicher Verbindung und in ennia- 
nischem Zusammenhang (s. z. 39. 243). dextra laevaque = Q. Cicero 
in FPR p. 316 Baehrens. 657 vescentes laetumque choro paeana 
canentes: benrvov mit folgender cfTrovbri und dem diese begleitenden traiav; 
Servius: *paeana’ proprie Apollinis laudes, quod nunc congruit propter lauri 
nemus. Vgl. A 473 KaXdv adbovxec Trairjova. laetus eucppuuv: Asklepios- 
Hymnus von Ptolemais (rev. arch. 1889) 21 XaiP^ P01 w TTcu&v 4tr dpaic 
€U<ppo(Ji xauJb’ aoibaic. 658 supernb am Versende wie Lucr. 6, 1018. 
1099; fiber die Bildung vgl. Leo, Arch. f. Lex. IX 1897, 435 ff. Es gehdrt 
zu den vielen Ortsbezeichnungen mit bloB relativer Bedeutung (foris, intus; 
peregre, super) und heiBt hier 'nach oben’ (ad superos Servius), wie bei 
Plinius nat. 19, 76 (superne tendit, non in terram), vertritt also das von 
Vergil und anderen Dichtern nicht gebrauchte sursum (vgl. Leo, Seneca I 
112, 12). 659 plurimus Eridani per silvam volvitur amnis. Die 
H&ufung der l und p malt, vgl. Horaz epod. 16, 48 levis crepante lympha 
desilit pede und dazu Porphyrio: sonus versus imitatur et velocitatem et stre¬ 
pitum aquae currentis; so auch carm. 3, 13, 15 loquaces lymphae, epist. 1, 2, 

43 labitur et labetur in omne volubilis aevum. plurimus amnis heiBt 
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der Eridanus wie bei Cicero Ar. 146 magnis cum viribus amnis. Er flieBt 
per silvam, weil an ihm die aiftipoi stehen, in die die Heliaden verwandelt 
waren (Ovid met. 2, 372 Eridanum . . . silvamque); volvitur dXuJtJexai: so 
vom Eridanus Nonnos 38, 431. Die Phraseologie Vergils scheint also be- 
einfluBt durch das alexandrinische Phaethon-Epyllion, von dem nach G. 
Knaack, Quaest. Phaethonteae (Berlin 1886) 49ff.^Cicero, Ovid und Nonnos 

abh&ngen. So hat Yergil auch georg. 1, 482 fluviorum rex Eridanus wohl 
aus dem Griechischen hbersetzt: ’Hpibavoc pacnXeuc TTOTapuiv (vgl. Pindar 
P. 4, 181 PacrtXeuc avepuJV von Boreas), wie er georg. 2, 98 vom Wein 
von Phanae auf Chios sagt et rex ipse Phanaeus d. h. pacnXeuc tc OavaToc 

(Lucilius 1131 XT6c xe buvacrTr]c). 

060 hio manus ob patriam pugnando volnera passi ~ 7, 182 
Martiaque ob p. p. v. p. Fiir Beeinflussung des markvollen Verses durch 
ennianische Phraseologie spricht das in der Sprache des Lebens damals 
schon ungebr&uchliche ob sowie die Alliteration: mit pugnare alliteriert 
Ennius an allen Stellen, wo es uns aus ihm iiberliefert ist (ann. 252. 345. 
tr. 6). 002 Phoebo digna locuti (vates), vgl. Menander rhet. gr. III 
437 Sp. TTivbapoc upvouc fpaqpujv eic tov 0eov (Apollon) aEiouc xfic 
dxeivou Xupac. 004. tiber das Schwanken der Hss. zwischen aliquos 

und alios s. Einleitung S. 37,2. 

005. Das Motiv, daB den Seligen eine Binde (xatvia) ums Haupt ge- 
schlungen wird, steht in gleichem Zusammenhang bei Aristeides im Epi¬ 
taphios (or. 32, 34 = vol. II 225, 22 Keil), moglicherweise nach einem 
pindarischen Threnos (Cerda). Die Binde schmiickt das Haupt, weil sie 
beim Gelage sind. 

B. Begegnung mit den Seligen, besonders mit Musaeus. 000—78. 
— Die in ihrer natiirlichen Einfachheit anmutige Szene ist von Dante 
ofters nachgebildet worden (Purg. 3,73. 7, 37ff. 11, 37ff.). — Die Si¬ 
bylle fragt die Seligen, vor allen den Musaeus, 'sagt uns, wo Anchises 
hier wohnt’. Dieselbe Situation ist bei Aristophanes, Frosche 431 f., wo 
Dionysos auf den ihm von Herakles gegebenen Rat (161 ff.) die Seligen 
fragt: 'konnt ihr uns sagen, wo Pluton hier wohnt?’ Also gehort das Mo¬ 
tiv einer alteren Kaxa{la<Jic an, wahrscheinlich der des Herakles (s. oben 
S. 5, 2). Befragung eines Seligen (Homers) auch in der Parodie des Luhian 
v. h. 2, 20 (s. o. S. 250). Entlehnung des Motivs seitens Vergils folgt auch 
daraus, daB es von der sonst festgehaltenen Vorstellung abweicht, nach der 
die Sibylle alles weiB und nicht zu fragen braucht Entlehnt ist auch der 
hier unmotivierte Zug 678f., daB Aeneas und der Sibylle das Elysium 
(campi nitentes, vgl. 640 im Gegensatz zu 887), das sie doch soeben durch- 
schritten und besichtigt haben, nun noch einmal von oben gezeigt wird. 
Typisch und motiviert ist das Zeigen und Schauen aus der Hohe dagegen 
in den Apokalypsen: vgl. Piat. Rep. 10, 615D 616B, Tim. 41 E; Cicero 
somn. Scip. 11, Plutarch de sera n. v. 563ff.; apoc. Joh. 21,10, die Petrus- 
apokalypse v. 4ff, die Apokalypse der bia0r|Kr| ’Af!paap 1. c. (Einleitung 
S. 9) p. 87f. Ebenso noch in mittelalterlichen Apokalypsen: Visio Fursei 
1. c. (ibid.) p. 83, Visio Wettini 1. c. (ibid.) p. 322, Visio Tundali 1. c. 
(ibid.) p. 52. 

000. adfata ennianisch: s. z. 40. 007f. Musaeus tiberragt alie mit 
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seinen Schultern: Ubertragung aus T 226f., wo es von Aias gesagt wird 
(Conington). Besser ais hier auf Musaeus wird es 2, 721 auf Aeneas, 7, 784 
auf Turnus, 8, 162 auf Anchises iibertragen. medium nam: uber die 
Inversion der Partikel s. Anhang III B 3. 670 illius ergo. Ergo pra- 
positional nur hier bei Vergil; Lucrez hat es einige Male, aber gleichfalls 
nur am VersschluB: also war es auch fur ihn scbon ungewohnlich. Cicero 
kopiert damit die alte Gesetzessprache, Livius beh&lt es ofters aus der 
Sprache seiner Vorganger bei (Nonius 107 fiihrt es aus Sisenna an). Nach 
Vergil und Livius ist es verschollen (vgl. auch Wolfflin, Arch. f. Lex. I 
1884, 175). 672 paucis, obwohl die Antwort langer ais die Frage ist; 
es ist nur mehr formelhaft. heros wird von Vergil oft ais bequemes, 
den Vers schlieBendes Wort gebrauckt (so oben 169. 192. 451), nach dem 
Charakter einzelner Stellen sicher aus Ennius. 674 prata | recentia 
rivis: liber den trochaischen Einscbnitt s. z. 130. 675 si fert ita corde 
voluntas ^ Lucrez 3, 46 si fert ita forte voluntas (Germanus); da Ennius 
corde elfmal bat, bewahrt Vergil vielleicht das gemeinsame Prototyp. Auch 
677 ante tulit gressum klingt altertiimlich: es stammt aus der SphSre der 
militarischen Ausdriicke, uber die s. z. 634. 678 desuper (fivuuGev) fur 
de supero (vgl. Lacbmann z. Lucrez 6, 511) ist zuerst (denn Lucilius 411 
Baebr. ist eine Falschung) bei Caesar Gall. 1, 52,5 iiberliefert (in allen Hss.), 
Vergil hat es oft: vgl. Leo, Arcb. f. Lex. X 1898, 437. Seiner Bildung wegen 
wird es vom scbol. Dan. zu Aen. 1, 165 notiert. dehinc summa ca¬ 
cumina linquont. Dehinc hier und an drei anderen Stellen, der alten 
Praxis gemaB, einsilbig, ofters zweisilbig. summa cacumina an gleicher Vers- 
stelle Lucr. 6, 464. linquont Aeneas und die Sibylle: daB Musaeus sich von 
ihnen trennt, wird ais nebens&chlich nicht erw&hnt (Conington); s. uber 

diese Praxis o. S. 146f. 

VI.('LETHEHAIN 679—887. 

A. Wiederseben mit Anchises 679—702, B. Lehre von der Seelen- 
wanderung 703—51. C. Die groBe Rede des Anchises 752—887. 

A. Wiederseben mit Anchises 679—702. l. Anchises’ Beschafti- 
gung 679—86, 2. Dialog mit Aeneas 687—98, 3. Eindruck auf Aeneas 

699—702. 

Diese Szene soli zu den folgenden, das Buch abschlieBenden und kro- 
nenden Teilen hiniiberfuhren, und ist diesem Zweck entsprechend im Gegen- 
satz zu der Begegnungsszene des Odysseus mit seiner Mutter (X 152—224) 
nur kurz. Dagegen tritt das riihrende Element dadurch erheblich st&rker 
ais in dem bomerischen Original hervor, daB Vergil mit jener Szene der 
Nekyia die Stimmung von uj 345 ff. (Odysseus und Laertes) verbunden hat. 
Die Erfindung, daB Anchises gerade damit besch&ftigt ist, die Seelen der 
Helden zu mustern, die er dem eben jetzt erwarteten Sohne zeigen will 
(679ff. 683. 690f. 716f.), ist gut wie die analoge o. S. 180 erw&hnte (vgl. 
forte 682 mit forte 186, interea 703 mit interea 212): durch sie verkniipft 
V. geschickt ein durch Homer iiberliefertes Motiv (Begegnungsszene) mit 
einem dem Homer fremden (Heldenschau). Aber eine vollige Verschmelzung 

ist ihm hier so wenig wie dort gelungen: wie dort 212 ff. etwas mit anderen 
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Worten wiederholt ist, was schon 177 f. dagewesen war, so wird hier 703 — 5 
von dem Aufenthaltsort der Seelen gesprochen, ais ob er nicht bereits 679f. 
erwabnt wilre (vgl 679 penitus convalle ~ 703 valle reducta, 680 inclusas 
fxj 704 seclusum). Auch verliert durch die Mitteilung des Dichters von der 

Palingenesie dieser Seelen 680f. die spiitere darauf bezugliche Frage des 
Aeneas 710—12 mit der Antwort des Ancbises 713— 15 fur den Leser 
an Bedeutung. Aucb hier kommt also der epische Stil (Erzfihlung des Dich¬ 
ters selbst) mit dem Versuch einer Dramatisierung der Handlung (Dialog 
der Personen des Dichters) in Konflikt: s. darbber z. 295ff. 

679 f. at pater Anchises. Der Versanfang at pater ennianisch: s. o. 
z. 592. Es kommt, um hier die Anlehnung an Ennius zu erweisen, ein 
Weiteres hinzu. Die Vergil gelaufige Hinzufiigung von pater zu Personen- 
namen (Aeneas selbst, Anchises, Acestes usw.) ist Homer in dieser Art 
fremd. DaB dies echt romische, patriarchalische Element aus Ennius stammt, 
leuchtet ohne weiteres ein: vgl. ann. 54 pater Tiberinus, 117 Quirinus pater. 
Daher steht 5, 358 risit pater optumus (Aeneas) olli in ennianischer Um- 
gebung (s. z. 316ff.) und 5, 521 pater (Acestes) mit ennianischer Lizenz 
(s. Anhang X). Horaz sagt sat. 1, 10, 27 mit parodischem Pathos patrisque 
Latini-. Latinus war eine beriihmte ennianische Person (vgl. uber diese 
Horazstelle: 'Ennius u. Vergilius’ 55, 1). Im folgenden Vers ist superum 
lumen eine bezeugte ennianische Verbindung (ann. 102). 682 f. In diesen 
Versen sind die Tonmittel des Gleichklangs am Wortanfang und -ende 
kunstreich verwendet. Besonders charakteristisch ist die Alliterationsform 
in 683 fataque fwtunasque virum moresque manusque, wodurch zwei Paare 
von Begriffen, die an den Anfang und SchluB des Verses gestellt und in 
der Mitte durch einen beiden gemeinsamen Begriff getrennt sind, durch 
Gleichklang gebunden werden: so in diesem Buch nur hier und ahnlich in 
den ennianisch gefSrbten 15. 857. Das ist die im alten Latein und in der 
germanischen Langzeile beliebteste Form (vgl. K. Bartsch, Der Saturnier und 
die altdeutsche Langzeile, Leipzig 1867, 28ff.). Wabrscheinlich ist denn 
auch die Phraseologie dieses Verses stark durch Ennius beeinfluBt: mit fata 
alliteriert er ann. 19 (wie mit fortuna Naevius II 1 Vahl.), mit manu 569, 
fortwnasque hat er an gleicher Versstelle 538, iiber virum und -que -que 
s. z. 336. lustrare und recensere, weil hier wie 756ff. das Bild vom 
Census vorschwebt, durch das auch numerus veranlaBt ist. 684f. isque 
ubi tendentem adversum per gramina vidit | Aenean, alacris palmas 
utrasque tetendit. Die Wiederholung von tendere ist vielleicht unab- 
sichtlich; vielleicht aber soli dadurch die gegenseitige Sehnsucht von Vater 
und Sobn zum Ausdruck gebracht werden. Das Seelische wahrt Anchises 
auch ais eibuuXov, aber xaid (Jwpa ist ihm die Urnarmung verwehrt: 697ff. 
Darin durfte ich in der 1. Aufl. keinen Widerspruch finden (vgl. J. Ziehen, 
N. Jbb. 1904, 650). isque am Versanfang Ennius ann. 141. 378. 
alacris ais masc. notiert Servius hier und z. 5, 380; dagegen hat Vergil 
zweimal die gebrauchlichere Form alacer (10, 729. 12, 337). tendere 

palmas VersschluB Cic. Ar. 415. — Uber die Wortstellung vidit — tetendit 
s. Anhang III A 2. 686 effusae genis lacrimae. Nach 7, 779 litor e 
effundere 12, 276 fulva effundit liarcna 380. 532 effudit solo deuten einige 
(vgl. H. Kern, Progr. Schweinfurt 1881, 19) 'Tranen flossen reichlich auf 
die Wangen’ (ebenso, aber genis ais 'finalen Dativ’ fassend, Sch&fler 1. c. 
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[z. 281] 54). DaB jedoch schon Servius richtig verstand 'aus den Augen’ 
(g§nau 'Augenhohlen’), eine in der Poesie seit Ennius gelaufige Bedeutung 
(z. B. Ovid met. 13, 562 expellitque genis oculos), beweist sowohl der Par- 
allelismus des Ausdrucks mit vox excidit ore (s. z. 302. 353. 420 und An- 
hang II 3) ais auch die genaue Parallele in der consol. ad Liviam 116 
effusae (sc. lacrimae) gravidis uberibusque genis, was 225 durch uberibus 
oculis variiert wird. Die Phrase vox excidit ore ist, wie die von Forbiger 
aus Cicero pr. Sull. 72 do dom. 104 angefiihrten Stellen zeigen, gew8hnlich 
wie unser 'das Wort fiel ihm aus dem Mund’, in die Poesie eingefiihrt wohl 
von Ennius, der verbale Verbindungen mit ore liebte (s. Anhang I 3). Sie 
ist hier schon verwendet: lang hat der Vater den Sohn erwartet (687), und 
da bricht er in die Worte aus 'so bist du endlich da!’ 

087ff. Die Spondeen 687 venisti tandem sowie das den 4. und balben 
5. FuB fiillende exspectata (s. z. 330. 617) geben dem Anfang der Rede 
groBes Ethos (vgl. Servius: 'venisti tandem’ hoc ad adfectum pertinet de¬ 
siderantis), das Vergil durch dies malerische Mittel in tt 23 rjAGec Tr|A4- 
paxe fXuKepov <paoc hineintr&gt (s. o. z. 652). Wie beriihmt die Worte 
waren, zeigt ihre Parodie bei Apuleius met. 8, 26. Auch im weiteren findet 
der Dichter die Worte fur das natiirliche Gefvihl: so steht die Anrede nate 
grade an den beiden Stellen, wo die Rede besonders innig ist, 689. 93. 
Dahar verdient die Episode das Lob, das ihr nach Ausweis der Kommen- 
tare des Servius und Donatus im Altertum gespendet wurde. Wie in der 
menschlich schonen Erkennungsszene der sophokleischen Elektra (1220 ff.) 
die Schwester beseligt ist, den Bruder sehen, horen und umarmen zu diir- 
fen, so hier Anchises bei dem Wiedersehen mit dem Sohn (688 f.), nur dafi 
er weiB, daB er auf die Umarmung verzichten muB, wahrend der Sohn auch 
diese ersehnt (697 ff.). — Trotz ihrer Kiirze ist die Rede des Anchises sehr 
sorgfaltig disponiert: 1. du bist da (687—89 drei Glieder), 2. du wurdest 
erwartet (690—91 drei Glieder), 3. wie habe ich mich um dich gesorgt 
(692—94 drei Glieder). Auch die Antwort des Aeneas ist dreiteilig: 1. ich 
folgte deinem Befehle (695—96), 2. die Flotte liegt vor Anker (697), 3. laB 
dich umarmen (697—98). Zu dem zweiten Teii dieser Antwort (097 stant 
sale Tyrrheno classes) bemerkt Servius: adfectionis est filii etiam ea indicare 
de quibus non interrogatur, besser Donatus: Aeneas begegne mit diesen 
Worten der Sorge des Anchises wegen der zu Wasser bestandenen Gefahren 
(692 f. quanta per aequora vectum accipio). Letzteres ist allerdings die Mei- 
nung des Dichters gewesen, aber das Befremdliche, das in den Worten zu* 
nachst doch liegt und das £r|Tr]pa hervorrief, erklart sich aus einer kiinst- 
lichen homerischen piipirjCTic: Laertes fragt Odysseus U) 299 iroO 54 vriOc 
4<JTr|K€ 0of|, worauf Odysseus erwidert 308 vr]0c be pot r]b’ 4cfTr]Kev 
dypoO voffqpi ttoXtioc. Statt sich also Frage und Antwort in dieser Weise 
genau entsprechen zu lassen, legt Vergil dem Anchises statt der Frage nur 
den Ausdruck der Besorgnis in den Mund, die Aeneas kurz und biindig ais 
unbegriindet zurvickweist. — Der kunstvollen Disposition entsprechen die 
Kunstmittel im einzelnen: Alliterationen z. B. 687 f. venisti — vicit, tandem 
tua,parenti — pietas 688f. tueri — tua 695f. tua tristis — tendere 697 stant 
sale — da — dextram (Schema aabb) 700 conatus — colla — circum 702 
ventis volucri — simillima somno (Schema aabb), Anaphern: 692f. quas 
quanta — quantis 695 tua — tua 697f. da — da 700f. ter ter, und 
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zum AbschluB der Szene eine kunstvolle Parisosis: 702 par levibus ventis 

simillima volucri somno. 

687 exspectata parenti mit Bezug auf 5, 731ff., vgl. Kroll 1. c. 

(z. llOff.) 156f. 689 audire et reddere voces = 1, 409, vgl. Catuli 
64,166 nec missas audire queunt nec reddere voces (Cerda). Am VersschluB 
reddere voces auch Cic. Progn. (de div. 1, 13) 4, Lucr. 4, 575 und Vano 
Atac. fr. 12 Baehr.: also aus dem alten Epos. 690 ducebam rebar 
'rechnete aus und befand richtig’. rebar, schon von Cic. de or. 3, 153 ais 
tot bezeichnet, wird ennianisch sein; vielleicht gilt das von der ganzen 
Pbrase rcbarque futurum, da Vergil ungern Formen de3 Verbum substant, 
an den SchluB des Verses stellt, vgl. o. z. 394 und Anhang III B 2. 

692 f. quas ego te terras et quanta per aequora vectum | acci¬ 
pio, quantis iactatum nate periclis. Der Gedanke erinnert auff&llig an 
die Worte, mit denen in Pacuvius’ Teucer jemand (die Mutter?) den zurtick- 
gekehrten Teucer zu begriiBen scbeint: quam te post multis tueor tempesta¬ 
tibus (319B). Da diese Tragodie sehr beruhmt war (Cic. de orat. 2, 193. 
3, 217), wird sie Vergil (wie Horaz carm. 1, 7) gelesen und, wie oben 500f. 
den Alexander des Ennius, fur ein Motiv des Dialogs verwertet haben. Das 
wird bestatigt durch 1, 87 insequitur clamorque virum stridorque rudentum, 
eine Nachahmung des von Servius (und Caelius bei Cic. epist. 8, 2) ange- 
fiihrten Verses derselben Tragodie (336) strepitus fremitus clamor tonitruum 
et rudentum sibilus, sowie durch 9, 667, wo flictus von Servius mit einem 
Zitat derselben Tragodie (335 flictus navium) belegt wird. — tiber die 
Technik des Versschlusses quanta | per aequora vectum s. z. 335. 
696 haec limina tendere adegit: neu sowohl der Akkusativ der Richtung 
bei einem Appellativum (s. z. 542. 638) ais die Konstruktion von adigere 
mit dem Infinltiv wie 7, 113 (vgl. Thesaur. 1. 1. s. v. p. 678). 697 stant 
sale Tyrrheno classes: sal a\c von Ennius (ann. 385) eingefiihrt; classes = 
naves wie 2, 30, apxcdujc (s. z. 334). iungere dextram = 1, 408, vgl. 
8,164 dextrae coniungcre dextram, wo derVers ennianisch compellare virum 
(vgl. ann. 44. 251) beginnt; 8, 467 iungere dextras in ennianischer Um- 
gebung. 700—2 ter conatus ibi collo dare bracchia circum, | ter 
frustra comprensa manus effugit imago, | par levibus ventis volu¬ 
crique simillima somno = 2, 792—94, nach X 206f. Tpic pev depuup- 
pr|0r|v, 4\eetv te pe 0upoc avibyei, | Tptc bi poi Ik xeip&v ikeXov cnarj 
F| Kal 6veipw | £tttcito. In P ist 702 ausgefallen und wird daher von Rib- 
beck ftlr interpoliert gehalten. Aber er stand schon in dem von Lactantius 
(inst. 7, 20, ll) benutzten Exemplar und gibt der trikolischen Periode erst 
die rechte Abrundung, wie das Ohr lehrt. Richtig schon Jul. Scaliger poet. 
1. V c. III (p. 511 der Ausg. von 1607): 'conclusit rotundius (sc. Homero), 
tribus enim versibus comprehendit commodissimis’. WShrend nun aber 
Homer weiterhin (208 ff.) den Odysseus sein Erstaunen und Bedauern uber 
das Vergebliche des Versuchs, das Schattenbild der Mutter zu umarmen, 
ausdrflcken laBt, spart sich der Nachahmer dies, indem er es dem Leser an- 
heimstellt, sich das zu erg&nzen: Reflexion vertritt die Naivitat, Kiirze die 
behagliche Breite des alten Epos. Dante Purg. 2, 76ff., wo er unsere Verse 

genau nachbildet, hat die Homerstelle, die er sicher nicht kannte, intuitiv 
zum Ausdruck gebracht. 
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B. Lehre von der Seelenwandernng 703—51 in drei Abschnitten. 
1. Das Lokal 703—9, 2. Dialog zwischen Aeneas und «Anchises 710—23, 
3. Rede des Anchises 724—51. 

703ff. v€Kqppa(Tic tottou in gewiihlter Sprache und.mit einem Gleich- 
nis (similitudo sumitur ornandi causa: auct. ad Her. 4, 59). Fast alie Sub¬ 
stantive haben (wie oben bei der Beschreibung des Elysiums 638ff.) ihre 
Attribute, ein Zeichen zierliclier Diktion (s. Anhang IIIA 3): valle reducta, 
seclusum nemus, virgulta sonantia, Lethaeum amnem, domos placidas, innu¬ 
merae gentes, aestate serena, floribus variis, candida lilia. Kunstvolle Pariso- 
sis floribus insidunt variis ~ candida circumfunduntur lilia ~ strepit omnis 
murmure campus. Alliterationen 704 seclusum — sonantia silvae 5 placidas 
— praenatat 8 candida circum. Malerei zur Versinnbildlichung des Summens 
der Bienen mit s und u 707ff.: pratis . . apes aestate serena floribus insi¬ 
dunt variis . . ., strepit omnis murmure campus: nach Dionys.Hal.de comp. 
verb. 14 beleidigt die Haufung des (T das Ohr, 6r|piu[)bouc yap Kai aXoyou 
paXXov r) XoYiKrjc eqpdnrrecrGai hoxei cpuuvrjc 6 (TupiYjuoc: hier soli eben 
dieser (Tupiypoc, stridor gemalt werden. 

703 interea: s. o. S. 180. in valle reducta = 8, 609, technischer 
Ausdruck wie bei Hor. epod. 2, 11. carm. 1,17,17. 704 virgulta | so¬ 
nantia silvae: uber die trochaische Casur s. z. 130. 705 Lethaeum 
amnem, wie 714 Lethaei fluminis, konnte heiBen 'der FliiB AriGaioc’ (liber 
dessen Identitat mit dem Ar|0r)C ubcup vgl. Bergk, Kl. Schriften II 716). 
Aber Vergil braucht das Wort rein adjektivisch, wie zuerst hellenistische 
Dichter und nach ihnen Catuli 65, 5. Dadurch umgeht er die griechische 
Form des Genitivs auf -es (Lethes), den er — im Gegensatz zu Catuli, Pro- 
perz und Ovid — so wenig braucht wie Horaz und Tibuli. Bemerkenswert 
ist die starke Betonung der Verborgenheit des Lethehains (in valle reducta, 
seclusum nemus, 679 penitus convalle virenti, 711 flumina porro): das ent- 
spricht der hltesten Vorstellung, wonach dieser Unterweltstrom der 'ver- 
borgene’, nicbt der 'vergessenmachende’ (oblivia 715) war: vgl. v. Wilamo- 
witz zu Eurip. Her. U2 96, 1. praenatat vom FluB: die Metapher be- 

legt Servius mit Ennius ann. 596 fluctusque natantes, vgl. Trpo<Jvf|X£lv vom 
Meere Ps. Theokrit 21,18. Das Kompositum praenatare ist vor Vergil nicht 
nachweisbar (Ladewig 5); praefluere intransitiv Livius, transitiv Horaz erst 
4, 3, 10. 14,26. 706 gentes populique: eOvea juupia vexpuiv X 632; 
Lukian, Philops. 24 (oi vexpoi) xcuot qpOXa Kai cppf|Tpac . . . biaTpipouffiv 
(W.). Dem umfassenderen Begriff wird der spezielle koordiniert statt sub- 
ordiniert, vgl. 10, 202 gens illi (Mantuae) triplex, populi sub gente quaterni 
(Heyne); umgekehrt Lucr. 5, 1222 populi gentesque. Da die genaue Bestim- 
mung weder aD vorliegender Stelle noch bei Lucrez motiviert ist, so wird 
die Verbindung gemeinsames alteres (ennianisches) Gut sein. 

706 ff. werden die Seelen, die zur Wiederkehr ans Licht bestimmt sind 
und sich nun am Lethestrom auf ihre Wanderung vorbereiten, mit Bienen 
verglichen, die an einem schonen Sommertage bunte Wiesenblumen um- 
schwarmen; das Tertium des Vergleichs ist neben der Masse (706 innume¬ 
rae gentes populique) das Summen (709 strepit omnis murmure campus). Ais 
Vorlage fur das farbenreiche Bild zitieren die Erklarer B 87ff., wo das 
Gleichnis vom Bienenschwarm nur die groBe Menschenmasse ais solche be- 
trifft, was dann Apollonios Rh. 1, 879 ff. mit sthrkerer Spezialisierung auf 
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das summende Stimmengerausch einer groBen Menschenmasse iibertrug. 

Aber keine dieser Stellen war Yergils unmittelbare Yorlage. Er gebraucht 
das Gleichnis, um das xpileiv der Seelen zu versinnbildlichen, und eben 

hiervon hat es auch Sophokles fr. 794 N. PoppeT be vexpuiv apfivoc. 
Aber auch dieses fast nur mehr ais Metapher erscheinende Gleichnis des 
Sophokles kann nicht die Vorlage des ausgefuhrten vergilischen Vergleichs 
gewesen sein. Vielmehr liegt es nahe zu vermuten, daB der homerische Ver- 
gleich in einer schon dem Sophokles bekannten KdxajlcKXic auf die Seelen 
der Toten iibertragen war und daB eben diese K(xxdpct(Tic die von Vergil 
hier henutzte Quelle war. Diese Vermutung hat an folgenden zwei Tat- 
sachen gewichtige Stiitzen. 1. Unser Buch hat uns bereits einen ganz ana- 
logen Fall in Vers 310 ff. geboten. Dort wurden die Seelen der Toten, die 
sich an den Acheron drangen, mit Wandervogeln verglichen. Wie daselbst 
gezeigt worden ist, kennt Sophokles auch diesen Vergleich, wieder bloB an- 
deutend in abgekiirzter Form, und dort lieB sich die Vermutung, daB dieser 
Vergleich in einer alten Kaxdpamc ausgefuhrt war, zu grofler Wahrschein- 
lichkeit erheben. 2. Das Sophoklesfragment wird von Porphyrios de antr. 
nymph. 18f. (p. 69 N.) in folgendem Zusammenhang uberliefert: Sophokles 
sage das treffend, denn es hatten o‘i TtaXaiol xctc ipuxac eic yeveaiv 
ioucrac ais peXictffac bezeichnet Also nicht bloB von den Seelen im 
allgemeinen fand Vergil das Gleichnis uberliefert, sondern grade von den- 
jenigen Seelen, von denen er es hier gebraucht, den zur TraXtYYevecria be- 
stimmten. Prophyrios hat in der Eschatologie dieser Schrift aus erlesensten 
Quellen (wie Herakleides Pontikos, vgl. Diels, Rh. Mus. XXXIV 1879, 489) 
alte theologische (orphisch-pythagoreische) Vorstellungen tiber- 
liefert (d. h. in der Weise seiner Sekte mit neuplatonischen verquickt). Eine 
Vorlage aus jener Sphare mussen wir also notwendig auch fur Vergil an- 
nehmen (tcaxapacrtc 'Opqpeuuc?). Jene TiaXaun haben auch hier, wie so oft, 
eine volkstumliche Vorstellung fur ihr System verwertet. Honig ist eine 
der typischen Grabesspenden (z. B. Euup. Iph. T. 165f. £ou0av TTOVruua 
peXiffctav, a vexpoic 0eXxxf|pia xeixai); MeXixcubr|C und MeXivbia sind 
euphemistische Namen der Persephone (Rohde, Psyche I2 206, 2); die sym- 
bolische Verwertung des Wortes peXiCTffa ais Priesterin der Persephone 
oder Demeter (vgl. besonders die Sage im schol. Dan. zu Aen. 1, 430) ist 
ait (Lobeck, Agi. 817, Bergk, Kl. Schr. II 674 ff., W. Robert-Tornow, De 
apium mellisque significatione symbolica et mythologica, Berlin 1893, 92. 
141); eine peXixouxxa wird dem Toten mitgegeben; Honig war ein Mittel 
zum Konservieren der Leichname; noch in spkter Zeit finden sich Bienen- 
hauser mit Grabdenkmalern verbunden (carm. ep. 468. 1262. 1552 A. 86 ff. 
Bflcheler); auch die eigentiimliche Legende von der Entstehung eines Bie- 
nenschwarmes im Schadel eines Toten (Herodot 5, 114) gehort in diesen 
Zusammenhang. Vgl. jetzt auch G. Weicker, Der Seelenvogel (Leipz. 1902) 
29. E. MaaB, Griechen u. Semiten auf dem Isthmus v. Korinth (Berl. 1902) 
31 ff. Samter, Familienfeste (Berl. 1901) 82 ff. So ist es denn begreiflich 
genug, daB die Biene, deren erstaunlicher Intellekt die Allbeseeltheit des 
Weltganzen so sichtbar zu beweisen schien, von den alten Theologen und 
nach deren Yorbild von den spaten Platonikem ais ein wichtiges (TupPoXov 
in der Lehre von der Seelenwanderung verwertet worden ist (vgl. daruber 
auch Einleitung S. 17, besonders die Anm. l). — Ais Vorstehendes ge- 
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schrieben war, erschien Useners Abhandlung Rb. Mus. LVII.(1902) 177 ff., 
wo die Vorstellung von Milcb und Honig ais Seelenspeise in einen weltge- 
schicbtlichen Zusammenhang eingereibt worden ist. Was jene alten Theo- 
logen des 6. Jahrh. v. Cbr. vom Honig ais Speise der zur leiblichen tt<x- 

Xiffeveaia bestimmten Seelen, die sie 'Bienen’ nannten, zu bericbten wuB- 
ten, das bat die christlicbe Tbeologie auf die geistige Wiedergeburt in 
der Taufe iibertragen: ein neuer Beleg fur jenes peraxaparreiv to vopiOga, 
das das Christentum, wie in der Einleitung S. 6f. 29ff. an einigen Bei- 
spielen gezeigt worden ist, grade aucb auf diesem Gebiet mit einem oft 
bis in die Gegenwart fortwirkenden Erfolge geiibt bat. — Nimmt man 
hinzu (worauf icb brieflicb bingewiesen wurde), daB das vergilische Bild 
in wunderbarer Transformation bei Dante (Purg. 30, 61 ff.) wiederkehrt — 
die Bienen sind ibm Engel in Gestalt von Funken —, so hat man eine 
Kontinuitat der Gedanken, die an geschicbtlicher Bedeutsamkeit der oben 
S. 276f. (uber die ewigen Sittengesetze) dargelegten vergleichbar ist. 

707ff. ac velut (so PR; ac vduii FGM, aber Wagner wies zu 4, 402 
nach, daB Vergil vor Vokalen nur velut gebraucht) fgrade so wie’, oft bei 
Yergil, z. B. 2, 626. 4, 402. Es stammt aus der alteren Spracbe, da Plau¬ 
tus ofters so atque ut hat, z. B. Cas. 860f. nec fallaciam astutiorem ullus 
fecit poeta, atque ut haec est fabre facta ab nobis. Die Verbindung ist wobl 
durch einen Ausgleich zweier Vorstellungsreihen zu erklaren: animae stre¬ 
punt atque apes -f- animae strepunt velut apes = animae strepunt ac 
velut apes. Sie ist (wie die analoge, bloB umgekehrte Verbindung ujcfTe) 
ein deutlicher Beweis fbr die bekannte Tatsache, daB jeder Vergleicb ur- 
spninglich nichts ais reine Parataxe ist; sehr deutlich z. B. Plaut. Bacch. 
549 quem esse amicum ratus sum atque ipsus sum mihi, Terenz Andr. 841 
tibi sum oblitus hodie, ac volui, dicere. Etwas anders beurteilt Haupt, op. 
I 110 diese Partikelverbindung. — Der Hauptgedanke, der das sog. ter¬ 
tium comparationis enthalt (strepit omnis murmure campus), wird, der ho- 
merischen Praxis entsprechend, aus der Konstruktion berausgenommen und 
asyndetisch angefugt, was wirksamer ist ais die logisch genaue Hypotaxe 
'wobei das ganze Feld summt’; analoge Beispiele (l, 498ff. 4, 143ff. u. a.) 
richtig beurteilt von E. WeiBenborn, Progr. Miihlbausen 1879,14f. — Uber 
die Synaloephe ubi apes s. Anhang XI 1. 

710 horrescit visu subito causasque requirit. Horrescit = 7, 526 
ennianischer Versanfang (ann. 393); visu subito an gleicber Versstelle 8, 
109 in feierlicber, wabrscheinlicb ennianischer Umgebung; requirit am Vers- 
schluB vgl. Enn. ann. 186 omnes arma requirunt (dies wortlich von Vergil 
zitiert 7, 625). Uber die Wortstellung horrescit—requirit s. Anhang III A 2. 

711 quae sint ea flumina porro. Servius: longe remota, et est grae- 
cum adverbium. Vielmebr gehort es der alten Sprache an: Plautus Rud. 
1034 ubi tu hic habitas? Porro illic longe (Forbiger). Vergil, der es so nur 
hier braucht, wird es also aus Ennius baben (s. Anhang II). 714 Le¬ 
thaei ad: wenig beliebte Synaloephe eines langen Vokals nach Diphthong 
(vgl. Lachmann z. Lucr. 162 f.), bei Vergil nur in griechischen Worten. 
715 securus latex wie 'ApeXpc Troxapoc Piat. Rep. 10, 621 A vom Lethe- 
fluB (Conington; vgl. W. Schulze, Quaest. epicae 442, 6), TrauCFiTrovov Aa- 
0ac Tropa epigr. 244, 10 Kaibel. Es wird durch das parataktiscb mit et an- 
gefiigte longa oblivia erklart (s. z. 570f.\ oblivia, fiir uns zuerst bei 
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Lucr. 6, 1213 (an gleicher Versstelle) nachweisbar, ist von diesem (oder 
einem friiheren Daktyliker) fur das metrisch unbrauchbare oblivio verwendet, 
das mit Kiirzung des o zuerst Lucan 10, 403 (oblivio mentis) hat. So sagen 
contagia stalt des korrekteren, und in Prosa bis auf die neronische Zeit 
allein ublichen contagio (Paulus F. 59 contagionem esse dicendum, non con- 
tagium) seit Lucrez alie daktyliscben Dichter bis auf Juvenal (2, 78 contagio 
labem). Den Singular oblivium bat erst Tacitus (bist. 4, 9) aus oblivia zu- 
riickgebildet. Vgl. Marius Vietorinus GLK VI 25, 10 'contagio’ apud omnes 
fere veteres scriptores est nominativo casu, ut . . . 'oblivio’; sed ‘poetarum li¬ 
centia primo fecit 'contagia’ et 'oblivia’, postea dici coepit et 'oblivium’ et... 
'contagium’. Die horazischen obliviones 4, 9, 34 sind nichts anderes ais eine 
Analogiebildung des Lyrikers nacb den oblivia der Daktyliker. 

716 f. has (sc. animas) equidem memorare tibi atque ostendere 
coram | iampridem hanc prolem cupio enumerare meorum. Die 
Worte has memorare atque ostendere werden durch hanc prolem meorum 
enumerare spezialisiert, wie oben 680 f. inclusas animas lustrabat durcb 
omnemque suorum recensebat numerum und wie unten 722—51 zunachst 
die Schicksale aller Seelen, dann von 756 an speziell die der trojanisch- 
romiseben bebandelt werden (vgl. Henry 1. c. 381 und H. PliiB, Vergil und 
die epische Kunst, Leipz. 1884, 171,1). Iampridem cupio ist ano koivoO 

zum zweiten, das erste spezialisierenden Gliede gestellt (Ladewig). Ein 
Grund zu Anderungen (ac fur hanc Heyne und Nettlesbip, iampridem cupio 
ac Novak) oder gar zu der Annahme, daB 716 eine von Vergil selbst ber- 
ruhrende Dittograpbie sei (Ribbeck), liegt also nicht vor. Deuticke ver- 
mutet und bringt das in seiner Ausgabe zum Ausdruck, daB 716 —18 von 
Vergil nur vorlaufig hierber gestellt seien, weil der Zusammenbang von 715 
(Anchises: 'die zur Wanderung bestimmten Seelen trinken das Wasser der 
Lethe’) mit 719 (Aeneas: 'wandern die Seelen denn wirklicb und warum?’) 
durch 716—18 (Anchises: 'diese Seelen wollte ich dir langst zeigen’) unter- 
brochen und weil ferner der Gedanke von 716—18 in 756—59 ziemlich 
genau wiederholt werde. Diese Vermutung erweist sich auf Grund einer 
Analyse der Kompositionsart ais irrtiimlich. Der Dichter laBt namlich den 
Anchises gewissermasen die propositio der zwei folgenden Abschnitte ma- 
chen: 1. Seelenwanderung 713—15, 2. Heldenschau 716—18. Das erste 
Thema wird (nach einer den ersten Teii der propositio genau formulierenden 
Frage des Aeneas 719—21) 722—51 erledigt; dann aber wird die dia- 
logische Komposition durch ein paar Verse unterbrochen, welche die Hand- 
lung weitertuhren: 752—55 (Besteigung eines Hiigels). Die Folge dieser 
Unterbrechung ist, daB der Dichter nun den Anchises die von ihm bereits 
gegebene propositio des zweiten Themas wiederholen lassen muB (756—59). 
Der scheinbare Fehler der Komposition erklart sich also hier wie ofters 
(S. 180. 301 f.) aus einer Kreuzung des dialogischen (dramatischen) und er- 
zahlenden (epischen) Elements. —- tlber die Synaloephe tibi atque s. An- 
hang XI 1. 718 quo magis: konventioneller Versanfang (georg. 4, 248. 
Aen. 4, 452. Cic. poet. Tuse. III 65 v. 3. Lucr. 1, 28). 

719 o pater: s. z. 679. anne . . . putandumst. In der direkten 
einfachen Frage steht anne bei Vergil nur hier, und zwar in einer Bedeu- 
tung ('aber ist's denn zu glauben?’), die der von Skutsch, Jahrb. f. Phil. 

Suppi. XXVII (1900) 105 ff. (= Kl. Schr. 177 ff.) erwiesenen Ableitung aus 
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*atne entspricht. In der direkteD doppelten Frage steht es unten 864 und 
georg. 2,159, in der indirekten georg. 1, 32, an den zwei Stellen der Aeneis, 
dem alten Gebrauch gemSB, vor Yokalen, an denen der Georgica vor Kon- 
sonanten. 719 f. ire . . . sublimis (peTaptfiac). Die nach Vergils Praxis 
bei den Adjektiven auf -is einzig mogliche Form des acc. plur. auf -is ist 
nur in FP1 erhalten (s. z. 92). — Der pradikative Gebrauch von sublimis 
ist bei Vergil sehr beliebt, und zwar nach ennianischem Muster: denn daB 
die Phrase 5, 255 sublimem rapuit aus Ennius stammt, hat R. Ehwald, 
Progr. Gotha 1892, 12 aus Livius 2, 16, 2 erwiesen (vgl. auch Stacey 1. c. 
[z. 99] 43). 721 quae lucis miseris (sc. animis) tam dira cupido? 
Schon diese Formulierung des Themas ist (wie seine ganze nachherige Aus- 
fiihrung) durch Lucrez 3, 730ff. beeinfluBt: at neque cur faciant ipsae (n&m- 
lich die Seelen das Eingehen in Korper) quareve laborent | dicere suppeditat, 
denn die Seelen hatten es auBerhalb des Korpers viel besser: also ist mi¬ 
seris proleptisch = 'ut miserae fiant ’, 'zu ihrem Ungliick’. Auch der Vers- 
schluB dira cupido (auch 373) erinnert an Lucr. 4,1046 dira lubido, 3, 59 
caeca cupido u. dgl. (s. o. z. 373), wie der Vers 722, mit dem der lehrhafte 
Ton einsetzt, dicam equidem nec te suspensum nate tenebo an den schon von 
Germanus zitierten Vers des Lucrez 6, 245 expediam neque te in promissis 
plura morabor. 

723ff. Es folgt der tottoc irepi TtaXifYevetfiac, dessen Kompo- 
sition und Quelle in der Einleitung S. 16 ff. ausfiihrlich behandelt ist, so 
daB es hier nur weniger sprachlicher Bemerkungen bedarf. Die Behandlung 
ist lehrhaft in der Form einer theoretischen Getfic, wie ja iiberhaupt airo- 
KdXuvpic und bibaxp ineinander iiberzugehen pflegen (besonders deutlich im 
Pastor des Hermas). Die TTpoGecfic hat Aeneas durch seine Frage 719 ff. 
gegeben, ihre Ausfiihrung erfolgt durch Anchises nach einem wohlgeglie- 
derten 'ordo’ (t&£ic, vgl. Lucr. 5, 518): 724 principio 28 inde 33 bine 39 
ergo (wie Lucr. 5, 510ff. principi/j—inde—hinc), daher 723 ordine singula 
pandit. Begreiflicherweise stellt sich mit der naturphilosophischen Betrach- 
tung sofort lucrezianisches Kolorit ein (ebenso ecl. 6, 31 ff.), obwohl die 
Lehre sachlich in schfirfstem Gegensatz zu Lucrez steht: es ist genau das- 
selbe Verhaltnis wie in den sachlich von der Stoa, formell von Lucrez ab- 
hangigen naturphilosophischen Parti en des Verf. des 'Aetna’ sowie des Ma¬ 
nilius. Gleich der erste Vers principio caelum ac terras camposque liquentis 
ist nach dem Muster von Lucr. 5, 92 principio maria ac terras, caelumque 
tuere, wie Lucrez ja iiberhaupt das lehrhafte principio liebt (37 mal, vgl. 
Haupt bei Belger 160f.). Mit camposque liquentis wird Lucr. 6, 1142 cam¬ 
pique natantes verglichen, was Vergil georg. 3, 198 wortlich heriiberniramt. 
Die Metapher kann, da Cicero Arat. 129 Neptunia prata und Vergil selbst 
8, 695 arva Neptunia hat, auf Ennius zuriickgehen, der sie aus der grie- 
chischen Tragodie (z. B. Aisch. Suppi. 869 aXipputov aX(Toc, Pers. 112 
ttovtiov dXcroc) in seine Bearbeitungen dieser heriibergenommen haben wird 
(danach Plautus Trin. 834 TrapaipaTtubiuv: caeruleos campos). Hat Ennius 
doch auch aequor (vgl. Eurip. Phoen. 816 Trebiov von der MeeresflSche) 
eingefiihrt, was seitdem poetisches Gemeingut wurde. Weiter stammen aus 
Lucrez folgende Floskeln. 725 globum lunae — L. 5, 69 lunaique globum. 
— 26 per artus = L. 2, 949. 964. — 28 volantum fur avium = L. 6, 833 
wohl nach Ennius, vgl. ann. 81 genus altivolantum. Diese Vermutung 
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J.Tolkiehns, Wochenschr. f. kl. Phil. 1901, 343 wird empfohlen durch die 
Alliteration vitaeque volantum: denn mit vita wie mit volare alliteriert 
Ennius oft, mit beiden zusammen epigr. II volito vivus. — 28 f. ~ L. 2, 
1080ff. — 30 f. ~ L. 2, 991 f. — In 32 stammt die Unterscheidung von 
artus und membra aus L. (vgl. Heinze zu Lucr. 3,15l) und moribundos 
artus hat L. 3,129. — 26 alere 31 semina und 36 funditus sind Lieblings- 
worte des L., letzteres grade in der Verbindung mit omnis (1,956 u. 6.). 
— 35 vita reliquit = L. 5, 63. — 37 necesse est beliebte Klausel des L. 
— 38 modis miris - L. 1, 124. — 46 labem = L. 2, 1145; concretam = 
L. 5, 468; purumque relinquit = L. 3, 40. — 50 f. scilicet sebr beliebter 
Yersanfang des L. — revisant — rursus — reverti: solcbe pleonastischen 
Verbindungen von rursus sind bei L. (wie uberhaupt in der arckaischen 

Spracbe) kaufig. 
Das Ethos dieser feierlichen Partie wird gehoben durch Arcbaismen: 

730 ollis 47 aurai, vgl. 738. 48. Ferner durch alliterierende Verbindungen: 
z. B. 725 lucentem — lunae (nach der den Alten bekannten Etymologie: 
Varro 1. 1. 5, 68); 27 mens — molem — magno — miscet in dieser StSrke 
bei Vergil selten, bei Lucrez oft; 34 clausae — carcere — caeco; 42 in¬ 
fectum eluitur — exuritur igni (Schema abba). Dazu isokolischer Satzbau 
mit gelegentlichem Homoioteleuton: 724 caelum ac terram ~ camposque 
liquentis, 25 lucentemque globum lunae ~ Titaniaque astra, 30 igneus vigor 
~ caelestis origo, 31f. noxia corpora tardant ~ terreni artus hebetant 33 
metuunt cupiuntque ~ dolent gaudentque 46 f. concretam exemit labem ~ 
purum relinquit sensum. Endlich Anaphem: 736 omne — omnes, 40 f. aliae 

— aliae. 
723 suscipit — pandit: uber die Wortstellung s. Anhang III A 2. 

pandere foifenbaren’: s. z. 267. 724 principio caelum ac terras cam¬ 

posque liquentis. Terram PR, terras GM, terram F. Auch die indirekte 
tjberlieferung schwankt; zu den Zitaten bei Ribbeck kommen noch der zu 
105 angefiihrte Cento saec. IV v. 56 und ein wohl nicht viel jungerer ed. 
Schenkl 1. c. p. 693 v. 92: beide haben terras. Schwankungen im Numerus 
sind in unserer Uberlieferung auBerst haufig (Wagner, quaest. Virg. IX), 
und zwar grade in 4hnlichen Verbindungen wie hier: so 4, 269 caelum et 
terras M, caelum ac terram P. Aber der Plural ist einstimmig iiberliefert 
1, 58 maria ac terras caelumque profundum 7, 571 terras caelumque und 
wird empfohlen durch Lucr. 5, 693 terras et caelum, 1, 820 caelum mare 
terras, 5, 92. 592. 6, 612 maria ac terras, Cicero frg. 3, 3. 32 Baehr. 
(FPR p. 299f.) caelum terrasque, caelo terrisque, Vergil ecl. 6, 32 terrarum¬ 
que ... marisque, Horaz carm. 1,12,15 mare et terras. Gegen terras sind die 
(JrfpaTa terras camposque liquentis keine Instanz, da Vergil 12, 708 sogar 
ingentis, genitos diversis partibus orbis hat: so stark allerdings nur in diesem 
spatesten Buch. 725 Titaniaque astra von Helios ist theologischer 
Poesie angemessen (vgl. Diels in der Festschr. f. Gomperz, Wien 1902, 8, l), 
und wegen der besonderen Synaloephe (s. Anhang XI l) wohl einem alteren 
Dichter entlehnt. Der Plural wird rein melrisch zu erklaren sein ^s. An¬ 
hang V), kaum nach Class. review V (1891) 186 Ta irepi rov fjXiov (Sonne 
und Sterne). 726 alere vom stoischen Feuer (spiritus = TtveOpa) auch 
Cic. nat. deor. 2,41: es ist auHrynKOV im Gegensatz zum gewohnlichen, 
welches peiapdMei eic dauto rqv Tpoqpf)v (Arius Did. 467, 5 Diels). 
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729 Weil es besonders wunderbar ist, dafi der Feuergeist Kai dc xa Pev0r| 
buCTai (pythagoreisch-stoische Lebre nach Alexander Polyh. bei Diog. L. 
8, 28), wird dies in einena eignen, sorgf&ltig ausgearbeiteten Yers (et quae 
marmoreo fert monstra sub aequore pontus) besonders betont. aequor mar¬ 
moreum a\c pappaperi (Heyne), seit Ennius ann. 384 gelaufig. monstra: 
dafur 5, 822 cete. Diese griechische Bezeichnung der beluae marinae bat 
Yergil bei seinem sonstigen Purismus sicher nicht auf eigne Gefahr, sondern 
nach einem alteren Vorbild gewagt: vgl. Varro sat. 406 Andromeda pro¬ 
posita ceto (die 'Andromeda’ war von Ennius und Accius iibersetzt). Beides, 
monstra wie cete, sind Ersatzmittel fur das ira Plural nicht zu brauchende 
beluae, wie konstant ferae fiir bestiae. 730 igneus vigor irOp d/epfi]- 
tikov; auch Cic. 1. c. 2, 42 und Varro sat. 268 brauchen vigor vom stoi- 
schen Welt-Diov. 731 seminibus, weil das Hervorgehen der Einzel- 
dinge aus dem das Ali durchdringenden Feuer eine Zeugung ist (z. B. Po- 
seidouios aus Zenon bei Sext. Emp. 9,100 ff.). 732 hebetare vor Vergil 
nicht belegt (Ladewig 4); es kann also von ihm, um den griechischen Ter¬ 
minus (dirapPXuveiv oder apaupoOv) wiederzugeben, aus dem Adjektiv 
weitergebildet sein wie georg. 4, 291 fecundare. 734 dispicere uber- 
setzt das bubelv der Quelle: s. o. S. 25, 3. Die alte Uberlieferung (FMPR) 
kennt nur despiciunt, was in einigen ma. Hss. korrigiert ist. Durch die Les- 
art des Servius respiciunt (falsche Konjektur aus despiciunt) hatte sich 
M. Haupt nicht tauschen lassen diirfen. carcere caeco mit malerischen 
harten Lauten: s. Anhang VII A. 735 supremo . . lumine vita reliquit 
kunstvolle Variation der alten, bei Naevius, Ennius und Lucrez nachweis- 
baren Verbindung lumina linquere oder relinquere. 738 multa diu con¬ 
creta modis inolescere miris. Inolescere ist, wie seine Umgebung miris 
modis, ein altertiimliches Wort. Es hielt sich auf dem Lande, wo es die 
vox propria fur das Einwacbsen des Pfropfreises in den Stamm war (georg. 
2, 77 u. 6.); auf den menschlichen Charakter wird es ubertragen ganz wie 
indoles, das in alter Sprache vom vegetativen Leben gebraucht wurde. Es 
bleibt also im Bilde des concrescere. ZOpqpurov (TTpocfTTeqpuKOc) kcxkov ist 
seit Platon Rep. 10, 609 A B Tim. 42 AC Phaid. 81 C grade in diesem Zu- 
sammenhang typisch. 740 f. pandi ad ventos dvaTTeTavvu(J9ai Ttpdc 
dvepouc. 742 scelus eluitur Ubersetzung des fiir den KaOappoc iib- 
lichen Ausdrucks xo picujpa (oder pudoc) dKvnrTecfOai. infectum scelus = 
scelus quo infecti sunt mit kuhner Erweiterung der bekannten Verschiebung 
des Objektsbegriffs (Beispiele bei W. Kloucek in den Symbola Pragensia, 
1893, 75). 743. Die Erklarung des beriihmten Verses ist in der Einl. 
S.33f. gegeben worden. quisque suos im Versanfang = Accius ann. 
frg. 3, 5 Baehr. (FPR p. 267), also, wie aus Ubereinstimmungen zwischen 
Vergil und den Annalenfragmenten des Accius geschlossen werdeu darf 
(vgl. Anhang X Anm.), moglicherweise enniaDisch. 744 mittimur — te¬ 
nemus: iiber die Wortstellung s. Anhang III A 2. 745 longa dies, (jber 

feminines dies zur Bequemlichkeit des Verses s. Kone 85f.; o. z. 429. 
746 relinquit FM, reliquit PR, auch die Hss. des Servius (zu 340) vari- 
ieren wie die beiden zu 105 zitierten alten Centonen. Das Prateritum ist 
an das vorhergehende exemit angeglichen (s. o. z. 193). Praeterita -f- Prae¬ 

sentia sind verbunden auch 3, 192. 8, 83. 506. 9, 432. 748 mille ro¬ 
tam volvere per annos. Dies der einzige Fall, wo Vergil ein nichtflek- 



312 KOMMENTAR 

tiertes Attribut (mille) von seinem Substantiv trennt (Boltenstern, Progr. 
Dramburg 1880, 10); die Ausnahme ist vielleicht hervorgerufen durch die 
nach Servius dem Ennius nacbgebildete Floskel rotam volvere per annos 
(Serv.: est sermo Ennii, von Vahlen zu ann. 558 kaum richtig beurteilt; 
vgl. Lucr. 5,644 von den Sternen: qnae volvunt magnos in magnis orbibus 
annos). Uber die rota s. o. S. 19,1. 749 deus evocat agmine magno. 
Servius: non dicit quis . . ., sed alii Mercurium volunt propter hoc (4, 242 f.): 
'hac (sc. virga) animas ille evocat Orco pallentes, alias sub Tartara tristia 
mittit, dat somnos adimitquc et lumina morte resignat’. Die Beziehung auf 
Hermes wird richtig sein; mit der Parallelstelle des IV. Bucbs vergleicht 
Hejne Aisch. Pers. 628ff. aXXa xBovioi baipovec orrvoi Tfj T€ Kai ‘Eppf\ 
padiXeO x’ evepuov uepipax’ evepBev ipuxpv ec cpwc. Auch der 57. orphische 
Hymnus auf Hermes Chthonios, wahrscbeinlich Vergils unmittelbare Vor- 
lage fur die Stelle des IV. Buchs, bat diese Vorstellung (vgl. v. 6ff. aivo- 

popoic ipuxa*c ttopttoc Kaiot yalav uTrapxuJv, | ac KaTorreic, ottot5 av poi- 
ppc xpovoc eidaqpiKriTai, [ eutepuj pdpbuj GeXyujv uTrvobumbi rravTa, j Kai 
TraXiv U7rvu)OVTac efeipeic). Wie realistisch man sich Hermes bei diesem 
Geschaft dachte, zeigt die von J. Harrison (Journ. of hell. stud. XX 1900, 
101) besprochene Darstellung einer attischen Grablekythos, sowie die von 
Furtwangler, Gemmen III 255 f. gedeuteten romischen, durch pythagoreische 
Lehre beeinfluBten Gemmenbilder des III. bis II. Jahrh. v. Chr. evocare 
ist das typische Wort fur das Zitieren der Manen (schon ui 1 'Gpprjc be 
vpuxctc KuXXfjVioc e^eKaXeiTo); Vergil hat es nur hier und in der zitierten 
Stelle des IV. Buchs. Da es auch t. t. vom Aufbieten der Soldaten ist, so 
ist dadurch die Wahl des Wortes agmen bedingt (vgl. die militiirischen Me- 
taphern 424. 634 f.). DaB die Seelen in groBer Zahl einherziehen, ist ein 
iiberlieferter Zug: Lukian de luctu 7 eireibav (JuvaXicrGuun rroXXoi, 
TT^piroiKTiv 4c TO ’HXu0iov TTebiov (vgl. 743 f. per amplum | mittimur Ely¬ 
sium)-, auch Platon Rep. 10, 614 E spricht von einer Ttavf|Yuptc der Seelen. 

750 f. supera (uber diese Lesart s. o. z. 241) ut convexa revisant | 
rursus et incipiant in corpora velle reverti mit udxepov Ttpoxepov der 
Begriffe (s. Anhang II 2). incipiant velle (reverti). Diese auch der 
taglichen Sprache gelaufige Verbindung bezeichnet 'den Anfang vom An- 
fang’ (Biicheler zu Seneca apocol. 14). 

C. Die grofie Rede des Anchises 752—886 (munere). Eine kurze, 
die Handlung weiterfiihrende Einleitung (752—55) und ein die Handlung 
beendender SchluBsatz (886—87) rahmen die Rede ein. Diese selbst be- 
ginnt mit der propositio (756—59), die, wie oft (vgl. Seyffert, Scholae lat. 
I4 43 ff.), mit nunc age (in Prosa stets age nunc) eingeleitet wird. Die pro¬ 
positio enthalt zugleich die partitio: es soli gesprochen werden 1. von dem 
Ruhm des trojanischen Geschlechts, 2. von den italischen Nachkommen, 
3. von den Schicksalen des Aeneas. Die beiden ersten Punkte werden nicht 
gesondert behandelt, sondern absichtlich vermischt (s. u.), der dritte nur 
kurz und anhangsweise (888—92). 

Wir pflegen diesen beruhmtesten Abschnitt unseres Buchs, einen der 
beriihmtesten des ganzen Gedichts, 'Heldenschau’ zu nennen, und mog- 
licherweise schwebte dem Dichter fur die Situation wirklich die Teichosko- 
pie der Hias vor (vgl. 754f. mit T 154; 863ff. mit V 166ff. 192ff. 226f. 

und Eurip. Phoen. 145 ff.); daneben wird die Prophetie der Kassandra Ly- 
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kophrons (die er ja kannte: s. o. S. 230) zu nennen sein: unter den von 
V. genannten Helden findet sich bei Lyk. aufier Romulus auch Fabricius 
(Lyk. 14469'., Verg. 843f.). Wenn wir aber von der bloB skizzierten Si- 
tuation absehen und Form und Inhalt der Rede ins Auge fassen, so miissen 
wir diese moderne Bezeichnung durch eine antike ersetzen: wir haben es 

mit einem XoYOCTrapcuvexiKOC (TrpoxpeirxiKoc, (TupPouXeuTiKoc) zutun. 
Nach dem in der Einleitung S. 47 f. Gesagten ist diese Form der Einklei- 
dung fur Yergil vermutlich gegeben gewesen dnrcb den parhnetischen Cha- 
rakter der posidoniscben Apokalyptik, den wir noch deutlich in Ciceros 
Nachbildung im somnium Scipionis erkennen. Die rhetorische Analyse des 
Donatus trifft hier, wie oft, das Richtige. Aeneas, der Reprasentant des 
romischen Yolks, soli zu grofien Taten angefeuert werden: quae postquam 
Anchises natum per singula duxit | incenditque animum famae venientis 
amore, so referiert der Dichter selbst 888 f. den Inhalt der Rede. Demge- 
mafi ist diese durch drei Ttapaivecreic gegliedert: 806f. et dubitamus ad¬ 
huc virtutem extendere factis, \ aut metus Ausonia prohibet consistere terra 
TtpoTpoTTp Ttpoc avbpeiav (genus hortamenti Donatus), 832—35 ne pueri 
ne tanta animis adsuescite bella eqs. dTTOTpcmf] arco ffxdcreuic epqpuXiou 
(consilium dat ostendens quid prohibiti ab actibus inimicis facere debuissent 
Donatus), 851—53 tu regere imperio populos Bomane memento eqs. Ttpo- 
xpoTtq ixpoc (liov TrpctKXiKOV. Vom rhetorisch-technischen Standpunkt aus 
sind also die einzelnen Helden TTapabeiY|iaxa, die nach einem seit Ari¬ 
stoteles (Rhet. 3,17. 1418a l) nachweisbaren Brauch grade fur das yevoc 
(TupjBouXeuxtKOV konstant waren, vgl. Quintilian 3, 8, 66 usum exemplorum 
nulli materiae magis convenire fere omnes consentiunt, cum plerumque vide¬ 
antur respondere futura praeteritis-, daher sagt Donatus wieder ganz richtig 
(z. 841 ff.); omnes isti diversis artibus meritisque et virtute floruerunt, quos 
Vergilius ex persona Anchisae dicit. . .propter exempla optima tradendos 
memoriae posterorum. Die Auswahl und Ausfuhrung der irapabeifpaxa ist 
panegyrisch, so dafi vom Ganzen dasselbe gilt, was ein Rhetor vom 
'Philippos’des Isokrates sagt: l\ (Txqpcnri xoG dfKU))itdaai napaivel (argum. 
or. 5 = vol. I2 p. LV Bl.). Uberhaupt beriibren sich ja die beiden 
sehr nahe, wie Isokrates umgekehrt im panegyrischen yevoc das parhne- 
tische (protreptische) Element verwendet (paneg. 188. Euag. 76 ff.), eine 
Verbindung, die schon Pindar gel&ufig ist und die daher auf die Anfange 
der Rhetorik zuruckgeht. Auch in der Auswahl der Helden hat Vergil sich 
von einem rhetorischen Gesichtspunkt leiten lassen, wie ein Vergleich der 
Theorie bei Quintilian 3, 7 (de laude et vituperatione), 18 mit Vergils Aus- 
fuhrung zeigt: Quint. adf'erunt laudem liberi parentibus ~ vgl. Vergil 764 ff., 
urbes conditoribus ~ 773ff., leges latoribus ~ 810f., artes inventoribus ~ 
847 ff., nec non instituta quoque auctoribus, ut a Numa traditum deos colere 
~ 808 ff., o Poplicola fasces populo summittere ~ 818. Hieraus erkliirt es 
sich auch, dafi die Helden Vergils die typischen der Rhetorenschule sind, 
vgl. Cicero off. 1, 61 in laudibus, quae magno animo fortiter excellenterque 
gesta sunt. . . rhetorum campus . . . Cocles, Decii (824), Cn. et P. Scipiones 
(843), M. Marcellus (855), innumerabiles alii. Tuse. 1, 110 multo autem 
tardius fama deseret Curium Fabricium Caiatinum, duo Scipiones duo Afri¬ 
canos, Maximum Marcellum Paulum, Catonem Laelium, innumerabiles alios. 

Besonders geeignet, sich in die vom Dichter beabsichtigte Stimmung zu 
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versetzen, sind folgende Worte Ciceros: pr. Sest. 143 imitemur nostros 
Brutos Camillos Ahalas Decios Curios Fabricios Maximos Scipiones Len¬ 
tulos Aemilios. So gestaltet sich das Ganze zu einem, von einer Parknese 
durchzogenen Panegyrikus auf die Haupttrager der romischen Geschichte, 
deren glanzende Ereignisse am Leser apokalyptisch voriiberziehen. 

Aber auch die Kebrseite des eYKwpiov, der vpoYOC, fehlt nicht ganz: 
offen 826ff., versteckt 817. 822f. Das entspricbt nicht bloB der rbetoriscben 
Theorie (vgl. auch Servius zu georg. 2, 461 ut etiam in laude fecit Italiae, 
non solum vitam laudat rusticam, sed etiam contrariam . . . vituperat), son- 
dern auch dem antiken Schicklichkeitsgefuhl. Pindar halt mit verstecktem 
oder offenem Tadel nicht einmal in Enkomien auf seine koniglichen Gonuer 
immer zuriick, und auch wo er die GroBtaten eines ganzen Geschleckts 
preist, deutet er gelegentlich an, daB Fehler, Vergehungen und MiBerfolge 
vorgekommen seien. Diese ernste Art hat auf Horaz gewirkt, wenn er sich 
in dem pindarischen Liede 1,12 nicht bloB die Glanzpunkte der romischen 
Geschichte aussuchte. Denn wie das Leben des einzelnen und das von Ge- 
schlechtern, so fiihrt auch die Geschichte der Volker auf keiner graden 
Linie vorwUrts: daB Rom trotz allern selbstverschuldeten Ungliick zu sol- 
cher Hohe emporgestiegen war, das war das Wunderbare: 'merses, profundo 
pulchrior evenit ’. Die groBen Dichter und Geschichtschreiber der augustei- 
schen Zeit empfanden noch zu historisch, um im Stil spaterer Panegyriker 
das Schwarze weiB zu malen, und zu religios, um nicht grade darin das 
gn adige Walten des Fatum zu erkennen, daB es den Staat durch Nacht 
zum Licht gefuhrt hatte (eine schone Ausfiihrung dieses Gedankens bei Ma¬ 
nilius 4, 23 ff.). Wir werden also schon aus diesem allgemeinen Grunde die 
Ansicht einzelner Kritiker nicht teilen, die die Erwahnung des Burgerkriegs 
826 ff. nicht passend finden, und dem Dichter unsere Anerkennung zollen, 
daB er von Konig Ancus lieber eine entlegene, diesem abgiinstige Legende 
benutzt (815f.), statt sich mit einem wohlfeilen Lob zu begnugen, und daB 
er die Tat des Brutus (822 f.) nicht im Fanfarenstil der Rhetorik ge- 
priesen hat. 

Fur die Komposition im einzelnen sah sich Vergil wieder (vgl. o. S. 210) 
vor die Aufgabe gestellt, die Eintonigkeit einer bloBen Aufzahlung zu ver- 
meiden. Das erreicht er erstens durch zahlreiche, das Ethos und Pathos 
steigernde (Txf||naTa biavoiac (die in dieser Haufung modernem Empfinden 
nicht entsprechen), besonders das 4pwrr|jua 817f. 41 ff., in der Figur der 
arropia 808f., vevbunden mit UTroTUTUJuaic 779f. (letztere ohne Fragefigur 
auch 809); ferner die 6K(pwvr|Cnc 771. 822. 872ff., speziell ais <JxeT\ia- 
(Jpoc 806. 28ff. 32f. 78f.; sowie die diro(JTpo<pf| 841ff. 45f. 70f. 73. 82. 
Zweitens wahrt er sich durch die Fiktion, daB die Heldenseelen in zufalliger 
Gruppierung an den Betrachtern voriiberwallen (754f.), die Freiheit, ein- 
zelne aus der Masse herauszugreifen. So erklart es sich, daB sogar Typen 
wie Regulus und Marius fehlen: letzteren sowie die von Yergil ubergangenen 
illustres feminae fugt Silius in seiner Nachbildung (13, 806ff.) hinzu, die 

so recht deutlich die dem Epigonen unerreichbare Vorziiglichkeit der ver- 
gilischen Komposition zeigt. Vor allem gewinnt Vergil durch diese Fiktion 
die Moglichkeit einer freien Behandlung der chronologischen Reihenfolge. 
Nur die groBen Gruppen folgen sich chronologisch: albanische Konige 
(760—76), romische Konige (777—87), Helden der Republik (818—46). 
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Innerhalb dieser Gruppen sind ehronologisch geordaet nur die romischen 
Konige; nach Romulus (777—87) ist Augustus (788—807) ais alter Ro¬ 
mulus eingeschaltet (Cerda: 'excellenti iudicio post Romulum infert Augu¬ 
stum quasi alterum conditorem urbis’). Im ubrigen emanzipiert er sich von 
der Cbronologie, wie in verwandten Aufzahlungen Horaz 1, 12, 37ff. und 
Properz 3, 3, 7ff. 5, 25ff. 12, 25ff. (Cerda: 'ordinem voluit abrumpere et 
poetice confundere, ut qui non historicum sed poetam ageret’; Sainte-Beuve, 
Etude sur Virgile, Paris 1857, 88: 'Anchise, par un naturel et heureux 
desordre, s'ecarte ainsi, a tout moment, de la suite cbronologique’). Schwie- 
riger ais dies negative Moment ist das positive Anordnungsprinzip der re- 
publikanischen Helden (8l7ff.) zu bestimmen; keine der vielen dariiber ge- 
auBerten Yermutungen ist iiberzeugend: wahrscheinlich hat der Dichter sich 
hier vollige Freiheit genommen. Deutlicb ist nur das Bestreben, die Helden 
meist paarweise zu ordnen (gelegentlich mit Alliteration): Decii Drusi, 
Torquatus Camillus, Caesar Pompeius, Mummius Paulus, Cato Cossus, 
Gracchi Scipiones, Fabricius Serranus. 

Nimmt man zu der GroBziigigkeit der Gesamtkomposition hinzu, daB 
die Sprache bei allem Pathos edel ist und stelienweise, vom Gedanken ge- 
tragen, zu vornehmer Hohe emporsteigt (vgl. 781 ff. 91ff. 819ff. 47 ff. 68ff.), 
so begreift man den gewaltigen Eindruck, den diese Partie, wie die Nach- 
ahmungen spaterer Dichter (seit Manilius l,758ff.) bis auf Dante (Inf. 
4, 115 ff. Purg. 7, 88 ff.) zeigen, auf die Leser gemacht hat. Es war in der 
Form einer in die Urzeit verlegten Prophetie eine Huldigung fur die Ver- 
gangenheit, deren GroBe Augustus zu regenerieren eben damals bemiiht war, 
eine Mahnung fur die Gegenwart und ein Vermachtnis an die Zukunft, 
sich solcher Ahnen wiirdig zu zeigen; alles ist durchweht von dem Geist 
der groBen Zeit, die auch den Livius inspiriert hat. Denn an das livianische 
Werk, sowie besonders an die seit der caesarischen Zeit bliihende Schrift- 
stellerei de viris illustribus (vgl. 758 inlustris animas) wird sich jeder 
Leser dieser Partie sofort erinnern. Die in dieser Gattung von Schriften 
vorkommenden Abschnitte de regibus, de imperatoribus, de artificibus, de 
oratoribus, de mathematicis, de poetis werden auch von Vergil teils aus- 
fiihrlich behandelt, teils in einer in jenen Schriften iiblichen Parallelisierung 
mit den Griechen kurz gestreift (847 ff ). Die in der 1. Aufl. nur vorsichtig 
geauBerte Yermutung, daB das bei der Nennung einzelner viri clari stark 
hervortretende malerische Element (Silvius 760, andere Albanerkonige 772, 
Romulus 779f., Numa 808ff., auch Brutus 818f., Torquatus 824f., Ca¬ 
millus 825) auf die fur diese Art von Literatur gruudlegenden varronischen 
imagines zuriickgehe, hat sich mir inzwischen bestatigt; ich gedenke, sie 
demn&chst genauer zu begriinden. Die vergilische Heldengalerie ist ein Trieb 
derselben, im nationalen Erdreich haftenden Wurzel gewesen, aus der dann 
sp&ter die Idee des Augustus erwuchs, auf seinem Forum die Statuen der 
Erweiterer des Imperiums (vgl. 795 proferet imperium) aufzustellen. Von 
den bei Vergil genannten Helden sind aus der Heldengalerie des Augustus- 
forums fur uns teils durch literarische Uberlieferung, teils durcb die Elogien 
noch nachweisbar (vgl. C1L l2 p. 188): Silvius Aeneas, Romulus, Camillus, 
Fabius Maximus, Aemilius Paullus, Sempronius Gracchus (der Vater der 

beiden Gracchen), Scipio Aemilianus. 
DaB dieser Abschnitt, der einen Uberblick uber die groBenteils von 
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Ennius behandelten Epochen der romiscben Geschichte gibt, sprachlich aufs 
starkste von diesem beeinfluBt ist — die eigentliche 'Heldenschau’ schliefit 
846 mit einem fast wortlich wiederholten Enniusvers —, ist fur den Kenner 
vergilischer Art selbstverstandlich: deutliche Spuren weisen darauf hin, dab 
Ennius im XII. Bucbe der Annalen, aus dem Vergil hier (846) den be- 
riihmten Vers vom Cunctator zitiert, eine ahnliche Aufzahlung von Helden 
gegeben hat (Vahlen, praef. p. CXCVIf.). Die allgemeinen Ausfiihrungen 
des Anhangs I gelten also in ganz besonderem MaBe von diesem Abschnitt: 
das was wir direkt oder durch indirekte Schliisse ais ennianisehe Floskeln 
nacbweisen konnen, steht in gar keinem Verh&ltnisse zu dem, was sich 
unserer Kenntnis entzieht. Fur die zeitgenossischen Leser wird es ein be- 
sonderer Reiz gewesen sein, den Wein, den der alte, nocb immer hochver- 
ehrte Dicbter den vergangenen Generationen kredenzt hatte, so veredelt 
in neue Sehlauche gefiillt zu sehen. 

Uber die eigentumlichen in dieser Partie niedergelegten eschatologi- 
scben Vorstellungen ist in der Einleitung S. 46 f. gehandelt worden. 

1. Propositio 756—59 (Donatus: proposuit quae sit dicturus). Durch 
die genaue partitio 756 f. zwischen der Dardania proles, die an Iulus, und 
der Itala gens, die an Silvius ankniipft, sucht Vergil sowohl dem griechi- 
schen, von dem julischen Geschlecht rezipierten ais auch dem nationalen 
Element der Legende gerecht zu werden. Naheres uber dieses KompromiB 
in den Neuen Jahrb. f. d. klass. Altertum (1901) 276 ff. — Fur adjektivi- 
sches Italus (uber die Prosodie s. z. 61) scheint der Slteste Beleg Horaz s. 
1, 7, 32 zu sein; in friihaugusteischer Zeit hat es auBer Vergil und Horaz 

auch Krinagoras A. P. 7, 741 (aix(iilT,1c NxaXoc). Substantivisches Italus 
zuerst je einmal Catuli (l, 5) und Cicero (har. resp. 19), dann oft Vergil 
(so oben 92): vgl. K. Sittl, Arch. f. Lex. XI (1900) 124. 759 expediam 
dictis et te tua fata docebo. Die zwei ersten Worte von einer Propbe- 
zeiung auch 3, 379 in einer Partie, die von ennianischen Floskeln voll ist 
(expediam auch 7, 40); mit den Worten des Anchises fata docebo vgl. En¬ 
nius 18f. doctusque Anchisa, Venus quem pulcherrima dium | fata docet 
fari. — Uber die Wortstellung expediam—docebo s. Anhang HI A 2. 

2. Albanerkonige 760—76. Es werden einige wenige herausgegriffen, 
darunter nur der erste (Silvius) an dem durch die Legende bestimmten 
Platz, die iibrigen ohne Riicksicbt auf die Beihenfolge in der Legende 
(l Procas 2 Capys 3 Numitor 4 Silvius Aeneas statt 4, 2, 1, 3). Ob die 
Auswahl grade dieser durch die 773—75 genannten albanischen Kolonien 
bedingt ist, wissen wir nicht (s. z. 773 ff.), wie wir iiberhaupt den Gewahrs- 
mann, dem Vergil fur die damals noch sehr schwankende und iiberhaupt 
nie ganz fixierte armselige Legende gefolgt ist, nicht kennen: die nur bei 
Vergil erwahnten Singularit&ten sind zahlreicher ais die anderweitig iiber- 
lieferten Ziige (vgl. auch Fr. Cauer, Die romische Aeneassage von Naevius 
bis Vergil, Jahrb. f. Phil. Suppi. XV 1887, 175). — Dem Pathos ent- 

sprechen haufige Alliterationen, z. B. 761 proxima — lucis loca — primus 
(Schema abba), 64f. longaevo serum Lavinia — silvis (abab), 67 proxi¬ 
mus — Procas — gloria gentis (aabb), 62f. sanguine surgit Silvius; ttoXu- 
TTTUJTa: 765 regem regumque, 76 nomina — nomine. 

760 vides wie adspice 771 ohne Interpunktion: so in cod. M (s. z. 858); 
ebenso 6pac. pura hasta. Servius: i, e. sine ferro, nam hoc fuit prae- 
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mium apud maiores cius qui tunc primum vicisset in proelio, sicut ait Varro 
in libris de gente p. E. (vgl. Skutsch, Bezz. Beitr. XXI 1895, 87, 4 = Kl. Schr. 

81,5). Die VerleihuDg des bekannten Ehrenzeichens fiir junge Offiziere an 
Silvius nach bildlicher Darstellung (s. o.). nititur namlich beim Gehen: 
12, 386 alternos longa nitentem cuspide gressus. 761 proxima sorte 
tenet lucis loca. Die sors (von sero) bestimmt die Reihenfolge (senes), 
daher proxima; die angebliche Reihenfolge beim Wiedereintritt der Seelen 
in die Korper macht Lucrez 3, 776 ff. (nach griech. Quellen: s. Heinze 
z. d. St.) lacherlich. lucis loca archaische Paronomasie, vgl. Varro 
sat. 121. 761 f. auras | aetherias mit Trennung durch VersschluB, weil 
letzteres betont ist (vgl. z. 780), ebenso 1, 546f. si vescitur aura \ aethe¬ 
ria neque adhuc crudelibus occubat umbris (s. Anhang III B l); die Ver- 
bindung fiir uns zuerst bei Lucr. 3, 405. 

763—65 Silvius, Albanum nomen, tua postuma proles, | quem 
tibi longaevo serum Lavinia coniunx | educet silvis regem regum¬ 
que parentem, eine im Altertum vielbebandelte Stelle (die Akten bei 
Gellius 2, 16). Nach der Version Catos, die Servius berichtet (ahnlich 
Dionys. Hal. 1, 70), vvar Silvius der nacbgeborene Sohn des Aeneas, den 
Lavinia im Walde gebar, wohin sie vor den Ranken des Ascanius (Iulus) 
geflohen war. Dieser Version vom 'nachgeborenen’ Sohne schien nun auch 
Vergil zu folgen mit postuma proles, wahrend andererseits im folgenden 
Vers unverkennbar der 'spatgeborene’ Sohn gemeint war, der dem Vater 
noch in seinen alten Tagen (longaevo) geboren wurde. Im Gegensatz zu der 
absurden Xudtc, longaevus bezeichne den Aeneas ais Gott, konstatierte Cae- 
sellius Vindex in seinem commentarius lectionum antiquarum, daB postumus 
hier nicht 'nachgeboren’, sondern 'spatgeboren’ ('letztgeboren’) heiBe (ebenso 
wird im Deutschen 'nachgeboren’ oft im Sinne von 'spatgeboren’ gebraucht, 
z. B. von Goethe, Pandora 238). DaB Gellius diese Interpretation abweist, 
weil die so sich ergebende Version der Legende mit der vulgaren in Wider- 
spruch stehe, ist fiir die nivellierende Art der antiken Exegese charakte- 
ristisch, aber bei einer Legende, deren Schwankungen Livius 1, 3, 2 aus- 
driicklich hervorhebt, doppelt verkehrt. LhBt sich doch sogar noch der 
Grund dieser abweichenden Fassung vermuten. Die von Vergil befolgte 
Version kann, da sie den Silvius noch zu des Vaters Lebzeiten geboren 
werden lieB, den Zwist zwischen Lavinia und Ascanius (Iulus) nicht ge- 
kannt haben, d. h. dies war die im Sinne des julischen Hauses loyale Fas¬ 
sung, der auch Livius, mit latenter Polemik gegen die vulgare, sich an- 

schlieBt, 1. c. 6: Silvius casu quodam in silvis natus. educere, das 
auch die Prosa im Sinn von educare kennt (Cic. de orat. 2, 124), bevor- 
zugen die Daktyliker, da educare in den meisten Formen fiir sie nicht zu 
brauchen war (vgl. Kone 184f.), so unten 779 educet 7, 763 eductum 8,413 
educere natos; dagegen gebraucht Vergil die einzige von educare mogliche 
Form, educat, nur einmal — in dem sp&ten Buch 10, 518 —, dort mit 
kiihner Verwendung des Prasens: quattuor hic iuvenes, totidem quos educat 
Ufens, | viventis rapit, wie Ovid met. 3, 314 educat neben occuluere. — Die 
Antithese des Gedankens, die zwischen dem Aufwachsen in der Wildnis 
und der hohen Bestimmung des kiinftigen Konigs liegt, wird durch das 
ttoAutttuittov regem regumque {parentem), das Ethos durch die wuchtigen 

Spondeen gehoben wie 771 f. 774. 766 unde genus, dies und genus 
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unde sehr beliebte Floskeln bei V., aucb Lucr. 1, 227, und im parodischen 
Stil Hor. s. 1, 6, 12, daber sicher ennianisch (Leich a. a. 0. [z. 555] 28). 

longa Alba hier wie 1, 271 mit der archaiscben Wortfolge (vgl. bona 
dea, opima spolia, patria potestas, sacra via etc.) wie Cic. de rep. 2, 4, Liv. 
1, 3, 3, Ovid fast. 2,499 (aus Ennius: R. Ehwald, Progr. Gotha 1892, 12), 
Trogus-Justin 43, 1, 13. Aucb Silvius Aeneas 769 bewahrt das Ursprung- 
liche. Wenn Livius ibn 1. c. 6 Aeneas Silvius, seinen Sohn Latinus Silvius 
nennt, so faBt er Silvius unrichtig ais Cognomen; vgl. ib. 7 mansit Silvius 
postea omnibus cognomen: Cognomina auf -ius kamen damals auf. Dagegen 
weiB Vergil, daB es ein nomen (praenomen) ist: 763 Silvius Albanum no¬ 
men. 767 Mit gloria gentis schlieBt auch Ovid met. 12,530 einenVers. 
Da er langst nocb nicbt so oft, wie spatere Dichter, vergilische Phrasen 
ubernimmt, so kann die alliterierende Verbindung alter (dann also ennia¬ 
nisch) sein. So schlieBen Vergil 2,74. 3,608 und Ovid met. 13, 31 Verse 
mit sanguine cretus, was von Vergil nicht gepragt ist: cretus, aus concretus 
entwickelt, begegnet fur uns zuerst bei Lucrez. (S. aucb zu 810.) 

770 si umquam regnandam acceperit Albam. Servius: accepit 
autem a tutore qui eius invasit imperium, quod ei vix anno quinquagesimo 
tertio restituit, et rem plenam historiae per transitum tetigit. Singulare Ver- 
sion nach unbekannter Quelle. si umquam mit sebr seltner Synaloephe 
von i -f u (vgl. Lehrs, Q. Hor. Flacc., Leipz. 1869 p. CC); bei Verg. nur 
nocb ecl. 7, 27 si ultra 8, 41 vidi ut Aen. 2, 96 promisi ultorem 5, 264 conixi 
umeris 9, 683 Eutuli ut 12, 711 illi ut. regnandam. In dieser Form 
hat das Passivum wobl nur Vergil, und nur an dieser einen Stelle. Das, 
was er unten 793 regnata arva Saturno und 3, 14 terra . . . regnata Ly¬ 
curgo hat, findet sich auch bei Horaz (carm. 2,6,11 regnata rura Phalanto 
29, 27 regnata Bactra Cyro), wie kausatives triumphare, das zuerst georg. 
3, 33 und Hor. carm. 3, 3, 43 nachweisbar ist (auch unten 836). Es sind 
Grazismen nach (lacTiXeuecrBai, 0ptapfleue(j9ai, denen Horaz spater (a. p. 56) 
invideor (cpGovoOpai) hinzufiigte. Auf das part. perf. beschranken sich Ver- 
gils Nachahmer, und erst Tacitus dehnt es auf andere Formen des Passivs 
aus. Auch der sog. dativus auctoris (regnata Saturno, Lycurgo) ist eine 
Neuerung nach griechischer Art, vgl. G. Landgraf, Progr. Munchen 1899,11. 

772 civili — quercu. Servius: 'civica* debuit dicere, sed mutavit, ut 
econtra Horatius 'motum ex Metello consule civicum’ pro 'civilem’. Fur beide 
war das Metrum entscheidend. Die Erwahnung auch dieser militarischen 
Auszeichnung (wie derjenigen der pura hasta 760), die im Jahre 27 auch 
dem Augustus verliehen wurde (Mommsen z. mon. Anc.2 149 f.), auf Grund 
bildlicher Uberlieferung (s. o. S. 315). 

773 ff. Die 'Prisci Latini’. Der verblichene Glanz dieser Flecken wurde, 
woran man sich bei der Lektiire dieser Stelle erinnern muB, grade damals 
durch die augusteische Romantik wieder aufgefrischt, wie Stein- und Miinz- 
aufsehriften von Bovillae und Gabii beweisen (vgl. Gardthausen, Aug. u. 
s. Zeit I 879). Fur die GegensStzlichkeit der Charaktere des Vergil und 
Horaz ist es sehr bezeichnend, daB jener von diesen Urstatten lateinischer 
Geschichte in feierlichem Ton redet, wShrend Horaz sie — der Wirklich- 
keit entsprechend (Strabo 5, 230) — nur ais Typen verodeter Nester nennt 
(epist. 1, 11, 7 f.). — Von den 30 Kolonien nennt Vergil acht (gruppiert 
zu 2 X 4). Ob die Deduktion grade dieser Kolonien und grade durch diese 
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Konige auf Grund einer bestimmten Legendenversion von Vergil erw&hnt 
ist, wissen wir nicht. Kastor-Diodor (bei Euseb. vers. Armen. p. 287 Sch6ne) 
und Alexander Polyhistor-Livius (1, 3, 7) weichen ab. — Die sonst bloB 
Castrum genannte Kolonie wird hier differenziert durch c. Inui, ihr hohes 
Alter durch den Namen (Roscher, Ephialtes, Leipz. 1900, 59 f.) verbiirgend, 
vgl. Hiilsen bei Pauly-Wissowa, R.-E. III 1769, H. Nisson, Italische Landes- 
kunde II 2 (Berl. 1902) 579. Pometii fur Pometium (so Diodor-Eusebios 
1. c.), wohl nur hier, jedenfalls gut und ait. Fidena fur Fidenae ist seltner 
und jedenfalls weniger ait, aber auch sonst belegt; Horaz (epist. 1, 11, 8), 
Silius und Iuvenal messen genauer Fidenae (vgl. Wilh. Schulze, Zur Gesch. 
lat. Eigennamen 532, 9); die Kiirzung ist zu beurteilen wie Lavini o. 84. 
Collatia, im Akkusativ miBlich in den Vers zu bringen (Ovid fast. 2, 733 
hat es im Nominativ an fiinfter Versstelle), wird in einem eignen Vers hi 
Collatinas imponent montibus arces umschrieben; montibus mit starker Uber- 
treibung (vgl. Hiilsen 1. c. IV 364), die durch einen tottoc der Rhetorik 
hervorgerufen wurde: denn Horaz zahlt epist. 2, 1, 253 f. arces montibus 
impositae unter den konventionellen Ziigen eines Enkomions auf und ver- 
wendet es selbst in diesem Sinn carm. 4, 14, llf. arces Alpibus impositas. 
Je weniger also von diesen Nestern sonst zu sagen war, um so starker ist 
die rhetorische auEr](Xic, vgl. Serv. zu georg. 4, 1 rhetorice dicturus de mi¬ 
noribus rebus magna promittit, ut levem materiam sublevet. Es ist bemerkens- 
wert, daB die Prisci Latini seit der augusteischen Zeit einen Gegenstand 
der Deklamationen bildeten (vgl. C. Morawski in Diss. phil. acad. Craco- 
viensis XXXII 1901, 350 f.). DemgemaB schlieBt die Aufzahlung mit einem 
rasum antitheton: 776 haec tum nomina erunt, nunc sunt sine nomine ter¬ 
rae; der Figur zuliebe steht hier die fast singulare Synaloephe nomina 
erunt, s. Anhang XI 1, 2. 

3. Romulus, verkniipft mit einem eixibpiov ‘Puipnc, 777—87. 
Dem Pathos entsprechen viele rhetorische Figuren: Alliterationen z. B. 780 
suo superum — signat, Isokola und Parisa 782 imperium terris ~ animos 
Olympo (je 6 Silben) 786 f. laeta deum partu ~ centum complexa nepotes 
~ omnis caelicolas ~ omnis super alta tenentis: vier durch Casur und Vers- 
schluB getrennte KOppaia, deren erstes und drittes je 6 und deren zweites 
und viertes 8 bzw. 9 Silben hat. Dazu die rhetorische Frage 779 f. und 

das Gleichnis 784 ff. 
777 comitem sese addet: s. o. z. 528. 778 Assaraci sanguinis 

mater Itala lehnt die entgegenstehende Version, wonach sie der italischen 
Deszendenz der Silvier angehorte und Silvia hieB, mit der zu 617 bespro- 
chenen Ostentation ab. 779 viden. Servius: posuit secutus Ennium. Die 
der Sprache des Lebens angehorige (von Terenz im Gegensatz zu Plautus 
gemiedene, aber von Horaz in den Sermonen nicht verschmahte) Form ge- 
wann durch die Neoteriker Burgerrecht in der hohen Poesie (Catuli 61, 77. 
62,8); Vergil hat sie nur hier, und zwar viden ut der archaischen Praxis 
entsprecbend mit dem Indikativ, Tibuli einmal im H. Buch (l, 25) mit dem 
Konjunktiv (2,17 beruht nur auf Konjektur), dann Spatere (vgl. auch Leo, 

Seneca I 93). adspice ut c. ind. unten 855 f. 8,191 ff. ecl. 5, 6f. 779f. ge¬ 
minae stant vertice cristae, | et pater ipse suo superum iam signat 
honore. Der Helm mit Doppelbusch, den Romulus ais Marssohn tragt, ist 
ein insigne, das fur uns weder auf Miinzen noch bei Schriftstellern fur Ro- 
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mulus sonst nachweisbar ist. — Die letzten Worte werden verschieden er- 
klart. Servius erklart superum akkusativisch ais deum, was z. B. Heyne an- 
nimmt; aber es fehlen Belege fur singularischen Gebrauch in diesem Sinn. 
Aus demselben Grunde ist abzulehnen (s. P. Hoppe, Woch. f. klass. Phil. 1913, 
Sp. llOOff.) die von mir in der 1. Aufl. gebilligte Erklarung von Henry 412 
'Der Yater (Mars) selbst zeichnet den Romulus schon jetzt wie einen der 
Oberwelt Angehorigen mit dem ihm dort zukommenden Ehrenscbmuck aus’. 
Ricbtig kann nur die Verbindung pater superum sein; daB icb an der Wort- 
stellung irrtumlicberweise AnstoB nahm, haben Skutsch (Aus Vergils Friih- 
zeit II 97ff.) und Leo (Herm. XLII 1907, 56 f.) bemerkt: suo ist von ipse 
gewissermaBen attrakiert (s. z. 37. 329), also stebt nichts im Wege, uber 
suo hinweg pater ipse superum zu verbinden. Entscheidend fiir die Richtig- 
keit dieser Verbindung ist sowohl das oftere Vorkommen von Iuppiter ipse 
und ipse pater (von Iuppiter), wofiir Ph. Wagner, Quaest. Virg. XVIII465f. 
Belege gibt (vgl. auch 4, 268f. ipse deum . . . regnator, Germanicus Arat. 
542 pater ipse deorum), ais auch besonders die Nachahmung im Ciris- 
gedicht 268 f. ille vides (dies = Vers 760) . . ., quem pater ipse deum sceptri 
donavit honore. Also: 'der Gottervater selbst zeichnet ihn (das Objekt eum, 
in dieser Form zudem unheliebt — s. z. 174 —, erganzt sich leicht) schon 
jetzt mit seinem (des Gottervaters) honor’. Worin bestand nun dieser honor? 
Die Antwort gibt der soeben zitierte Vers der Ciris: das sceptrum ist ge- 
meint, vgl. I 98 f. (Nestor zu Agamemnon) Xctuiv efferi dva£, KCii xoi Zeuc 
6YYuoAi£ev | ffKrjTrxpov, Pind. P. 1, 6 ffKOTTxpov Aioc, der olympische Zeus 
trug in der Linken ein Szepter (Pausan. 5,11,1). DaB erst Romulus, nicht 
schon die Albanerkonige mit diesem Herrschersymbol beliehen wurde, steht 
bei Dionysios, arch. 3, 61 und Lydos de mag. 1,7: also folgte Vergil einer 
antiquarischen Tradition. 781 ff. ein eYKwpiov 'Pujpr|C. Donatus: omni 
genere laudata est (Boma), positione loci, potentia, virtute et felicitate sobolis 
suae. Daher kommen einzelne Motive auch im Enkomion des Aristeides auf 
Rom (or. 26) vor. Was Vergil nennt imperium terris aequare steht fiir den 
griechischen Rhetor im Mittelpunkt, und auch die apexf| riihmt er allent- 
halben. Der Pointe 783 septem una sibi muro circumdabit arces vewandt 
ist yriv xoffrivbe eic piae rroXewc ovopa ffuvriYpevpv (§ 6). Die dmxri- 
beuffeic, ein wichtiger xottoc des Stadteenkomions, werden von Vergil fur 
den SchluB der ganzen Rede aufgespart (s. u. z. 847ff.). 781 huius 
auspiciis . . . incluta Roma etc. Ennius ann. 502 augusto augurio post¬ 
quam incluta condita Boma est (Ursinus). 782 animos aequabit Olympo 
(sc. Boma). Servius: de hoc loco et Trogus et Probus quaerunt. Trogus zi¬ 
tierte den Vers wahrscheinlich im 43. Buch, wo er uber Roms AnfSnge 
handelte: vgl. Iustinus 43, 3, 2 von Romulus: finitimis populis armis sub¬ 
actis primo Baliae, mox orbis imperium quaesitum. Das £f|xripa selbst 
ist nicht bekannt, doch zeigt das Scholion des Donatus favor urbis Bomae 
quae temporibus Caesaris iam florebat; poeta mira dixit ad laudem 
wohl die Richtung des Problems und die Xuffic an. Ahnlich ist es, wenn 
Probus die Xerse 1, 21f. notierte, weil sie zwar uberfliissig seien, sed Ver¬ 
gilius amat aliud agens exire in laudes p. B. (schol. Dan.). 783 sep- 
temque una sibi muro circumdabit arces (= georg. 2, 535). Der Anti- 

these zuliebe ist die seltene Synaloephe mitbetontem Worte septemque una 
zugelassen worden. 
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784 felix prole virum lauter feierliche Worte, 'gesegnet mit Sippen 

von Mannen’. Felix (mit Nachdruck den ersten VersfuB fiillend, s. Anhang 

VIII) hat Vergil oft in alter Bedeutung, die ibm, wie viele Stellen der 

Georgica zeigen, besonders aus der lingua rustica gelaufig war (aucb der 

Verfasser der Dirae 10 setzt felix und fecundus nebeneinander): auch in 

den 786 folgenden parallelen Worten des Vergleicbs lacta deum partu war 

die Vorstellung des 'Segens’ in laeta aus derselben Sphare ganz gelaufig 

(Vergil selbst in den Georgica). Bei proles fiihlte der romische Leser 

altertiimlich-feierlich und grade in der Zeit des Augustus hatte das uralte 

(sebon von Cicero de orat. 3,154 ais tot bezeichnete, von Caesar gar nicht 

und von Livius nur in der ersten Dekade gebrauchte) Wort einen beson¬ 

ders guten Klang: z. B. Hor. carm. 4, 5, 23 laudantur simili prole puer¬ 
perae von dem goldnen Zeitalter unter Augustus, ahnlich 4, 15, 27. Wenn 

man bedenkt, daB die Bestrebungen des Augustus de augenda prole anfingen, 

ais Vergil mit der Aeneis begann, und durch eine lex Iulia ihren AbschluB 

fanden, ais er sie beendete, wird man das Pathos der Worte nachfiihlen. 

Eiir virum s. z. 174. Diese feierlieben Worte drangen nun hin zu dem 

pomposen Vergleich (784 ff.) der durch Heldengenerationen gesegneten Roma 

mit der groBen Gottin, die mit der Turmkrone auf lowenbespanntem Wagen 

durch die phrygischeu Stadte einherfahrt, ihre himmlischen Enkelkinder im 

SchoB haltend. Nur der letztere Zug scheint sonst nicht nachweisbar zu 

sein, sonst ist es der bekannte Typus, der in die lateinische Poesie von 

Lucrez 2, 600 ff. eingefuhrt ist (Germanus). Das tertium des Vergleichs be- 

trifft zunachst die iiberschwangliche Fruehtbarkeit {felix prole virum ~ laeta 
deum partu), greift aber auch auf die beiden vorangehenden Verse imperium 
terris . . . aequabit septemque sibi . . . muro circumdabit arces zuriick. Denn 

Kybele wird von Varro (bei Augustin civ. 7, 24) ais Symbol des orbis 
terrae gedeutet, und der die Stadt Rom umgebenden Mauer entspricht die 

geturmte Mauerkrone der Gottin (785 turrita), vgl. 10, 252 f. alma parens 
Idaea deum cui Dindyma cordi \ turrigeraeque urbes (TrupToqpopoi tc tto- 

Xeic). Dieses sekundare Vergieichsmoment ist um so treffender, ais die ser- 

vianische Mauer in augusteischer Zeit Tiirme trug (Strab. 5, 234). — Der 

Vergleich nun der Gottin Roma mit der phrygischen Allmutter hat im 

Zusammenhang des vergilischen Epos und grade im Munde des Anchises 

einen tiefen Sinn. Die Uberfiihrung des Kults der Idaea mater aus Phry- 

gien nach Rom galt ais AbschluB der Konstruktion von der trojanischen 

Ursprungslegende der Stadt, die den Anspruch auf den Besitz des heiligen 

Steins mit ihrer Abstammung von Troja motivierte. Durch die Aufnahme 

dieses Idols und die Griindung des Tempels auf ihrer Urstatte, dem Palatin, 

hat Roma die von ihr erhobenen Anspriiche auf die Herrschaft uber die 

Stadte des Erdkreises, insbesondere Asiens, gewissermaBen legitimiert, vgl. 

Ovid fast. 4, 251 ff. 272, Dionys. Hal. 1, 61, 4, Herodian hist. 1, 11, 13; 

daher laBt auch Vergil 10, 252 ff. den Aeneas an sie ein Gebet richten. 

Auf Grund dieser Fiktion sehen wir kleinasiatische Stadte, darunter grade 

auch Ilion und Pergamon, auf ihren Miinzen dasjenige Attribut auf Roma 

vibertragen, das sie gewohnt waren, ihren eigenen stadtschirmenden Gott- 

heiten zu geben, die Mauerkrone (vgl. F. Kenner, Die Roma-Typen, in den 

Sitzungsber. d. Wien. Akad. XXIV 1857, 283, 11). Keine im Westen ge- 

pragte Miinze zeigt diesen Typus der Roma (vgl. A. Kliigmann, L’effigie di 
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Roma nei tipi monetarii, Rom 1879), und griechisch empfunden ist auch 

der Vergleich Vergils, mag or ihn nun ais erster gebraucht oder in einem 

der griechischen Gedichte auf Rom vorgefunden haben, die seit der Zeit 

des T. Flamininus nachweisbar sind. Ein Grieche hat auch die beriihmte 

Gemma Augustea (FurtwSngler Taf. LVI) geschnitten, auf der binter 

Augustus und Livia Poseidon und Kybele dargestellt sind, letztere mit der 

Mauerkrone und dem Kaiser einen Eichenkranz aufs Haupt setzend. Wie 

dieser Kunstler so Augustus und Kybele vereinigt, so soli auch der Leser 

Vergils bei den Worten 787 'die Gottermutter halt ihre Enkel auf dem 

SchoB, die alie im hohen Himmel wohnen’ bereits an Caesar und Augustus 

denken, zu denen nun sofort iibergegangen wird: denn auch sie werden 

magnum cadi sui axem kommen (790). So leitet der Vergleich mit wahr- 

haft, groBartiger Wirkung von Romulus und Rom auf den 'alter Romulus’ 

liber, in dem man den irdiscben Repr&sentanten der Gottin Roma zu sehen 

gewohnt war. 785 turritus haben vor Vergil nur Lucrez 5, 1302 und 

auct. bell. Afr. 30, 2. 41, 2, beide von Elefanten: Lucrez sicher nach Ennius, 

wie Vahlen in den Sitzungsber. der Berl. Akad. 1896, 726 bewiesen hat; 

und auch der Verfasser jener pseudocaesarischen Schrift putzt seine Diktion 

gern mit ennianischen Floskeln auf (vgl. 'Ennius u. Vergilius’ S. 158). 

787 omnis caelicolas, omnis super alta tenentis: die Struktur in deut- 

licher Anlehnung an Kallim. h. 3, 14 iracTac dvaeTeac, rracrac £ti Traibac 

aprrpouc. Sprachlich ist caelicolae fur Ennius bezeugt (ann. 491), das durch 

das daneben gsstellte super alta tenentes stilistisch variiert wird (s. z. 25). 

— Uber das Schwanken der Hss. zwischen super alta und supera alta 
s. z. 241. 

4. Augustus 788—807, darunter 788—90 (biKcuXov mit je zwei 

Koppata) einleitend, 806 — 7 (biKUiXov, die KuuXa mit den Versen zusara- 

menfallend) schlieBend. Das Enkomion selbst 791—805 in zwei langen, 

prunkvollen Perioden: 791—800 TpiKwXov mit vier + vier + drei Kop- 

para, 801—5 biKuuXov mit vier -f zwei KoppaTa. Die drei KoppaTa 802 f. 

haben isokoliscben Bau (fixerit — cervam, Erymanthi — nemora, Lernam 
— arcu, je 9—10 Silben). Auch in 798 ff. (drei zweiteilige Subjektsbegriffe 

an den Versschliissen) und 806 f. ist der Parallelismus sehr sinnfallig, vgl. 

besonders die beiden an gleichen Versstellen stehenden Infinitive extendere 
und consistere. Das sind die typischen Kunstmittel eines Xoyoc Travrpfupi- 

koc. — Im Rh. Mus. LIV (1899) 466 ff. ist von mir bewiesen worden, daB 

Vergil sich in der Komposition eng an das viberlieferte Schema eines ey- 

Kihpiov pcuTiXeuuc angeschlossen, im speziellen typische Ziige aus Aleran- 

derenkomien auf Augustus iibertragen hat.1) Meinen Darlegungen uber die 

merkwiirdigen prophetischen Verse 798—800, die ich in Beziehung zu ge- 

wissen iiber Augustus umlaufenden sibyllinischen Orakeln gesetzt habe (be¬ 

sonders or. Sib. 5, 16ff., wo 'ov Trrf|£ei das und das Land’ fast wortlich 

stimmt mit Vers 798 f. 'iam nunc ... horrent die und die Lknder’), fiige ich 

hier noch hinzu, daB die Prophezeiung, die Horaz sat. 2, 5, 62 ff. dem Ti¬ 

resias in den Mund legt, in ihrem Anfang erst verstandlich wird, wenn man 

an Prophezeiungen solcher Art denkt, wie sie grade im Jahr nach der 

1) Dem von einem Rezensenten der 1. Aufi. geauBerten Wunscbe, ich 
mochte in der 2. den genannten Aufsatz wieder zum Abdruck bringen lassen, 
habe ich mich nicht entschlieBen konnen Folge zu leisten. 
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Schlacht bei Actiuin, dem Zeitpuukt der Abfassung jeuer Satire, im Umlauf 

waren, ais der Caesar im femen Osten weilte: tempore quo iuvenis Parthis 
horrendas, ab alto \ demissum genus Aenra, tellure marique | magnus erit. 
Durch den hyperboliscben Ausdruck 795 f. iacet extra sidera tellus, \ extra 
anni solisque vias soli, wie a. a. 0. 469 gezeigt wurde, ein tottoc tiber- 

trumpft werden, der fur Alexander gepriigt (die Belege zu ergiinzen aus 

Fr. Pfister, Z. f. neutest. Wiss. XIV 1913, 217) und, wie hier nachgetragen 

sei, auf Pompeius iibertragen worden war (Cic. in Cat. 4, 21 Pompeius, 
cuius res gestas atque virtutes isdem quibus solis cursus regionibus ac ter¬ 
minis continentur). Ubrigens ist meine Auffassung der Vergilverse best&tigt 

worden durch die Untersuchungen von Fr. Kampers, Alexander der GroBe 

und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage (Freiburg 1901) 

41flf., und im Hist. Jahrb. 1908, 242ff. 1915, 233fF. Aus diesen Unter¬ 

suchungen hebe ich ais bemerkenswert hervor, daB mein Nachweis der ur- 

spriinglichen Beziehung der Verse 799 f. (huius in adventum iam nunc et 
Caspia regna | responsis horrent divom et Maeotia tellus) auf Alexander 

durch eine Stelle des Hieronymus (epist. 77, 8) bestatigt wird: ab ultima 
Maeotide, ubi Caucasi rupibus feras gentes Alexandri claustra cohibent. 
Da mithin die sacbliche Interpretation dieser Partie im wesentlichen ais 

erledigt gelten darf, so brauchen bier nur ein paar Einzelheiten vornehm- 

lieh sprachlicber Art notiert zu werden. 

788 geminas — acies. Dieser affektierte Gebrauch von geminus ist 

fur uns erst in der Poesie der Neoteriker nachweisbar (Catuli 63, 75 ge¬ 
minas aures, Varro At. bei Serv. zu ecl. 1, 66 geminae palmae), vgl. Naeke 

zu Val. Cato 290, Haupt op. I 106. Die Wahl von acies (pluralisch von 

deD Augen, ohne Zusatz von oculorum u. dgl., seit Lucrez) kann durch die 

Absicht, den Gleichklang geminos — oculos zu vermeiden (s. Anbang IV), 

mit hedingt sein. 789 Caesar et omnis Iuli _v!u|_u|u__ der ein- 

zige so gebaute VersschluB dieses Buches nach Cavallin 1. c. (z. 140) 19, 

in den Bucolica und Georgica beispiellos, in der Aeneis nur noch 19mal 

(abziiglich der Falle mit que, die andere Messung ermoglichen: s. z. 140). 

Hier erkennt man noch deutlich den Grund: die beiden Namen Caesar und 

Iulus sollten in einem Verse zusammenstehen, und Iulus war an das Vers- 

ende gebunden: Vergil hat den Hamen 35 mal in allen Casus, darunter 

nur einmal im Versinnern: 12, 185 cedrt Iulus agris. 790 Die schweren 

Spondeen malen die gravitas; sie dominieren iiberhaupt in dieser Partie, 

vgl. 792. 97. 99. 801. 791 hic vir hic est (ohne Interpunktion s. z. 

858) mit doppelter metrisch-prosodischer Besonderheit. Die Bildung des 

1. FuBes durch drei Monosyllaba hat Vergil, da ein rbythmisches Gesetz 

die Hiiufung vieler kurzer Worte hintereinander verbot (vgl. Dionys. Hal. 

de comp. verb. 12), wobl nur noch viermal: 2,746 aut quid in 3,186 sed 
quis ad 1 2, 566 neu quis ob georg. 3, 202 hinc vel ad (dazu mit Synaloephe 

10, 148 namque ut ab), also stets bei proklitischen PrSpositioneD, wie in 

unserm Vers bei eDklitischem est; hier erreicht er dadurch Anapher wie 

788 huc — hanc — hic, 795 f. extra — extra. Hiermit hiingt zusammen die 

zweite Besonderheit, die Kiirze des zweiten hic, die Bentley zur Tilgung 

von vir veranlaBte. Die Konservierung der urspriinglichen Kiirze in diesem 

Wort (s. Skulsch, Bezz. Beitr. XXI 1895, 84ff. = Kl. Schr. 77ff.) hat Ver¬ 

gil nur noch 4, 22 solus hic, ebenfalls am Versanfang, wie auch von den 
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drei vorvergilischen Beispielen (samtlich bei Lucrez: 2,387. 1066. 6,9) 
zwei (noster hic, qualis hic) an dieser Stelle stehen (s. L. Mulier, de r. m 2 
425). Der Betonungswechsel hic — hic entspricht der bekannten, in helle- 
nistischer Poesie besonders haufigen (aber schon friiher geflbten: v. Wilamo- 
witz, Isyllos 157) Feinheit, fiir die auch Vergil viele Beispiele hat: dem 
vorliegenden durch eine prosodiscbe Besonderbeit verwandt ist 2, 663 gna- 
ium ante ora patris, patrem qui obtruncat ad aras mit sehr seltner Lange 
(vgl. Sbiera, Prosod. Funktion inlautender muta c. liq. bei Vergil, Czerno- 
witz 1898). 792 Augustus Caesar divi geuus, aurea condet (sae¬ 
cula). Fur die Stellung der Namen (ebenso 8, 678. Hor. carm. 2, 9, 19 f.), 
in der Augustus noch appellativisch gefuhlt ward, vgl. Gardtbausen 1. c. 
(z. 773ff.) 2, 1, 298. — Drei feierliche Worte: augustus, divus, genus, zu- 
sammengeriickt wie o. 784. Genus von einem einzelnen Abkommling (also 
= progenies) hat bei Vergil stets feierlichen Klang, vgl..500. 839, wo es 
neben einem Wort archaischer Pragung (armipotens) steht. DaB es alter 
Poesie angehort, beweist auch Horaz, wenn er sat. 2, 5, 62 f., an der soeben 
(S. 322 f.) genauer besprocbenen Stelle, den Octavianus pathetisch nennt ab 
alto | demissum genus Aenea. vgl. 1, 6, 12 Laevinum, Valeri gcnus\ s. dar- 
flber jetzt auch Leich a. a. 0. (z. 555) 41. 792 f. aurea condet j sae¬ 
cula qui rursus. Um die Hauptbegriffe hervortreten zu lassen, wird das 
Pronomen vom Anfang fortgeriickt und gewissermaBen versteckt. An sicb 
ist die Inversion des Relativpronomens nach dem Verbum seit Lucrez haufig 
(E. Schiinke, De traiectione coniunctionum et pronominis relativi apud 
poet. lat., Diss. Kiel 1906, 71 ff.), auch bei Vergil (z. B. georg. 3, 388 
nigra subest udo tantum cui lingua palato mit der im Anhang III A 3 be- 
handelten Stellung der Begriffe, ecl. 3,86f. taurum, \ iam cornu petat et 
pedibus qui spargat harenam), aber in der Weise, daB ein Teii des Relativ- 
satzes dem ersten, ein anderer dem folgenden Vers angehort, findet sie sich 

wohl nur hier (viel leichter 11. 36. 453. 596. 778). Die Formel condere saecla 
(so Lucrez 3, 1090 am VersschluB) wird hier in einem Sinn gebraucht, der 
dem urspriinglichen (fein Zeitalter begraben’) entgegengesetzt ist (Usener, 
Rh. Mus. XXX 1875, 206). Der Bedeutungsiibergang erklart sich leicht 
aus der Vorstellung, daB Augustus, indem er die Vergangenheit zu Grabe 
tragt, in sakralem Sinn der 'Gr under’ einer neuen ist (Augustus ais 
zweiter conditor urbis: Suet. Aug. 7). Diese Annahme wiirde sich mit 
den wichtigen Darlegungen L. Deubners iiber condere lustrum, Arch. f. 
Rei. XVI (1913) 127 ff. gut vereinigen lassen: diese hochaltertiimliche 
Phrase ist das Vorbild fiir condere saeculum gewesen. 794 ff. Im Stil 
des Eukomions wird das Ende der Erde geographisch spezialisiert (daB 
Aethiopien gemeint ist, wurde im Rh. Mus. a. a. 0. gezeigt); den tottoc 

kennt schon Pindar I. 5 (6) 23: 'seine Taten erstrecken sich Ktti Trepav 
NeiXoio TTcrfdv koi tu’ 'Ytreppopeouc’ (schol. Tr)v EupTiacrav o’iKOU|uevr|V 
9e\ei emeiv). Der kiihlen Art des Augustus angemessener ais die hart an 

KdKo£q\ia streifende Rhetorik der Worte 795f. iacct extra sidera tellus, | 
extra anni solisque vias (iiber ihre Quelle s. o. S. 323) orscheint der re- 
serviertere Ausdruck des Horaz 4, 14, 5f. o qua sol habitabilis | inlustrat 
oras maxime principum. — Die Hoffnung vieler, der Vergil mit den Wor- 
ten proferet imperium (795) Ausdruck gibt, hat sich nicht erfiillt: Augustus 
war wie Tiberius proferendi imperii incuriosus (Tac. Agr. 13. ann. 1, 11. 
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4, 32). DaB Yergil auch hier einen locus communis verwendet, zeigt eine 
Stelle der nach den Schulregeln gearbeiteten consolatio ad Liviam 20, wo 
es von Drusus heiBt: protulit in terras imperiumque novas. 796 ff. cae¬ 
lifer (Atlans) vor Vergil nicht nachweisbar (an der Stelle 4, 481 f., aus 
der die Worte ubi—aptum hier wiederholt sind, steht dafiir maximus). Falis 
Vergil das Wort neu bildete, war die Bildung auf -fer im Geiste der alten 
Poesie, nach der er den folgendeu Vers axem humero torquet stellis arden¬ 
tibus aptum (= 4,482 ~ 11,202) formte: Macrobius s. 6, 1, 9 notiert ais 
dessen Vorbild Ennius ann. 29 qui caelum versat stellis fulgentibus aptum. 
Neu erscheint 802 aeripes (xaXKcnrouc): es ist eine Bildung im Stil Ca¬ 
tulis, s. o. z. 591 cornipes. Aus Catuli selbst stammt 800 septemgemini 
Nili, ein diirftiger Versuch einer Ubersetzung von 4iTTappoc, 4TtTacTT0|U0C. 
Erwagt man die groBe Scheu Vergils und der Augusteer iiberhaupt vor 
Wortkompositionen (s. z. 141), so ist klar, daB deren Haufung in diesen 
Yersen durch den dithyrambischen Charakter des poetischen Enkomions be- 
dingt wurde; so bat auch Horaz, wie bemerkt (1. c.), eine fur ihn singulare 
Art der Komposition nach griechischem Muster (tauriformis) nur gewagt 
in dem enkomiastiscben Dithyrambus pindarischen Stils 4, 14, 25 (vgl. 4, 
2, 9f. von Pindar: per audacis nova dithyrambos verba devolvit). 800 Das 
Motiv des vor Scbreck bebenden Nils stammt aus hellenistischer Poesie, da 
es auch Properz 3,11, 51 (timidi vaga flumina Nili) und Ovid met. 2, 254f. 
haben, und andere Dicbter es auf andere Fliisse iibertragen (Tibuli 1, 7, 4 
u. a. bei Forbiger zu georg. 3, 30). In turbant trepida ostia sollen die t und 
r malen. Der medialpassivische Gebrauch von turbare ist grade in dieser 
Verbindung auch fur die Prosa belegt (cum mare turbaret Varro rust. 3, 
17, 7): vgl. uber diesen Gebrauch Elters lehrreiche Abbandlung Bh. Mus. 
XLI (1886) 538ff. 802 fixerit cervam: Servius: 'fixerit’, statuerit, de- 
lassaverit. Dieser Versuch des Scholiasten, die vulgare Sagenform in den 
Vers hineinzuinterpretieren, ist sprachlich unzulassig (figere cervos, dammas 
ecl. 2, 29. georg. 1,308). DaB Herakles das Tier nach alterer Sagenversion 
wirklich erlegte, zeigt Wilamowitz zu Eur. Her. 375. aut Erymanthi: 
VersschluB nach griechischer Art s. Anhang IX; uber die Wortstellung 
fixerit—pacarit ebd. III A 2. Erymanthi pacarit nemora. Pacare (fur 
alteres pacificare oder -ri) ist nach Wolfflin, Arch. f. Lex. V (1888) 581 
von Caesar in die Schriftsprache •ingefuhrt; Vergil hat es nur hier (und 
ecl. 4,17 pacatum ... orbem). Aber von Hercules, fiir den ja das f|pepuj(Tai 
yfjv typisch war, hat es vor ihm schon Cicero in den Versen Tuse. 2, 22 
haec dextra Lernam taetra mactata excetra \ pacavit: denn so hat Turnebus 
evident fiir placavit emendiert. 804 pampineus: iiber die Bildung s. 
z. 281. iuga flectit f)VioCTTpoqpei (Germanus). 804 f. Die Farben zu 
dem fur diese Enkomiengattung typischen Vergleich des Herrschers mit 
dem indischen Dionysos werden aus hellenistischen Dichtungen stammen, 
in denen der indische Dionysoszug ein beliebtes Motiv war (Fr. Koepp, De 
gigantomachia, Bonn 1883, 63, 2; B. Graef, De Bacchi expeditione Indica, 
Berlin 1886, 5). Vgl. auch Horaz 2, 19, Prop. 3, 17, 22 und eleg. in Maec. 
l,57ff. mit den Bemerkungen von J. Ziehen im Rh. Mus. LII (1897) 450ff. 
und Fr. Lillge, De eleg. in Maecenatem quaest. (Breslau 1901) lOf. 
tigres substituiert der romische Dichter fiir die in griechischer Poesie und 

Kunst typischen Panther (vgl. KieBling zu Hor. 3, 3, 14). 
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806 f. et dubitamus adhuc virtutem extendere factis, | aut me¬ 
tus Ausonia prohibet consistere terra. SchluBsatz des Enthymems, das 
griechisch etwa so lauten wiirde: tecti 6 pev Xe(5a(Jx6c Ttacfav xqv oikou- 
pevriv uqp’ auxw Trotncrdpevoc xqv bOvapiv 4tt\ xoffovbe au£r|Cfer elxa 

rpueic peXXopev mi OKVoOpev, apexrj epcpuTOj xpn<7aMev01 dv 'IxaXict m0- 
etfxavai; DaB ein solches Enthymem grade in diesem Zusammenhang zum 
rhetorischen Inventar gehorte, zeigt Isokrates Phil. 57: wenn andre das 
und das Schwere gekonnt haben, xi Xoittov ectxai toic avTiXeyoucTiv, u>c 
ou earrov cru xa pqw upaEeic f| eiceivoi xa xaXeirwxepa; — In 806 gibt 
M virtutem extendere factis (vgl. 10,468f. famam extendere factis, hoc virtutis 
opus), und dies wird von Servius erklart, von Donatus parapbrasiert; virtute 
extendere vires PR. Ersteres ist gewahlter: 'die uns innewohnende Tiich- 
tigkeit ausdehnen durch Taten’, die apexf| zur irpaEic, die dEic zur dvep- 
yeia maeben, virtutis enim laus omnis in actione consistit (Cic. off. 1, 19). 
Es ist also nicbt wahrscbeinlicb, daB das farblosere virtute extendere vires 
(Liv. 7, 25, 7 extendere omnes imperii vires) das Ursprtinglichere sein solite: 
die scheinbare Empfehlung des letzteren durcb die Alliteration wird durcb 
den Parallelismus extendere factis ~ consistere terra aufgewogen. 

5. Die Konige 808—18. 
809 sacra ferens = 8, 85 in sehr feierlieben, mit unzweifelhaft 

ennianischen Worten ausgestatteten Versen. crines incanaque menta 
(regis Romani) ~ georg. 3, 311 barbas incanaque menta (der BQcke). In¬ 
canus findet sicb vor Vergil wobl nur bei Plautus rud. 125 (hominem cris¬ 
pum incanum), denn bei Catuli 64, 350. 95, 5 berubt es auf falseber Kon- 
jektur. DaB eine pbraseologiscbe Ubereinstimmung Yergils mit Plautus in 
einer Besonderheit auf den Gebraucb des betreffenden Worts in gebobener 
arcbaiscber Poesie scblieBen laBt, ist im Anbang I 1 ausgefiibrt: Anlebnung 
an ein alteres Yorbild maebt ja aucb der biibsebe, scberzbaft hochpathe- 
tische Gebraucb der Pbrase an der Stelle der Georgica glaublicb ('die 
Herren Bocke’: vgl. Pbaedrus 4, 8 [9], 10 barbatus), und man denkt sicb 
gern, daB Ennius so, wie Vergil hier von Numa, von den alten Romern 
iiberbaupt gesprochen haben mag (vgl. Cic. Sest. 19 unum aliquem ex bar¬ 
batis illis, exemplum imperii veteris, imaginem antiquitatis). Zwar scheint der 
poetische Plural menta von einem Individuum erst durcb Vergil eingefiihrt 
worden zu sein (s. Maas 1. c. [z. 4] 541); aber ganz analog fanden wir 
oben 49 das von Ennius fur eine Mehrzahl gebrauchte corda von Vergil 
mit derselben Freiheit des Numerus auf eine Person iibertragen. 810 re¬ 
gis Romani (des Numa) mit gravitatischem Rhythmus (erster VersfuB 
mit spondeischem Wort: s. Anhang VIII), der sicb im folgenden Verse fort- 
setzt, wiihrend in den weiteren Versen, der lebbafteren Charakteristik der 
anderen Konige gemaB, Daktylen uberwiegen. Da Ovid met. 14, 837 Ro¬ 
mani regis in ennianischem Zusammenhang hat (814 ein ganzer Ennius- 
vers), so darf die Verbindung ais ennianisch gelten, zumal [Ennius] a. 169 
einen Vers mit cives Romani beginnt. Dem Gedanken nach werden aucb 

die folgenden Worte primam qui legibus urbem \ fundabit ennianisch 
sein, da Livius 1, 19, 1 mit Shnlicher Pointe von Numa sagt: urbem no¬ 
vam conditam vi et armis . . . legibus de integro condere parat. Seneca 
apocol. 10 liiBt den Augustus mit Anspielung auf unsern Vergilvers pas- 
send von sich sagen: legibus urbem fimdavi (vgl. mon. Ancyr. c. 8): der 
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Kaiser war eben nicht bloB ein alter Romulus, sondern auch ein alter Numa. 
In diesein Sinne werden die Zeitgenossen des Dicbters diese Partie gelesen 
haben, in der Augustus seine Stelle. zwischen Romulus und Numa erhalten 
bat. Auch das, was ferner von Numa gesagt wird, missus in imperium 
magnum (812), hat ennianisches Kolorit wegen des schweren 6jjoi6tttujtov 

(s. Anhang IV) und der nicht grade gewohnlichen Cftsur in der Wieder- 
holung dieser Worte 11,47 mitteret in magnum imperium. 811f. Jedes 
der drei Substantive hat, um die Antithese scharf hervortreten zu lassen, 
sein Attribut: Curibus parvis, paupere terra, imperium magnum (s. z. 638 f.). 

812 f. cui P, qui M, quid R. Auf Grund dieser (jberlieferung schreibt 
Ribbeck mit jungen interpolierten Hss. quoi, obwohl die ecbte Oberlieferung 
Vergils diese Form nirgends hat. Vielmehr ist die La. qui in M und die 
aus gleicher Vorlage resultierende Korruptel quid in R so zu beurteilen. 
Die Schreibung qui fur cui war, wie aus Quintilians Bemerkung 1, 7, 27 
zu schlieBen ist, noch in der ersten Kaiserzeit in Gebrauch, und noch Ve- 
lius Longus notiert sie (GLK VII 70, 18 haec pronomina 'cuius' et 'cui' 
per q censuerunt quidam scribenda, quo magis servaretur origini fides, ut, 
quomodo 'quis’ inciperet a q, sic 'quius’ 'qui’): wir finden sie tats&chlich 
auf einer Inschrift etwa aus der Zeit dieses Grammatikers: carm. ep. 1527 
A 5 Biicheler. Es ist daher sehr wohl mdglich, daB hier M1 mit qui die 
Schreibung einer sehr alten Vorlage bewahrt hat; auch oben 502 hat P1 
qui, was von zweiter Hand in cui korrigiert ist (vgl. auch die sehr alte 
Variante qui fur cui ecl. 4, 62 und Horaz s. 1, 2, 45, wo Bentley das 
iiberlieferte quidam in cuidam korrigierte). Formen des Dativs mit q statt c 
aus Ciceropalimpsesten notiert Neue II2 454; an haufiges qui = cui in Ca¬ 
tulis cod. V erinnert mich Leo. 813f. otia qui rumpet patriae (Tullus). 
An der Spitze steht das Wort, mit dem auch Livius 1, 22, 2 seine Dar- 
stellung einleitet: senescere civitatem otio ratus (Cerda). Pluralisches otia 
ist fiir uns in der Poesie freilich erst aus Lucrez belegt (s. Maas 1. c. [z. 4] 
545), aber da es schon der in seiner Sprache stark durch Ennius beein- 
fluBte Claudius Quadrigarius gebraucht (fr. 28 Peter), so darf es vermutungs- 
weise schon fiir Ennius in Anspruch genommen werden (der Singular otium 
war nur mit ungrazioser Synaloephe zu brauchen). residesque movebit 
mit sebarfer Antithese (reses eig. 'fest am Ort vervveilend’), wie 783. 820. 

movere in arma auch Livius 8, 2, 6 (vgl. Deuticke, Jahresber. d. philol 
Vereins 1899, 206), wohl aus Ennius (vgl. Stacey 1. c. [z. 99] 49), zumal 
die Worte 7, 429 f. an gleicher Versstelle und von ennianischen Reminiszenzen 
umgeben stehen. Auch desuetus ist moglicherweise ennianisch, da es Livius 
nur in der ersten Dekade hat (2 mal) und zwar in ahnlichem Zusamruen- 
hang wie Vergil hier und 2, 509 (desueta arma): vgl. Stacey 1. c. 63. Aus 
der Benutzung iiberlieferter Phraseologie in diesen Worten kann sich auch 
die fiir Vergils eigne Praxis nicht gewohnliche starke Interpunktion nach 
dem ersten Daktylus (agmina) erklaren, vgl. Anhang II 4,3. 815 f. iuxta 
sequitur iactantior Ancus, j nunc quoque iam nimium gaudens po¬ 
pularibus auris. Die hier von Ancus gegebene Charakteristik (jactatio po¬ 
pularis) kennen unsere Quellen nicht (auch nicht Ennius-Lucrez 3,1025 f.); 
sie berichten sie, wie altere Exegeten bemerken, vielmehr von Servius Tul¬ 
lius (den Vergil hier iibergeht, dessen GroBtat er aber o. 783 gestreift hat): 

Dionys. Hal. 4, 8, 3 6 TuXXioc eui to briporfiJUYeiv xai Oepaireuetv touc 
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otTtopouc xuiv rroXixuiv dxpeircxo. iuxta . . . iaetantior Ancus mit spie- 
lerischen Wortklangen. 817f. vis et Tarquinios reges animamque 
superbam j ultoris Bruti fascesque videre receptos. Schon im Alter- 
tum muB man geschwankt haben, ob animamque superbam zum vorher- 
gehenden oder zum folgenden zu zieben, also Tarquinii regis anima superba 

oder anima superba ultoris Bruti zu verbinden sei. Denn wahrend Servius 
die erstere Erkl&rung ohne weitere Polemik mit den Worten unus enim de 
Tarquiniis fuit superbus bietet, lebnt Donatus die zweite mit den Worten 
superbiae vitium Tarquinio applicatur secundum veterum fabulas, non Bruto 
ausdriicklich ab. Dagegen folgt der Scbreiber unseres cod. M, wie seine 
Interpunktion (nach reges und Bruti) beweist, eben jener von Donatus zu- 
riickgewiesenen zweiten Auffassung. Diese ist es aucb, der, soviel icb sebe, 
samtlicbe Kommentare seit der Renaissancezeit folgen, und zwar finden sie 

in der Verbindung anima superba ultoris Bruti eine Pointe: der Dicbter 
iibertrage die superbia von Tarquinius auf Brutus (vgl. z. B. PliiB 1. c. 229 f. 
und Conington). Aber es leuchtet ein, daB diese Auffassung falscb sein muB. 
Vergil kann nur meinen, um seine Worte prosaisch zu parapbrasieren: 
'Brutus Tarquinii superbiam ultus est fascibus recuperatis populoque re¬ 
stitutis’. So faBt auch Leo, Nachr. d. Gott. Ges. 1895, 429, 3 die Stelle, 
wenn er den zweiten Vers ais Beleg fur die besondere Stellung von que, 
dem dritten Wort angeh&ngt, anfiihrt (s. dariiber Anhang III B 3). Auch 
Lucan 5, 207 regnaque ad ultores iterum redeuntia Brutos hat es so ver- 
standen, denn er paraphrasiert den einen Vers Vergils mit einem eignen. 

6. Helden der Republik 819—46. 
819 ff. saevasque secures. Die Form des acc. securis bat in dem 

cod. Gudianus saec. IX hier (gegen MPR) und 7, 627 (gegen FMR) eine 
zu geringe Stiitze, ais daB sie mit 0. Keller, Gramm. Aufsktze (Leipz. 1895) 
314 fur Vergil beglaubigt gelten konnte; aus den Sammlungen Kellers 
seibst 315 ff. geht hervor, daB Vergil bei den Substantiven auf -is im acc. 
bald -is bald -es gebraucht; s. z. 92. 720. — Die Verbindung (vgl. 814 
saevomque securi) belegt Ursinus ais zweimaligen VersschluB des Lucrez 
(fasces saevasque secures 3, 996. 5,1234). Da saevus ein Lieblingswort des 
Ennius ist, das er zweimal in alliterierender Verbindung hat, wird die in 
die Gedankensph&re seines Epos passende Phrase ihm gehoren, wie der Vers¬ 
schluB 820 bella moventes: Enn. ann. 410 bella moveri. Auch der pracht- 
volle, durch schwere Spondeen und Alliterationen markierte Vers 821 ad 
poenam pulchra pro libertate vocabit verdankt dem Ennius manches. Pulcher 
ist eins seiner Lieblingsworte, das er, wie aus zahlreichen Verbindungen 
hervorgebt, aus der Auguralsprache in die hohe Poesie heriibemahm (s. z. 15). 
Unser 'schon’ deckt den Begriff nicht immer, so wenig wie den von KaXoc, 
das z. B. bei Pindar und Simonides oft einen erhabenen Klang hat und 

ebenfalls in fakraler Sprache gebraucht wird-, lehrreich auch Demosthenes, 
prooem. 54, Cic. Att. 8, 8, 2 ecce subito litterae Domitii ad illum (Pompe¬ 
ium), ipsius ad consules, fulsisse mihi videbatur xo tcaXov ad oculos eius et 
exclamasse ille vir qui esse debuii: rrpoc TaO0’ 6 xi XPH Kal 7raXapacr0iuv | 

tcai ndvx’ 4tt’ dpoi xeKxaivea0wv * xo y«P eu pex’ epoO. at ille TtoXXa 
Xaipeiv xuj KaXqj dicens pergit Brundisium. Wie hier der romische Patriot 
den Begriff der Ehre mit dem der Freiheit, so identifiziert auch der athenische 
das kcxXov mit der 4Xeu0epict: Demosth. de cor. 63 ~ 65. 68;99 ~ 100; 200 
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~ 205. In diesem Sinne stellt Vergil hier pulchra libertas zusammen: denn 
das Wort hatte durch Augustus wieder seinen guten alten republikanischen 
Klang erhalten: rempublicam ... in libertatem vindicavi sagt er im ersten 
Satz seiner Inschrift. Wir werden das Ethos also am besten durch die (Jber- 
setzung 'die heilige Freiheit’ treffen. Pro libertate fullt mit malerischera 
Effekt (s. Anhang YII B 2 a) zwei VersfiiBe, es steht ebenso 8,648 Aenea¬ 
dae in ferrum pro libertate ruebant, wo der Zusammenhang und das in 
ennianischer Zeit geprkgte Aeneadae (Plut Flamin. 12) auf Ennius hin- 
weisen. 820 f. Uber die Wortstellung accipiet — vocabit s. Anhang III A 2. 

822f. infelix, utcumque ferent ea facta minores: vincet amor 
patriae laudumque immensa cupido. Die Beruhmtheit der Verse (vgl. 
Macrob. sat. 4, 6, 18; Augustinus civ. 3, 16 = 5, 18; Servius: ingenti arte 
loquitur) erklart sich daraus, daB sie ein beriihmtes Deklamationsthema, die 
heroische Tat des Brutus (auct. ad. Herenn. 4, 66; Cic. parad. 12; Sen. 
contr. 9, 2, 9. 10, 3, 8; Val. Max. 5, 8; Quint. inst. 5, 11, 7), mit kunst- 
voller Kiirze und bedeutendem Ethos zusammenfassen. Die in manchen 

neueren Ausgaben stehende Interpunktion (vocabit \ infelix, utcumque ferent 
ea facta minores, vincet etc.) ist falscb, denn durch sie wiirde die Recht- 
maBigkeit der Tat des Brutas in Zwoifel gezogen ('wie die Nachwelt diese 
Tat auch immer aufnehmen wird’) in Widerspruch mit der gesamten antiken 
Tradition, die in der Auffassung dieser Stelle einig ist, vgl: auBer Servius, 
Donatus und Macrobius 1. c. besonders die echt antik gefiihlte Paraphrase 
des Augustinus 1. c.: quod factum Vergilius posteaquam laudabiliter comme¬ 
moravit, continuo clementer exhorruit, cum enim dixisset 'natosque patt: nova 
bella moventes ad poenam pulchra pro libertate vocabit\ mox deinde excla¬ 
mavit et ait 'infelix, utcumque ferent ea facta minores'. quomodolibet, inquit, 
ea facta posteri ferant i. e. praeferant et extollant: qui filios occidii infelix 
est. et tamquam ad consolandum infelicem subiunxit 'vincit (Gedachtnisfebler 
fiir vincet) amor patriae laudumque immensa cupido’. Er faBt also, mit 
richtiger Interpunktion (die auch cod. M hat), ferre nicht 'ais etwas auf- 
nehmen’, sondera 'riihmen’ (vgl. prae se ferre, per ora ferre; daB auch 
ferre allein diese Niiance hat, zeigt Heinze zu Lucr. 3, 42). So verstanden 
sind die Verse ein schones Monument fiir den Dichter, der sein weiches 
Empfinden mit der Bewunderung fflr die starre GroBartigkeit der alten 
'fortia facta’ harmonisch zu vereinigen wuBte: 'ungliicklich ist Brutus trotz 
allem Nachruhm; aber hoher ais sein Gliick stellt er die Pflicht, die ihm 
ais Patrioten ohliegt und deren Erfiillung ihn beriihmt machen wird’. Von 
den Neueren hat erst F. Jasper, Z. f. G.-W. 1879, 572 f. diese Deutung auf- 
genommen. DaB der Dichter nehen dem Patriotismus die 'gewaltige Ruhm- 
begierde’ ais das den Brutus zu der furchtbaren Tat treibende Motiv ohne 
jeden Tadel nennt, wird niemanden befremden, der sich den im antiken 
Empfinden fest wurzelnden BegrifF der bo£a vergegenwartigt. Wahrschein- 
lich wurden heide Motive auch in den erwahnten Brutus-Deklamationen 

verwendet; wenigstens kommen sie ebenso vor in der inhaltlich verwandten 
Deklamation Ovids met. 12, 29f. 13,181ff. (vgl. Sen. suas. 3): Agamemnon 
opfert die Tochter fiir die causa publica und die eignen laudes. 

824 quin — aspice. Quin mit dem Imperativ fiihrte Vergil aus der 
Umgangssprache in den hohen Stil ein, w&brend Horaz, Properz und Tibuli 

es meiden (Ehwald zu Ovid met. 9, 383). — DaB bei den Drusi jeder zu- 
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nachst an die Rettung Roms durch einen Angehbrigen dieser gens in dem 
periculosissimus annus (Liv. 27, 35, 5) der Schlacht am Metaurus denken 
mufite, zeigen Horaz 4, 4, 36 ff. und der Yerfasser der consol. ad Liv. 451 f., 
die grade diese GroBtat eines Ahnen des Drusus preisen, sowie Manilius in 
seiner Nachbildung dieser Yerse Vergils 1, 786 f. victorque necati | Livius 
Hasdrubalis. DaB raan daneben auch an den grofien Tribunen des Jahres 91 
dacbte, dessen Scbicksal in den Deklamatorenscbulen bebandelt wurde (auct. 

ad Her. 4, 31, vgl. Veli. 2, 13f., Octavia 887ff.), lehrt Lucanus in seiner 
Nachbildung dieser Partie 6, 795 popularia nomina Hrusos. Moglich ist, 
daB Vergil mit der Erwabnung der Drusi der kaiserlicben Familie huldigt 
(vgl. Servius), denn Augustus liebte seinen Stiefsobn zSrtlich und setzte 
groBe Hoffnungen auf ibn (Suet. Claud. 1). 825 referentem signa 
Camillum. DaB Camillus die von den Galliern erbeuteten romischen Feld- 
zeichen zuriickgebracbt, also die Ehre des Vaterlandes wieder hergestellt 
hatte, ist ein in der docb so reicb ausgeschmuckten annalistiscben Uber- 
lieferung fehlendes Motiv (Eutropius 1, 20 ist von Verg. abhangig), das 
aufier Verg. nur noch Properz 3, 11, 67 kennt: nunc (wo Augustus alie 
iiberstrahlt) ubi Scipiadae classes, ubi signa Camilli? Die Vermutung 
F. Miinzers (R. E. VII 337), daB Camillus so in der Kunst dargestellt wor- 
den sei, bat manches fur sicb. 

826 ff. Caesar und Pompeius. DaB diese Partie wegen des Halbverses, 
mit dem sie scblieBt (835), nacbtr&glich eingefiigt sein miiBte, ist ebenso 
unbeweisbar wie eine andre moderne Bebauptung, daB Vergil ein solcbes 
Versfragment vor Augustus nicbt rezitiert baben konne (solite er sich da- 
vor wirklicb gescheut baben, so war es ja ein Leicbtes, das Fehlende zu 
improvisieren, wie er es angeblicb mit 6, 165 gemacbt baben soli; so las 
Goethe den Tasso kurz vor dem endgGltigen AbscbluB der Herzogin Luise 
vor mit freier Erganzung einzelner nocb feblender Szenen). Vollends zu- 
riickzuweisen ist die Ansicbt, daB die Rezitation dieser Verse den Kaiser 
verletzt baben konnte wegen des von ibm selbst gegen Antonius gefiibrten 
Biirgerkriegs. Denn Caesar bat das, was Vergil seinen Abn Anchises ihm 
hier anempfeblen laBt 835 f. parce . . ., proice tela manu, durch die Amne- 
stie nach Thapsus wabr gemacbt (Servius: Caesarem clementem circa Pom- 
peianos legimus), so daB von ibm dasselbe galt, was Augustus sich im Hin- 
blick auf seine Milde nach Naulochos und Actium zum Ruhme auslegt: 
bella terra et mari civilia . . . suscepi victorque omnibus superstitibus civibus 
peperci (m. Anc. 1, 13). — Rhetoriscbe Mittel sind dem Pathos gemaB 
stark verwendet: Anaphern 828f. 32; Alliterationen 830 aggeribus — Al¬ 
pinis — arce 32 animis adsuescite 33 validas in viscet'a vertite vires (das 
v ist nach Varro ling. fr. 2 p. 149 f. Wilm. ein die Starke ausdriickender 
Laut: cum dicimus vim, sonus verbi quasi validus congruit rei quam signi¬ 
ficat, s. z. 426 und AnbangVII A) 34 f. prior —parce —proice; parallele 
Versschliisse 832 f. adsuescite bella — vertite vires (s. z. 806f. und Anbang 
II 3). Auf einem rhetorischen ipeGboc beruht die 830f. angedeutete Situa- 
tion, daB Caesar sein Heer uber die Alpes (maritimae) nach Italien gefuhrt 
habe. DaB das Motiv in den Deklamationen vorkam, zeigt Petrons carmen 
de bello civ. 144ff.: vgl. Lucan 1, 183 iam gelidas Caesar cursu supera¬ 
verat Alpes; auch in der 'pragmatia belli Gallici’ des von Horaz sat. 2, 5, 
41 parodierten Furius scheint es so verwendet worden zu sein. Es war 
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also ein Seitenstfick zu Hannibals Alpenfibergang, den Iuvenal 10, 166 ais 
Thema der Deklamatoren erwlihnt. 826 fulgSre bei Vergil nur hier 
effulgere neben fervere 8, 677 (vgl. K. Wotke, Wien. Stud.VIII 1886, 144); 
da auf letzteren Vers ein Enniuszitat folgt, diirfen die nachweislich archai- 
schen Formen bei Vergil auf Nachahmung ,des Ennius zurflckgeftihrt werden. 

827 concordes animae quondam zitiert auf einem kfirzlich gefun- 
denen Steinepigramm: s. z. 608. 832 ne pueri ne tanta animis ad- 
suescite bella mit homerischem Etbos: H 279 prpceTi Ttaibe cpiXw TtoXe- 
pi^CTe ppbe paxecrQov (Heyne). Die Konstruktion bella animis adsuescere 
ist singul&r; sie wird nicht ais Grazismus (eiGicrpai xi), sondern ais Aus- 
gleich von bellis animos adsuescere (vgl. Hor. sat. 2, 2, 109 qui pluribus 
assuerit mentem) -f bella animis addiscere aufzufassen sein. Wenn bei Hor. 
sat. 1, 4, 105 insuevit pater optimus hoc me KieBling hoc ais Accus. faBt, 
den insuesco 'nach Analogie der Verba docendi regiere’, so meint er das- 
selbe, driickt es nur anders aus. 833 validas — vires: Ennius ann. 
300, Lucr. 1, 287 validis cum viribus; Cic. Arat. 67. 195, Lucr. 1, 971. 
3, 451. 5, 1098: validis . . . viribus. viscera: Liv. 32, 21, 27 tamquam 
non intestino et haerente in ipsis visceribus uramur bello (Cerda). 834 ge¬ 
nus qui ducis Olympo. Die Verbindung genus ducere aus alterer Poesie: 
trag. fr. inc. 124 Ribb.s a Tantalo ducat genus\ vgl. 5, 801 unde genus 
ducis in ennianischer Umgebung. 

836—40 Besieger Griechenlands. 836 Capitolia ad alta (der 
Plural zu beurteilen wie georg. 1, 499 Romana Palatia servas: s. Anhang V). 
DaB diese Worte von Vergil aus alterer Poesie (Ennius) fibernommen sind, 
machen folgende Griinde wahrscheinlich: l) 8, 653 steht Capitolia celsa 
an gleicher Versstelle in einem Zusammenhang, der sachlich auf Ennius 
hinweist. 2) Die Struktur des Verses triumphata |j Capitolina) | ad \ alta 
Corintho ist fur Vergils Praxis durchaus ungewohnlich: sie wiederholt sich 
(nach Cavallin 1. c. [z. 140] 25) nur noch Aen. 2, 550 hoc dicens || altari{a) 
ad j ipsa j trementem. 3) Die Synaloephe eines auf -a auslautenden Wortes 
im vierten Daktylus findet sich nur sehr selten und zwar an Stellen, wo 
Ennius ais Quelle sicher oder wahrscheinlich ist (s. Anhang XI l). — Auch 
caesis insignis Achivis weist auf ein alteres Vorbild hin, da Horaz sat. 2, 
3,194 mit paratragodischem Pathos servatis clarus Achivis sagt; besonders 
klar (und schon von KieBling erkannt) ist dies Verhaltnis in dem parodie- 
renden Versschlusse Horaz ib. 8,34 moriemur inulti, den Verg. Aen. 2,670 
ernsthaft gebraucht (vgl. fiber die Methode solcher Kombinationen z. 555). 

838 ff. eruet ille Argos Agamemnoniasque Mycenas | ipsumque 
Aeaciden, genus armipotentis Achilli, | ultus avos Troiae templa et 
temerata Minervae. Wahrend Hyginus (bei Geli. 10, 16), durch den be- 
rfibmten Enniusvers aio le Aeacida etc. (ann. 179) verleitet, unter dem 
'Aeaciden’ Pyrrhus verstand und daraufhin Vergil eines schweren histori- 
schen Versehens beschuldigte, erkannte schon Turnebus (zitiert von Cerda), 
merkwtirdigerweise ohne allseitige Zustimmung zu finden, daB vielmehr 
Perseus gemeint ist, der ein Nachkomme des Konigs Pyrrhus von Epirus 
im vierten Glied war: Pyrrhus ^Antigone, deren S. Alexander ~ mit Olym¬ 
pias, deren Tochter Phthia ~ Demetrios v. Makedonien, deren S. Philippos, 
dessen S. Perseus. Perseus konnte sich also wie Konig Pyrrhus auf Pyrrhos 
(Neoptolemos) — Achilleus — Peleus — Aeacus zurfickffihren: so nennt 
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ihn daher auch Properz 4, 11, 39 simulantem proavi pectus Achillis. Da 
bei Yergil genus ('Nachkomme’) und armipotentis vermutlich ennianisch 
sind (s. z. 500. 793) und Aeacida fiir Ennius bezeugt ist, so ware denk- 
bar, daB eine dem vergilischen Aeaciden genus armipotentis Achilli analoge 
Pbrase schon bei Ennius von dem Vater des Perseus, Philippos, gebraueht 
war, zumal Silius (der den Ennius nachweislich noch las) von diesem Phi¬ 
lippos sagt 15, 291 f.: Acacidum sceptris proavoque tumebat Achille. — Wenn 
nun also Yergil den Anchises sagen laBt, Aemilius Paulus, der Besieger 
des Perseus, werde Argos und Mykenae vemichten, so ist das wieder ein 
rhetorisches ipeuboc, wie wir es in diesem Abschnitt wiederholt fanden, 
denn Mykenae ist von Argos selbst (i. J. 468/7) und Argos iiberhaupt nicht 
zerstort worden, war vielmehr unter Augustus die zweite Stadt des Pelo- 
ponnes. Es laBt sich aber noch zeigen, wie Vergil zu dieser Ubertreibung 
kam. Das Motiv, daB Mykenae und Argos den R6mern BuBe gezahlt haben 
fiir Trojas Zerstorung (speziell fiir den Gottesfrevel des Aias, aus dem auch 
Lykophrons Kassandra den Untergang Griechenlands prophezeit), ist den 
Epigrammen der Anthologie sehr gelSufig, z. B. 9, 102 rj irpiv 4yuj TTep- 
crrjoc aKpoTTioXic aiGepioio, f] irpiv MXtabaic aerrepa Gpapapevri, | aiiro- 
Xioiffiv £vauXov 4pr|paioi(Tiv avet|uai, xicracra TTpiaiuou baipocnv oipfc bi- 
xac, ib. 28. 101. 103. 104, wo in gleichem Zusammenbang neben Mykenae 
Argos genannt ist; ein analoges Epigramm auf die Zerstorung Korinths, 
die Vergil in den vorhergehenden Versen erwShnte, A. P. 7, 297. Diese 
Pointe setzte Vergil also in den epischen Stil um. Argos. Yergil kennt 
nur die lateinische Form ('latine Argi dicimus Varro ling. 9, 89), w&hrend 
Horaz an der einen Stelle, wo er den Namen hat, die griechische Form 
braucht. Genaae Nachweise im Thes. 1. 1. II 538. Achilli. tJber die 
Endung s. Anhang VI 4. templa et temerata: einziges Beispiel fiir In- 
version von et in diesem Buch, s. M. Haupt op. I 121 und z. 448 f. 
temerare ist fiir uns vor Vergil (der es nur hier hat) nicht belegt, er nahm 
es aber aus der alten Sprache: Festus 363 temerare violare (Beleg nicht 
erhalten); Livius 26, 13, 13 hat es (nur an dieser Stelle) in ahnlicher Ver- 
bindung und in feierlichem Zusammenhang: arae fori, deum delubra, se- 
pulchra maiorum temerata ac violata; vielleicht fand also Vergil grade die 
stark alliterierende Verbindung templa temerare bereits vor. Dagegen wird 
intemeratus 2,143 u. o. seine Neubildung sein (s. o. z. 66). 

841 ff. Durch die in dieser letzten Versreihe besonders h&ufigen und 
starken Alliterationen (841 te — Cato— tacitum — te — Cosse 42 Gracchi 
genus — geminos 43 parvo potentem 44 sulco Serrane serentem 45 fessum 
— Fabii 46 restituis rem) soli der Leser, auch abgesehen von den wort- 
lichen Zitaten, das Ethos ennianischer Poesie gewinnen. Moglicherweise ist 
daher hier auch das bpoioreXeuTOV potentem — serentem am SchluB von 
843. 44 beabsichtigt, denn Ennius hat von diesem Ornament, wenigstens 
in den Tragodien, reichlich Gebrauch gemacht (s. z. 468). 841. Das 
personliche Interesse des Augustus an der Heldentat des Cossus zeigt das 
denkwiirdige Kapitel des Liv. 4, 20. tacitum relinquere mit person- 
lichem Objekt vielleicht nur Vergil (mit sachlichem z. B. Cic. epist. 3, 8, 2). 

842 Gracchi genus wegen genus vielleicht ennianisch (s. z. 839); der 
Vater der Gracchen war ein beruhmtes 'exemplum pietatis’ (Miinzer, Beitr. 
z. Quellenkrit. d. Plin., Berlin 1897, 326); seine Kriegstaten feierte ein 
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Elogium auf dem Augustusforum (C1L I2 p. 195). 842 f. geminos, 
duo fulmina belli, Scipiadas. Uber die Wortstellung s. z. 7 f. — Welche 
beiden Scipionen sind gemeint? Servius versteht es von den beiden im 
Jahre 212 in Spanien Gefallenen. Dafvir konnte mancherlei zu sprechen 
scheinen. Diese beiden sind bei Cicero in einer der o. S. 313 angefiihrten 
Heldenserien genannt, und auch sonst nennt er das beriihmte Paar, z. B. 
par. 12 Cn. et P. Scipiones, duo fulmina nostri imperii, subito in His¬ 
pania occiderunt, an dieser Stelle also sogar mit dcmselben Ausdruck, den 
hier Vergil hat. Auch Silius 7, 106 f. ubi nunc sunt fulmina gentis Scipia- 
dae versteht, wie der Zusammenhang zeigt, diese beiden. Trotzdem glaube ich 
nicht, daB Vergil hier an sie gedacht haben kann: denn cladem Libyae 
hatte er sie nur mit einer vielleicbt auch fur ihn beispiellosen Ubertreibung 
nennen konnen. Yielmehr weist dieser Ausdruck auf die beiden Africani, 
die ja auch Cicero in einer der angefiihrten Serien neben jenen Scipionen 
nennt {duo Scipiones, duo Africani). Ich habe sogar den Eindruck, ais ob 
Vergil durch diesen Zusatz der naheliegenden Deutung auf die spanischen 
Scipionen habe vorbeugen wollen. Es kommt hinzu, daB Lucrez 3, 1034 
den alteren Africanus so pradiziert: Scipiadas, belli fulmen, Carthaginis 
horror. Der Zusammenhang, in dem dieser Vers bei Lucrez steht, weist an- 
erkanntermaBen auf Ennius. Es ist sehr wohl moglich, daB dieser sowohl 
das in Spanien gefallene Briiderpaar ais den Sohn des einen der beiden, 
den alteren Africanus, ais fulmina belli bezeichnet hat. Die Bezeichnung 
ist charakteristisch. Kepctuvoc ais Beiname des Ptolemaios ist bekannt, 
7rpr|CfTfjpa baiou paxiic nennt Lykophron 861 den Achilleus, aber auch 
'Barkas’ bedeutet 'Blitz’. Es ist daher eine wahrscheinliche Vermutung, 
daB die Scipionen selbst ihren Namen spielerisch an (fKTynTOC (lcepauvoc) 
angeglichen haben (Munro zu Lucr. 1. c.). Dadurch mag Ennius darauf ge- 
fiibrt worden sein, den 'Barkiden’ die 'Scipionen’ an die Seite zu stellen; 
es ist wohl bemerkenswert, daB Silius 15, 664 den Ausdruck von einem 
Barkiden gebraucht: fulmen subitum Carthaginis Hannibal. — Zu der ge- 
waltsamen Bildung Scipiadae wurde Ennius gezwungen, weil der Name im 
nom. (voc.) sg. fur ihn nur mit einer Licenz (Var. 3 Scipio invicte), in 
obliquen Casus und nom. acc. pl. iiberhaupt unbrauchbar war (vgl. Kone 
36. 120f.). Auch Lucilius iibernahm, wie aus Hor. sat. 2, 1, 72 Scipiadae 
virtus gefolgert werden darf, die ennianische Wortform. Erst fiir Ovid (ars 
3, 410), dann besonders fur Silius ist Scipio vor Konsonant ais Daktylus 
im nom. (voc.) sg. verwertbar geworden. Auch das bei Varro sat. 407 iiber- 
lieferte Prusiadcs trSgt ennianischen Typus (vgl. Biicheler im index p. 247), 
wahrend Juvenal 10, 162 mit Bithynus . . . tyrannus umschreibt. Nach 

Ennius’ Vorgang hat Lucrez Memmiadae = Memmio gewagt (dann Val. 
Flacc. 6,107 Caspiadae = Caspii), wohl auch Romulidae (4, 683), das bei 
ihm und Vergil Aen. 8, 638 in ennianischen Zusammenhangen und bei Per¬ 
sius 1, 31 in einer Parodie steht. — Auch die bei Vergil folgende Metapher 
cladem Libyae (von den Scipionen) muB durch einen verwandten Ausdruck 
des Ennius beeinfluBt sein, denn bei Lucrez 1. c. folgt Carthaginis horror 

(von Scipio d. a.), und Cicero parad. 12 nennt, wie bemerkt, die beiden 
Scipionen (Cn., P.) kiihn duo propugnacula belli Punici und braucht clades 
in dieser Weise de prov. cons. 13 has duplices militum clades (vgl. oXeGpoc). 
Die Sprache zwang Vergil, Libyae zu sagen statt Africae, was von den 
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Scipionen ungleich wirksamer gewesen ware; Horaz kennt diesen Zwang 
in den lyrischen MaBen nicht und kann daher, wo er von ihnen spricht, 
bedeutend starkere Wirkung erzielen. So hat Vergil neben einmaligem Africa 
im nom. (4, 37 Africa terra triumphis mit Reminiscenz an Ennius ann. 
310) 15 mal Libyae (gen., dat.), und umschreibt Africanus 14 mal durch 
Libycus, 2 mal (5, 37. 8, 368) durch Libystis.1 *) Vgl. auch Servius zu 

1, 577. 
845 quo fessum rapitis, Fabii? tun Maximus ille es, j unus qui 

nobis cunctando restituis rem? Die anapastischen Worte rapitis Fabii 
(s. z. 290) in wirkungsArollem Gegensatz zu den das cunctari malenden 
Spondeen. tun P, tu MR, mit analogem Schwanken 852 hae-e P hac 
MR: an beiden Stellen nimmt Ribbeck die gewahltere La. von P1 auf. wohl 
mit Recht (auf haec nom. plur. fem. fiihrt die gute Uberlieferung Vergils 
auch sonst, vgl. Neue, Formenl. II3 * 417). Die iibrigen Falle der Apokope 
in -ne vor Konsonant kommen nur in spaten Buchern vor (je 1 mal in III 
und X, 3 mal in XII: Pyrrhin conubia, tanton me, tanton placuit, mortalin 
decuit, talin possum), fast stets mit Schwankungen der Hss. Da Ennius 
dieses TtdBoc der gesprochenen Rede aus seinen Tragodien und Komodien, 
in denen es ofters iiberliefert ist, auch in das Epos heriibernahm (ann. 380 
satin vates), so mag seine Verwendung in vorliegendem Vers dazu bestimmt 
sein, dem Enniuszitat des folgenden Verses zu priiludieren. Das gilt wohl 
auch von dem VersschluB ille es mit seiner ganz singularen Aphaeresis: er 
bereitet gewissermaBen vor auf den der archaischen Praxis entsprechenden 
SchluB des folgenden Verses restituis rem, also dem direkten Enniuszitat. 
Von dem Vers unus qui nobis cunctando restituis rem sagt Servius aus einer 
gegen den Vorwurf des 'furtum5 polemisierenden Quelle richtig: sciens quasi 
pro exemplo hunc versum posuit. In wortlichen oder fast wortlichen Zitaten 
ganzer Enniusverse sind ihm auBer Lucrez auch die beiden Varro voran- 
gegangen (Varr. At. bei Serv. Aen. 10, 396; Varr. sat. 103. 542) und Ovid 
met. 14, 814 = f. 2,487 gefolgt (vgl. auch R. Ehwald, Progr. Gotha 1892, 
12). Das in MP iiberlieferte Prasens restituis hebt das Ethos und steht im 
Klang dem ennianischen restituit naher; in R, der schlechtesten der alten 
Hss., ist restitues iiberliefert, was u. a. Bentleys Beifall fand, aber wohl deH 
anderen Futura dieser Partie angeglichen ist (vgl. zu 193), wenn es nicht 
bloB eine rein lautlicbe Variante zu restituis ist: denn Schwankungen zwi- 
schen i und e sind in unseren Vergilhss. ganz gewohnlieh (vgl. Schuchardt, 
Gramm. d. Vulgarlat. II 46 ff.). Das Zita.t eines der benihmtesten Ennius¬ 
verse schlieBt wirkungsvoll die ganze, von ennianischem Geiste getragene 
Aufz&hlung der republikanischen Helden ab und leitet zu dem folgenden 
uber: das letzte Wort gilt der res publica, d. h. dem Romertum; es folgt 
das Hellenentum. 

7. Epilog 847—53. In diesen Versen fand der Gegensatz der beiden, 
jeder in ihrer Eigenart groBen und vereint dem Ziel einer Weltkultur zu- 
strebenden Nationen monumentalen Ausdruck: der Dichter spricht, uber 
die Situation hinausgreifend, zu seinem Volke: 851 Romane. Es ist die 

1) Dieses Adjektiv staramt aus hellenistischer Poesie. 'Ein bis jetzt nicht 
erkannter Beleg fur Aquarie ist Athen. Mitt. XXIV 1899 S. 204, wo in einem 
Epigramm auf Stein steht: ou p£v 6r|piTTf)p Tcvounv AIBY . . I AOC fivpnc.’ Mit- 
teilung von R. Wiinsch. 
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vornehmste Formulierung der Wahrheit, die Cicero orat. 3, 137 in die 
Worte kleidet: ut virtutis a nostris sic doctrinae ab illis (Graecis) exempla 
petenda sunt. Aber auch hier hat der Dichter das edle Pathos, von dem 
diese Verse getragen sind, konventionell stilisiert. 

Das zeigt sich zunachst formell an der Gegeniiberstellung excudent 
alii . . . . tu . . . memento. Hier liegt ein Schema zugrunde: 'andere wer- 
den das und das tun —, ich’. Horaz 1, 7 laudabunt alii . . . me 1,1 
sunt quos iuvat . . . me; Tibuli 1, 1 divitias alius . . . congerat, me-, 
im Griechischen scbon Pindar N. 8 xputfov euxoVTai, webiov b’ grepoi 
drrepavTOV, d^UJ be, Anacreonteum 11 oi pev . . . cyw bd. Vergil bat 
also das zweite Glied, der Situation entsprechend, in die 2. Person umge- 
setzt. Vgl. A. Reinert, De Tibulli elegia prima, Diss. Jena 1914, 11 f. 

Der rhetorischen Form entspricht der Inhalt. Was wir hier lesen, ist 
ein dfKU))iiov TtoXeuiv, speziell 'Pwpqc, wie wir es von Aristeides in 
Prosa (vgl. o. z. 781 ff.), von Claudianus (24, 130ff.) und Rutilius Namat. 
(l, 47ff.) in Versen haben. DaB auch Vergil nach einem rhetorischen Schema 
gearbeitet hat (est rhetoricus locus Serv.), ergibt sich aus dem Kapitel des 
sog. Menander TTuic bel caro dun-Rbeucreinv tcic troXeic d^mpialeiv (III 
359ff. Sp.). Danach zerfallen die emTRbeOcreic 1) in solche KaTa t&c 
dTTi(7Tri)uac, nSmlich Astronomie und Geometrie, Musik, Literatur, Philoso- 
phie: davon nennt Vergil 849 f. die erste, 2) in solche KCtTCi rac Texvac, 
deren vollstandige Aufzahlung durch eine Liicke im Text des Rhetors ver- 
loren ist, doch finden sich noch erwahnt Bildhauerkunst, Malerei, Medizin, 
deren erste Vergil 847f. nennt, 3) in solche KCtTCt Tac buvd|U€ic, namlich 
Rhetorik und Fechtkunst, deren erstere Vergil 849 nennt. Vergil hat also 
aus jedem f^voc dimr|beu(jeuJV ein elboc ausgewShlt. Auch in dem der 
Beredsamkeit gesteht er den Hellenen den Vorrang zu. Der Arger huma- 
nistischer Interpreten, daB Vergil, das eine Auge der romischen Eloquenz, 
hier Cicero, das zweite, zu Gunsten der Griechen verleugne, macht uns 
lacheln, zumal doch Cicero selbst in seiner famosen <JuYKpiCTic zu Beginn 
der Tusculanen von der lateinischen Eloquenz nichts Hoheres zu sagen 
wagt, ais daB sie der griechischen 'nur um weniges oder ura nichts nach- 

stehe’. Vgl. Menander 369: man solle ein Volk loben d rrept Xoyouc 
i\ei dic to ‘GXXhvikov, eiTe vopipov ujc ia 'ItaXiKOV. — Es folgt im 
Gegensatz zum pioc 0euJpr|TiK6c der Hellenen der (Roc TrpaKTiKOC der 
Romer. Die drei Verse auf Rom 851—53 enthalten das, was Aristeides 
1. c. weitl&ufig ausfiihrt: 1) Tu regere populos memento: Aristeides bemerkt 
§ 40 ff., daB die Fahigkeit des apxeiv den Griechen gefehlt habe und eine 
'Erfindung’ der Romer sei (vgl. z. B. 51 outuu upo upuiv fjv to apxeiv 
eibevar ei fdp Rv, toic "GXXricriv rjv av, o‘i uXeicrrov bRirou tuiv tc 
fiXXujv (Jocpia biqveTKav aXXa Kai toOto up^repdv dOTiv eupnpa); eine 
Texvr) nennt er das § 58 wie Vergil eine ars. — 2) Pacique imponere mo¬ 
rem: so unsere Hss. und der zu 105 zitierte Cento (saec. IV) 440; pacis 
— morem Servius, was er teges pacis erklfirt. Aber die Richtigkeit unserer 
fjberlieferung wird durch Aristeides 92ff. garantiert: dort spricht er von 
den Segnungen der Ordnung und Sitte, die nun, da der Friede gesichert 
sei (vgl. 70 ff.), im ganzen Reiche herrschten. Was Vergil mos nennt, ist 
dem Griechen k6(T|UOC und t&£ic: 97 TtfiOa. r olxoufidvR eic k6CTpov T^- 

TpaTTTai, 101 biaiTR xai xaEei TTOivta RpepuKJtm^c 103 upo p4v trc 
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upexepac apxnc avw tca! xaxw cruvexexapaxxo (xa ixpdtYpaxa) xai dxfi 
ecpepexo' emcrxdvxijuv be updiv xapaxai Kai crxacretc eXpEav, xaEic 
be Travxuuv xai qpuic Xapirpov eitfpXOe piou xai TroXixeiac, vopoi be eEe- 
tpavr|(Tav xai Geaiv Paupoi nicrxiv eXaflov. Diese Segnungen friedlicher Ge- 
sittung brachte der zerfabrenen Welt die Kaiserzeit, vor allem Augustus selbst, 
den griechische Inschriften desbalb preisen, so die des Jahres 9 v. Chr. von 
Priene (nr. 105) z. B. xov leflaffxov, ov eic euepYeffiav dv0pwTTuuv errXf|- 
pujcrev apexfjc (p TTpovota), ujcrrrep ruaiv xai xoTc pe0’ rpaSc dujxf)pa 
Trepipacra xov TTaucravxa pev ttoXciuov, xocrppcravxa be Ttavxa, uud 
bald nachber Philo leg. ad Gaium 21, z. B. ouxoc 6 xf]V axaEiav eic xaEiv 
aYCtYiuv, 6 eippvocpuXaE. Wenn also schon Cicero Tuse. 1. c. 2 den Grie- 
chen entgegenbalten konnte: mores nos profecto melius tuemur, wie viel 
wahrer Yergil; erlebte er doch die soziale Tatigkeit des Augustus, die auch 
Horaz — ebenfalls mit Seitenblicken auf die Griechen — preist (3, 6 und 
24). An Augustus denkt also auch Yergil, wie er in gleichem Sinne 1,264 
den Jupiter von Aeneas, dem in die Vergangenheit projizierten Ebenbild 
des Augustus, prophezeien laBt: mores viris ponet. — 3) Parcere subiectis 
et debellare superbos. Auch diesen xottoc hat Aristides § 96: 'in der Herr- 
schaft iiber die unterworfenen Volker laBt ihr Schonung (cpeibuu) walten, 
bei den Barbaren, die wie unbandige Pferde oft wider den Stachel loken, 
zieht ihr die Ziigel straffer an’, oder, wie er es an einer friiheren Stelle 
formuliert (§ 66): fbei den Romern vereinigen sich xpaxoc apxnc mit qpiX- 
av0pu)Tria’ (Shnlich Menander p. 374). Ais politische Maxime muB dieser 
Grundsatz in der jungstoischen Staatsmoral aufgestellt worden sein, da ilm 
Cicero ofiF. 1, 34f., sicher mit Benutzung einer griechischen Quelle, unter 
den iura belli behandelt. Nun aber haben die Romer diese Maxime ihrer 
Politik zugrunde gelegt, lkngst bevor die Philosophie auf ihr Tun und 
Lassen EinfluB erhielt. Also ist die Theorie der jiingeren Stoiker, die ja 
iiberhaupt im romischen Staat wurzelte, aus der realen Praxis der romi- 
schen Politik abgeleitet worden und hat dann, wie bei der Wechselwirkung 
von Philosophie und Rhetorik begreiflich ist, in der schulmaBigen Behand- 
lung politischer Themata einen festen Platz erhalten. LSngst vor Aristeides 
hat Livius 30, 42, 17 den Gedanken, pop. E. plus paene parcendo victis 
quam vincendo imperium auxisse bereits ais einen festen und, wie bei Vergil, 
antithetisch zugespitzten iibernommen; Caesar hat ihn Kelten und Germanen 
gegeniiber praktisch gehandhabt, Augustus ihn ais Grundsatz auch ausge- 
sprochen (mon. Anc. c. 1 externas gentes quibus tuto ignosci potuit conservare 
quam excidere malui) und die Dichter seiner Zeit schwelgen darin (Horaz 
carm. saec. 51, Properz 2, 16, 41 f. 3, 22, 21 f. Ovid fast. 2, 143. am. 1, 
2, 52; diese Stellen bei Cerda). — Fassen wir alles zusammen, so sehen 
wir, daB Vergil weder ais erster noch ais einziger typische Gedanken in 
ein rhetorisches Schema eingekleidet hat. Aber wie in dem gleichfalls nach 
rhetorischem Schema gearbeiteten £fxu)|Jiov MxaXiac der Georgica (vgl. 
Servius zu 2, 136 incipit laus Italiae, quam exequitur secundum praecepta 
rhetorica), so ist auch hier die in ihrer Kiirze majestiitische Diktion und 
das edle, diese Verse durchdringende Gefiihl ganz sein Eigentum. Darum 
verdient die Stelle die Bewunderung, die sie zu allen Zeiten gefunden hat: 
r Vergil hat — sagt F. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im Mittelalter l4 
(Stuttg. 1886) 8f. — das hohe BewuBtsein von der weltbflrgerlichen mon- 
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archischen Mission der Romer iu den unsterblichen Yersen ausgesprochen 
tu regere etc. Dieser groBartige Spruch, welcher die Natur und die Aufgabe 
Roms vollkommen ausdnickt, pr&gte sich tief in die Menschheit ein; ein 
Abglanz von ihm ist der mittelalterliche Kaiserspruch "Roma Caput Mundi 
Regit Orbis Frena Rotundi”.’ H. v. Treitschke (Hist. u. pol. Aufs&tze5 105) 
findet in diesen Yersen mit Reckt 'die historische Rechtfertigung des Kaiser- 
reichs’, an dessen Begriindung und Erhaltung beide Nationen mit den ihnen 
von der Natur verliehenen Gaben gearbeitet haben, der Romer real zum 
Segen des Staates, der Griecke ideal zum Segen der Kultur. 

Auch formell sorgt der Dichter daffir, dieser Glanzstelle das prSch- 
tigste Kolorit zu geben, das ihm die Rhetorik zur Verftigung stellte. Er 
kleidet den ganzen Gedanken in die Form eines antithetiscben Enthymems 
(argumentum ex contrario): der Vordersatz (847—50) enthfilt das con- 
trarium; der Nachsatz (851—53) das argumentum. Die Satzglieder sind, 
wie es sich fur den panegjrischen Stil geh5rt (s. o. S. 322 und Anhang 
II 3), parallel gabaut mit gelegentlichen Homoioteleuta, und zwar sowohl 
im Vordersatz: excudent spirantia aera ~ ducent vivos voltus ~ orabunt 
causas ~ describent cadi meatus ~ dicent surgentia sidera, ais im Nach¬ 
satz: regere imperio populos ~ imponere paci morem, parcere subiectis ~ 
debellare superbos. Dazu die Alliterationen vivos — voltus, causas melius 
caelique meatus (Schema ab ab), describent — surgentia sidera dicent 
(Schema abba), subiectis — superbos. Uber die gewahlte Stellung der Worte 
excudent — orabunt — describent — dicent s. Anhang III A 2. Uber 853 
schreibt mir Leo: 'Die Wirkung des Verses und Abschlusses liegt im UCTT6- 
pov TrpoTepov: die natiirliche Folge ist bellante prior, iacentem lenis in 
hostem. Vergil iibt mit dergleichen eine geheimnisvolle und unnachahmliche 

Wirkung.’ 

847 f. excudent und die folgenden Futura mit ZusammenflieBen des 
temporalen und modalen Elements dieser Form. — Erzarbeiten stehen ais 
die wertvolleren voran, vgl. Livius 38, 9, 13 signa aenea marmoreaque. 
Seneca epist. 85, 40 non ex ebore tantum Phidias sciebat facere simulacra, 
faciebat ex aere; si marmor illi, si adhuc viliorem materiam obtulisses, fecisset 
quale ex illa fieri optimum possd. Properz 3, 21, 30 nennt den Marmor 
uberhaupt nicht. Yergil dachte bei den 'hauchenden Erzbildern’ wohl an 
die des Lysippos (Prop. 3, 9, 9 gloria Lysippo est animosa effingere signa), 
wie bei den 'lebenden Marmor statu en’ an die des Praxiteles (Plinius nat. 
34,69 d. h. Varro: Praxiteles marmore felicior, ideo ct clarior fuit), credo 

equidem MR, cedo equidem P. Die von Ribbeck2 aufgenommene La. von 
P1 ist eine falsche Reminiszenz an 2,704. 12,818; credo equidem hat das 
Ethos des griechischen oipcti pev oipai. vivos voltus. 'Lebenswahr 
heiBt vividus (£ujtik6c), z. B. Prop. 2, 31, 8; abgesehen d4von, daB dieses 
Wort im Hexameter nur im nom. sing. und neutr. pl. zu brauchen war, 
wird durch vivus im Sinn der bekannten Epigramine der Anthologie die 
bloBe Metapher zu sinnlicher Realitat erhoben. 849 f. caelique meatus 
describent radio et surgentia sidera dicent. Mit den caeli meatus (ou- 
pavoO Ttepnpopa Piat. Leg. 10, 898 C, der lateinische Ausdruck nach Lucr. 
1,128 vgl. 5, 76: solis lunaeque meatus) meint Vergil die Bahn der Sonne 
durch den Zodiacus (Henry 439f.), wobei er besonders an Eudoxos gedacht 
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haben wird, dessen Sphaera er aucb ecl. 3,41 nennt (descripsit radio totum 
qui gentibus orbem). Daneben nennt er Auf- (und Nieder-)gang der Gestirne 
(,sidera dicere nach dffTpoXoYeiv). Jenes, das describere caeli meatus, be- 
zeichnet die Theorie, dieses, das surgentia sidera dicere, deren Anwendung 
auf die Praxis insbesondere des Landmanns: auf den zitierten Vers der 
Eclog. 3, 41 folgt dieser: tempora quae messor, quae curvus arator haberet; 
beides behandelt er hintereinander georg. 1, 231 ff. 851 regere imperio 
= Lucr. 5,1128 an gleicher Versstelle (Forbiger); wegen des Begriffs wohl 
ennianisch. Romanus fiihrt Cic. orat. 3, 168 ais typisches Beispiel der 
Synekdoche (ex toto pars) aus Ennius an, aus dem es aucb Livius nach 
seinen durch Ennius stilistiscb beeinfluBten Vorlagen oft bewahrt. Wie hier 
Vergil seinen Vers mit Romane memento, so schlieBt Horaz sat. 1, 4, 85 
einen den epischen Stil parodierenden mit Romane caveto: also liegt nach 
dem o. z. 555 Bemerkten sehr wahrscheinlich ein gemeinsames ennianisches 
Original zugrunde (mit memento parodiert Horaz auch sat. 2,4,12.89. 5,52). 
In dem bei Zosimos 2,1,6 iiberlieferten Sacularorakel (Diels 133 f.) be- 
ginnt ein Vers (3): (iepvfjffGai, ‘Puupcrie, genau Romane memento: eine 
Konkordanz, aus der sich interessante Schliisse ziehen lieBen. 853 de¬ 
bellare, ein Lieblingswort des Livius, vor der augusteischen Zeit nicbt 

belegt (Ladewig 6). 
8. Die Marceller (854—86 munere). Nach dem iiberleitenden 854 

in drei Absatzen: a) Der alte Marcellus 855—59, b) tjbergang zum jungen 
Marcellus 860—66, c) Der junge Marcellus 867—86. 

Gewohnlich wird angenommen, daB die nun folgende Episode von 
Vergil erst nachtraglich hinzugefiigt sei, ais der Tod des Marcellus (Herbst 
23) ihn veranlaBt habe, diese breves et infaustos p. R. amores (Tac. a. 2, 41) 
und sein Geschlecht zu verherrlichen. Das kann aus folgenden Griinden 
nicht fiir wahrscheinlich gelten. l) Das einzige Argument dieser Kombina- 
tion, die auBerliche Abtrennung der Episode von dem Vorhergehenden, ist 
nicht zwingend (vgl. dariiber auch Cima, Analecta lat., Mailand 1901, llf.): 
Vergil konnte mit gutem Grund diese in einen X6yoc dimdqnoc miindende 
Episode, in der das threnetische Element tiberwiegt, von der vorhergehen¬ 
den, auf einen enkomiastischen Ton gestimmten Partie abtrennen. Auch 
Donatus, der, weil ihm die rhetorische Praxis noch gel&ufig war, grade in 
solchen Dingen Gebor verdient (s. o. S. 313), fiihrt ais Grund fiir die Ab- 
sonderung rhetorische oucovopicti an. 2) Wie die rhetorischen Geschicbt- 
schreiber ihre Biicher gern mit der Schilderung des Todes einer Haupt- 
person schlieBen (vgl. fEinl. in die Altertumswiss.’ Is 453), so liebt auch 
Vergil ein derartiges tragisches Finale: II Tod der Creusa, III des Anchises, 
IV der Dido, V des Palinurus, XI des Mezentius, XII des Turnus. Servius, 
der das zu 3, 718 notiert, fiigt richtig liinzu: in sexto Marcelli citum deflet 
interitum. 3) Die Familie der Marcelli zu nennen, war vermutlich von vorn- 
herein Absicht Vergils, da auch Cicero (in Pis. 58. off. 1,61) und Horaz 
(carm. 1,12,45) ihrer in iihnlichen Aufzahlungen gedenken. 4) Im Vorher¬ 
gehenden sind die beiden ersten, die die opima spolia erbeuteten, genannt 
(Romulus, Cossus); daB also auch den dritten und letzten in der Reihe (855 

spoliis Marcellus opimis, 859 tetiia arma), den alten Marcellus, eine Helden- 
gestalt alterer Poesie, zu nennen von Anfang an beahsichtigt war, ist um 

so wahrscheinlicher, ais man sich fiir diese seine Tat grade zu Vergils Zeit 
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besonders interessierte (s. u. z. 859). Aus diesen Griinden darf wohl ais 
sicher gelten, da8 die Absonderung dieser Episode von vornberein geplant 
war, d. h. also, da6 die ganze 'Heldenschau’ erst nach Marcellus’ Tod ver- 
fa8t worden ist (vgl. Rh. Mus. LIV 1899, 471, 1). 

854. sio pater Anchises: s. zu 592. 679. 850ff. Hier, wo die 
durch 847 ff. unterbrochene historische Partie fortgesetzt wird, tritt sofort 
wieder ennianische pipr|(Tic ein. Victorque viros mit ennianischem Kolorit, 
da EnDius victor und vincere oft, vir einmal in alliterierenden Verbindungen 
hat. — rem Romanam Ennius a- 466 an gleicher Versstelle (Cerda). — 
Mit tumultu schlieBen Ennius selbst (ann. 310) und Lucrez 3, 834 (vgl. 5, 
1336) einen von ihm sicher nach ennianischem Vorbild gedichteten Vers, 
und zwar stehi es bei beiden, wie bei Vergil (turbante tumultu), in allite- 
rierender Verbindung ('terra tumultu Enn., trepido—tumultu Lucr.); viel- 
leicht hat daher Ennius, wie Vergil hier, das Wort auch grade vom tumul¬ 
tus Gallicus gebraucht, fur den es ja typisch war (Cic. Phil. 8, 1). — Auch 
sistet darf in der Verbindung rem Romanam sistere ftir die alte Sprache in 
Anspruch genommen werden, da in dem (von Conington zitierten) Edikt 
des Augustus bei Sueton 28 ita mihi salvam ac sospitem rem p. sistere in 
sua sede liceat Wortwahl und Alliteration deutliche Nachahmung der alten 
Sprache verrat. — Dagegen ist supereminere vor Vergil nicht nachweisbar 
(bei ihm noch 1, 501 deas supereminet omnis 10, 765 umero s. undas). 
Ahnliche mehr oder weniger feste Komposita mit super-, die Vergil teils 
iiberhaupt allein, teils ais erster hat, sind super imminere, s. occupare, super¬ 
volare (ein Wort: Phaedrus app. 24, 9 supervolans am VersschluB), s. voli¬ 
tare. Statius silv. 3, 2, 47 supernatat undas empfand dies Kompositum ein- 
heitlich, denn ein VersschluB von der Art super natat undas (v_ | uu | _y) 
wiirde der Praxis wenigstens der Silven (3321 Hexameter) widersprechen 
(die Thebais und Achilleis habe ich darauf nicht gepriift). 857f. hic rem 
Romanam magno turbante tumultu | sistet eques, sternet Poenos 
Gallumque rebellem. Die meisten Editoren interpungieren nach sistet. 
Aber die Verbindung sistet eques ist zunachst die sachlich wahrscheinlicbere. 
Denn die Reiterei hat, wie Conington bemerkt, bei Nola nur Hilfsdienste 
geleistet (Liv. 23,16), wahrend bei Clastidium ein Reitergefecht stattfand, 
das grade ais solches unvergeBlich blieb (Plut. Mare. 7). Dies sacbliche 
Moment wird durch zwei formale best&tigt. 1) Die markanten Caesuren 
des Verses (ebenso 856) wtlrden durch die Interpunktion nach dem ersten 
Trochaeus nicht mit gleicher Starke hervortreten. 2) Diese Interpunktion 
ist iiberhaupt recht unbeliebt, s. Anhang II 4. Richtig ist daher in unseren 
Hss. FMP nach eques interpungiert; fur M notiert es Ribbeck, fiir P Henry 
445, fur F liegt das Facsimile vor; nur fiir die vierte der hier vorhande- 
nen alten Hss., den cod. R, fehlt eine Nachricht. — rebellis ist zuerst hier 
iiberliefert; da rebellio rebellare sich bei Cic., Caes. (und Liv.) findet, mag 
Verg. das Adj. aus dem Subst. (Verbum) entwickelt haben (fiir Neubil- 
dungen mit re- gibt er iiberhaupt zahlreiche Belege: W. Schoenwitz, De 
re- praepositionis usu et notione, Diss. Marb. 1912, 26), wie er adeom- 
modus anhelus degener enodis festinus resupinus aus den Verben durch 're¬ 
trograde Ableitung’ pragte (vgl. F. Skutsch, Kl. Schr. 38 f.). Es heiBt ganz 
eigentlich 'den Krieg erneuernd’ wie 12, 185f. nec post arma ulla rebelles | 
Aeneadae referent. Auch Properz 4, 10, 39 ff. denkt sich den Krieg des 
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J. 222 v. Cbr. ais Erneuerung des ersten Gallierkrieges (vgl. Rothstein), 
ebenso Silius 5, 107 ff.; auch von Ennius gilt das: vgl. 'Enn. u. Verg.’ 

S. 102 ff. 
859. tertiaque arma patri suspendet capta Quirino. An diesen 

Yers knilpfte sich ein If)Tr|pa wegen der singularen Tradition, daB Mar¬ 
cellus die opima spolia dem Quirinus, und nicht dem Jupiter Feretrius dar- 
gebracht habe. Keine der alten und modernen Xucjeic befriedigt, aber eine 
der von Servius erwahnten fiihrt auf den richtigen Weg (die sachlichen 
Irrtumer, die er in das Liviuszitat, wie wir sehen werden, hineintrug, setze 
ich in Klammern): possumus et, quod est melius, secundum legem Numae 
hunc locum accipere qui praecepit prima opima spolia Iovi Feretrio debere 
suspendi (quod iam Romulus fecerat), secunda Marti (quod Cossus fecit), 
tertia Quirino (quod fecit Marcellus) . . . Varie de hoc loco tractant com¬ 
mentatores Numae legis immemores, cuius facit mentionem et Livius. Da 
Livius weder bei Romulus (1, 10) noch bei Cossus (4, 19 f.) von dieser lex 
Numae spricht, so muB er es im XX. Buch getan haben, da er in diesem 
liber die Erbeutung der opima spolia durch Marcellus handelte (periocha 
1. XX: M. Claudius Marcellus cos. occiso Gallorum Insubrium duce Virido- 
maro opima spolia retulit). Das bestatigt der von Livius abhangige Plu- 
tarch Mare. 8. Nachdem er berichtet nat, daB Marcellus die Spolien wie 
Romulus und Cossus dem Jupiter Feretrius dargebracht habe, fahrt er 
fort: „Freilich soli Numa in seinen Memoiren von ersten, zweiten und 
dritten Spolien sprechen und befehlen, die ersten dem Jupiter Feretrius, 
die zweiten dem Mars, die dritten dem Quirinus zu weihen, worauf Pramien 
von 300, 200, 100 AB standen. Meist versteht man aber unter 'opima 
spolia’ nur diejenigen, die der Feldherr in der Schlacht zuerst von dem 
feindlichen Feldherm erbeutete.“ Aus einem z. T. zerstorten Bericht des 
Festus 189 ergibt sich sicher, daB auch Varro den Begriff behandelte: er 
berief sich zum Beweis dafiir, daB die opima spolia auch von gemeinen 
Soldaten erbeutet werden konnten und nicht bloB dem Jupiter Feretrius 
dargebracht wiirden, auf die Pontifikalbiicher (d. h. die in diesem ange- 
fahrte lex Numae), in denen uber erste, zweite und dritte Spolien Vor- 
schriften gegeben waren analog denen, die Plutarch nennt. Aus diesen 
Zeugnissen ergibt sich mithin folgendes. Nach der gewohnlichen Vorstel- 
lung konnte nur deijenige romische Feldherr, der in offener Schlacht den 
feindlichen Feldherm get6tet und der Riistung beraubt hatte, auf die Ebre 
der opima spolia Anspruch erheben, die dann im Tempel des Jupiter Fere¬ 
trius aufgehangt wurden; dieser Ehre waren nur Romulus, Cossus und 
Marcellus teilhaftig geworden. Nach einer anderen Tradition, die auf ein 
Gesetz des Numa zuriickgefiihrt wurde, war die Ehre nicht in diese engen 
Grenzen eingeschlossen, sondern die drei ersten Soldaten, die je einen 
Feind spoliierten, brachten die drei Spolien der Reihe nach dem Jupiter 

Feretrius, dem Mars und dem Quirinus dar. Die Kontamination beider 
Versionen hat nun zu der Fassung gefiihrt, daB Marcellus ais dritter dem 
Quirinus die Spolien dargebracht habe. Diese Fassung hat Vergil und sie 
erkl&rt der Gew&hrsmann des Servius, indem er zwar die Vorstellung, die 
Vergil sich machte, richtig deutet, aber sachlich ebenso irrt, wie Vergil 
selbst. Da nun Livius, wie Plutarch trotz seiner Kiirzung beweist, iiber 
beide Versionen genau gehandelt haben muB, so ist zu vermuten, daB er 
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dadurch der iiber diese Sache herrschenden Verwirrung entgegentreten 
w olite: aus der verbreiteten, aber irrttimlichen Oberlieferung also, gegen 
die Livius polemisierte, wird Vergil die falscbe Tradition entnommen haben. 
Properz 4, 10 behandelt das Thema in der gewohnlichen Fassung und 
zeigt, wie beliebt es in augusteischer Zeit war. — patri . . . Quirino mit 
ennianischem Kolorit (ann. 117 Quirine pater). 

880 ff. Die Spondeen in 860 kiindigen das schwermiitige Ethos der 
nun folgenden Episode wirkungsvoll an. — atque his s. z. 162. — una 
namque: liber die Inversion der Partikel s. Anhang IIIB 3. 861 egre¬ 
gius fsich aus der Masse (vgl. 706. 865) heraushebend’, eHaipeTOC. 
865 Uber das Schwanken der Hss. zwischen qui strepitus und quis str. s. 
z. 561. — Das in unserer tiberlieferung erst seit Cicero auftretende circa 
kommt bei Verg. ais Adverb nur an Stellen vor, an denen das von ihm ais 
Adverb 41 mal gebrauchte circum eine Kakophonie ergeben hatte (hier 
circa comitum, 7, 535 virum circa, 11, 197 boum circa, 12, Ibi circa et 
caelum). Ais Pr&position gebraucht er circa nur 2 mal in denGeorg. (3,146. 
4, 75) gegeniiber 58maligem circum in allen drei Gedicbten. — quantum 
instar in ipso. Instar, ein Wort, liber das Probus z. d. St. handelte (Ser¬ 
vius), bedeutet (vgl. Henry 448 f., Wblfflin, Arcb. f. lat. Lex. II 1885, 
581 ff.) zunachst das 'Stehen’ (instare) der Wagschalen beim Gleich- 
gewicht, und wird daber bis auf Horaz nur von Grofienverhaltnissen ge¬ 
braucht (Vergil Aen. 2, 15 instar montis equum aedificant u. b.); Horaz 
hat es zuerst zur Bezeichnung der Wesensgleichheit (4, 5, 6 instar veris). 
DemgemaB wird es regular mit dem Genitiv desjenigen Begriffs verbunden, 
der dem andren das Gleichgewicht halt. Dieser Kasus wird hier ungewbhn- 
lich durch ein pronominales Attribut (quantum) vertreten, wodurch quan¬ 
tum instar in formale Parallele (s. Anhang II 3) zu dem vorausgehenden 
qui strepitus tritt. Die Vorstellung ist echt romisch: fquantum in eo inest 
ponderis atque amplitudinis’ wiirde man dieWorte paraphrasieren (schwach 
Silius 8, 406 indole, pro, quanta iuvenis)\ Livius 3, 12, 6 sagt mit einem 
Ausdruck derselben Sph&re: iuvenis egregius . . maximum momentum rerum 
eius civitatis; griechisch wiirde es mit verwandter Metapher d£iujpa heifien. 

866 nox atra caput tristi circumvolat umbra ~ 2, 360 nox atra 
cava circumvolat umbra: nach alterem Vorbild wegen der tjbereinstimmung 
mit Horaz s. 2, 1, 58 (vgl. iiber die Art dieses Schlusses o. z. 555): mors 
atris circumvolat alis (sc. me). Das Bild ist griecbischer Poesie gelaufig, 
vgl. A. P. 7, 713 (Antipatros) 3f. peXon/pc vuktoc utto criaeprj KwXuexai 
TTTepufi (den SchluB dieses Epigramms iibersetzte Lucrez 4, 181 f.); Nox 
. . . volabit hat schon Ennius ann. 433. 867 lacrimis ingressus obor¬ 
tis: vgl. 3, 492 lacrimis adfabar obortis 11, 41 lacrimis ita fatus obortis. 
Da lacrimae obortae auch Livius 1, 58, 7 hat, darf die Phrase mit Stacey 

1. c. (zu 99) 43f. ais ennianisch bezeichnet werden. Absolut gebrauchtes 
ingredi (sc. dicere) scheint dagegen vor Vergil (auch 4, 107) nicht nach- 

weisbar. 
868 ff. ^umribeiov MapKtXXou. Augustus hat seinem geliebten Neffen 

und Schwiegersohn die Grabrede gehalten: Dio Cass. 53,30 auxov 6 
ACtoucttoc brmoaiq Te eBavpev enaivecrac uiarrep eiBicrto xai ic to pvq- 
pelov 8 djKobopeiTO KaTeQexo. DaB Vergil diese Rede kannte, ist anzu- 
nehmen; ob er Gedanken aus ihr verwertete (wie der Verfasser der conso- 
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latio ad Liviam aus der von Augustus auf Drusus gehaltenen: vgl. Vers 

211 f.), wissen wir nicht, aber die typischen Ziige des X6yoc diriTacpioc 

waren fur ihn wie fur Augustus verbindlich. So hatte Augustus in jener 

Rede den beriihmten Ahn des jungen Marcellus aus dem hannibalisehen 

Krieg gepriesen (Plut. Mare. 30, comp. Pelop. et Mare. 1), ein tottoc, den 

Vergil in den vorhergehenden Yersen 855ff. verselbst&ndigt hat; so hatte 

Augustus ferner die immatura mors des Junglings beklagt (Schol. Dan. zu 

Aen. 1, 712), ein tottoc, den Vergil 869f. bringt. Das vorliegende epice¬ 

dion ist das alteste uns bekannte, das nach den Vorschriften der rhetori- 

schen xexvr| gearbeitet ist, denn die etwas alteren Oden des Horaz (l, 24. 

2, 9) sind von der Rhetorik noch wenig beeinfluBt und bewegen sich mehr 

in einem Stile, den wir fiir die pindarischen ©prjvoi voraussetzen diirfen 

(vgl. Vollmer, Statius silvae p. 316 f.). Fiir die Analyse werden wir am 

besten wieder wie oben (S. 335), das Schema des Menandros zugrunde 

legen und gelegentlich die nach der xexvr] gearbeiteten Reden des Dion 

Chrys. auf Melankomas (29 Dind. = 78 v. Arnim) und des Aristeides auf 

Eteoneus (31) sowie metrische Grabinschriften heranziehen, die seit friiher 

Zeit mit den prosaischen XofOi dnixacpioi in Wechselwirkung standen. 

l) 808—71 Die Gotter und das Schicksal werden ihn der Erde nicht lange 

gonnen, vgl. Menand. III 435, 9Sp. XPH toutoic toIc Xoyoic €u0uc 

crxeTXidCeiv dv dpx(i upoc baipovac Kai Trpdc poipav fibucov. Dieser xo- 

ttoc iiber den pdaxavoc baipinv, die di invidi, die invida fati lex ist auf 

den Grabinschriften stehend, vgl. 345. 348. 569. 579 Kaibel, 54. 59. 69. 

386. 596 Biicheler; s. auch E. Schwartz, Coniectanea (Rostock 1889) lOf. 

In den Worten 'das Geschick wird ihn der Erde bloB zeigen’ liegt der Ge- 

danke, daB die Gotter ihn ais einen der Ihrigen wieder zu sich genommen 

haben: TToXixeueTai pexa 0euiv Menand. 421, 16. 2) 872—74 Das 

groBe Gefolge beim LeichenbegSngnis: Menand. 436, 11 eTxcx biaYpaipeic 
xrjv dxcpopav, xr|v cfuvobov xrjc ttoXcwc, vgl. carm. epigr. 69. 379. 422 

Biich. Auch die besondere Einkleidung, die diesem locus communis hier 

gegeben wird (die Klagerufe auf dem Marsfeld und die Personifikation des 

am Grabe vorbeiflieBenden Tiberstroms), scheint konventionell zu sein, da 

sie sich ganz Shnlich bei dem Verfasser der consolatio ad Liviam 217ff. 

findet und zwar in einer Art, die eine Abhangigkeit von vorliegender Stelle 

sehr unwahrscheinlich macht, wie tiberhaupt der EinfluB der Aeneis auf 

dieses Gedicht noch sehr gering ist. 3) 875—77 Die Hoffnungen, die 

Staat und Familie auf ihn gesetzt haben. Der Gedanke, 8xi peydXac Ttap- 
xac dXTribac war typisch fiir den Epitaphios auf einen Knaben 

(puer sagt Vergil 875. 82 von dem schon Zwanzigjahrigen, vgl. Cic. Manii. 

90. Catuli 12, 9), von dem es keine oder wenig 'facta’ zu loben gab; so 

erw&hnt diesen tottoc z. B. Menand. 420, 2 Kpeixxouc eixov dv toutuj xac 

dXmbac ol Tpetpovxec 436, 5 oloc av Trepi xpv ttoXiv dTevexo, oiov Sv 
TTapecrxev dauxov eic cpiXoTipiav. Servius zu 875 rhetorice spem laudat in 
puero, quia facta non invenit, est autem Ciceronis in dialogo Fannio (?) 
'causa difficilis laudare puerum, non enim res laudanda sed spes est\ Vcrl. 

carm. epigr. 422. 1232, Aristeides 1. c. 1. 11, und andere Beispiele bei 

Leo zum Culex p. 23. Den Gedanken kleidet Vergil in die Form einer 

(JuTKpKTic (nec Romula quondam \ ullo se tantum tellus iactabit alumno), 

die wie in jedem etboc des yevoc rravriYupiKOV auch fur den Epitaphios 
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typisch war (Menand. 420, 31 ff.). 4) 878—81 a) Seine qpucric: Me¬ 

nand. 420, 12 Tejueic b£ Tr|v qpucriv bixa, eic re to toO <Tuj|iaToc KaXXoc, 
#TT€p TTpuixov £peic (diesen, wie aus Pindar 0. 9, 65. 94. J. 6 [7], 22 zu er- 

schlieBen, in friihe Zeit zuriickgehenden t6ttoc hatte Vergil 861 mit egre¬ 
gium forma iuvenem vorausgenommen), €ic Tt Tr)V tt^c ipux^c eucpuiav, 
z. B. 6ti biKaiov napeixev 4aux6v, qnXavGpumov, r^pepov: dafur setzt 

Yergil die spezifisch rbmischen Tugenden: pietas und fides. Marcellus' 

pietas — iiber den Begriff s. M. Haupt bei Belger 149 — ruhmt Properz 

3, 18, 14 wie in gleichem Zusammenhang die des Drusus der Yerfasser der 

consolatio ad Liviam 84. b) Seine upaEeic: Menand. 420, 19 to bt pefi- 
(Ttov KeqpaXaiov xwv dYKUjpiaaxiKwv daiv at irpaSeic. Hieruber war wenig 

zu sagen (s. o.), aber das Wenige wird gesagt, soweit es fur die Situation 

brauchbar war (daher feblen die beriihmten Spiele, die er ais Aedil in 

seinem Todesjabr 23 gab): Tapferkeit ais pedes und eques, die Marcellus, 

wenigstens nach einem Epigramm seines Lehrers Krinagoras (A. P. 6,161), 
im kantabrischen Krieg (27/6 v. Chr.) wirklich bewiesen hatte. Das Alter 

auch dieses tottoc zeigt wieder Pindar P. 2, 64 ff. qpapi Kal (Jfc Tav anei- 
pova boEav eupeTv Ta pfcv dv iTr-nocXoaiciv avbpeacfi papvapevov Ta b’ 
4v TTelopaxoiCJi. Zur Zeit des Augustus galt Tiichtigkeit im Reiten be- 

aonders viel (Neue Jahrb. f. d. klass. Altert. 1901, 263, l): wohl deshalb 

wird dies in einem eignen Vers (881) besonders hervorgehoben. Bemer- 

kenswert ist noch Folgendes. Dem Gedanken der Worte non illi se quis- 
quam impune tulisset | obvius armato entspricht genau das, was Dio Ohiys 

in seinem Epitaphios auf den Athleten Melankomas sagt (§ -=* p. 540R.); 

toooutoic dvTaToivicrTaTc xPH(J“lLieV0C Kai outujc ayaGotc utt’ oubevdc 
Tyrrf|0r|, auTOC bd aet naviae dvixa. Wenn der Rhetor Menander bemerkt: 

ouk atpeEq bd toO koi dv dKatfxq npaEei Gprjvov dnep^aXeiv, so entspricht 

dem bei Vergil heu. 5) 882f. Threnos: Menand. 421, 10 dnl toutoic 

naXiv KtcpaXaiov Gfjaeic xov Gpnvov .. . oiktov kivwv (vgl. miserande 
882). 6) 883—88 Ehrungen: Menand. 421, 32 eiTa dnaivecreic xd 
■fdvoc Sit ouk rmdXricTav xrjc Knbeucreuuc oubd Tfjc KaiacTKeunc toO juvfjpa- 
toc (den tumulus hatte Vergil schon 874 erw&hnt). Diesen locus communis 

paBt Vergil in eigentiimlicher Art der Situation an. Statt nSmlich den 

Anchises sagen zu lassen, fihm werden Blumen aufs Grab gestreut wer- 

den’, laBt er ihn diesen Liebesdienst schon jetzt im voraus selbst voll- 

ziehen. Da das Motiv hier doch recht gezwungen ist, so wird es nicht 

Vergils Erfindung sein: tatsiichlich scheint die Bewillkommnung eines hohen 

Toten durch Blumenspenden seitens der Seligen des Elysiums in helle- 

nistischer Poesie iiblich gewesen zu sein, wie aus der Einkleidung, die 

Statius silv. 5, 1, 255ff. dem Motiv gibt, wohl geschlossen werden darf: die 

Heroinen werden der Priscilla entgegenkommen sertaque et Elysios animae 

praesternere flores (vgl. ib. 5, 3, 285). 
Die Form ist also, wie die des Panegyricus auf Augustus (791 ff.), 

durchaus konventionell, ohne daB durch diese Stilisieruug die W&rme und 

Wahrheit des Gefiihls besondere EinbuBe erlitte: die Kunst des Dichters 

weiB auch Gemeinplatze zu adeln (verschmSht sie doch sogar Pindar nicht), 

und so steht Vergils epicedion ungleich hoher, ais das bei gleichem AnlaB 

verfaflte Dutzendgedicht des Properz 3, 18. So hat der eine schwermiitige 

Vers ostendent terris etc. den ernsten Sinn des Tacitus, der ofters auf ihn 
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anspielt, machtig gepackt, und das Ganze hat gleich bei der ersten Rezita- 

tion an der Wirkung auf Octavia seino Probe bestanden (Suet. p. 62 Reiff.). 

So ist denn auch die StilisieruDg einfacb im Vergleicb mit der Manie- 

riertheit des Properzgedichts. Die beiden ersten Verse mit ihren Spondeen 

o gnate ingentem luctum ne quaere tuorum: \ ostendent terris hunc tantum 
fata bringen die Trauer wunderbar ergreifend zum Ausdruck, und in 874 

cum tumulum praeterlabere recentem ist das lange Wort von malerischer 

Wirkung (s. Anhang VII B 2a); dagegen haben 880f. seu cum pedes iret 
in hostem \ seu spumantis equi foderet calcaribus armos dem Gedanken ge- 

mSB accelerierenden Rhythmus (s. ebenda VIIB 1). Anaphern 875f. 76f. 

78. 80f.; Alliterationen 869. 70f. 72. 76f. 78. 83f.; auch die Wahl der 

Form gnate 868 (nur in M), die sich bei Vergil im Vokativ nur hier findet 

(s. z. 116), ist wohl durch die Klankwirkung o gnate ingentem bedingt, wie 

873 aget gemitus nebeneinander gestellt sind. Archaische Worte und 

Phrasen heben das Ethos (vgl. 878 prisca fides). So ist altertiimlich feier- 

lich 870 Romana propago: vgl. clara propago Lucr. 1, 42, wohl ennianiscb 

(Romana mit folgendem Substantiv an dieser Versstelle bei Ennius ann. 

469. 537. 550). 872 Tiberine (Enn. ann. 54). 880 pedes ire steht 7, 624 

in ganz enniaDischem Zusammenhang. Die Worte 872 virum (gen.), 878 

pietas 879 impune hat an gleichen Versstellen Ennius ann. 410. 8. 99. 

Die kiinstliche Stellung der Worte 872 magnam Mavortis ad urbem (zwi- 

schen ille — campus) l&Bt vermuten, daB sie sich an ein alteres Muster an- 

lehnen (Mavortis an gleicher Versstelle Enn. ann. 104). 878f. fides invicta- 

que bello | dextera, eine konventionelle Verbindung (Cic. Deiot. 8 dextram 
non tam in bellis neque in proeliis quam in promissis et fide firmiorem), ist 

in der Form wohl ennianisch, da sie 10, 609 f. (an gleicher Versstelle) mit 

einem der archaischen Poesie entlehnten Epitheton variiert wird: vivida 
bello dextra (vgl. 5, 754 bello vivida virtus ~ Lucr. 1, 72 vivida vis)-, in¬ 
victus ist ein Lieblingswort des Ennius (ann. 192. 533. Scip. 3), wie er auch 

gern mit Formen von bellum Verse schliefit (174. 223. 383). In 871 pro¬ 
pria haec si dona fuissent l&Bt die sehr enge Beruhrung mit einem pathe- 

tischen Verse der horazischen Satiren (2, 6, 5 propria haec mihi munera 
faxis) hier wie sonst (s. z. 555) vermuten, daB beide einem alteren Ori- 

ginal (Ennius?) folgen; das wird bestatigt durch das von Vergil hier gegen 

seine Gewohnheit (s. z. 394. 690 und Anhang IIIB 2) an den VersschluB 

gestellte Verbum substantivum (fuissent). Auch 875f. Romula tellus hat 

feierlichen Klang, doch konnen wir das Adjektiv vor den augusteischen 

Dichtern nicht nachweisen: da es von Properz erst im B. III (11, 52 llo- 
mula vincla), von Horaz erst ira carm.saec. 47 (Romulae genti) und carm. 

IV (5, 1 Romulae genti) gebraucht wird, so ist es moglicherweise erst von 

Vergil gepragt, um die obliquen Casus von Romulus zu ersetzen (demselben 

Zweck dient auch Quirini, Quirino: vgl. Kone 38); neu ist auch mit der 

o. z. 281 besprochenen Bildung auf -cus 8, 654 Romuleoque (culmo), was 

dann von Ovid u. a. aufgegriffen wurde (vgl. Bucbeler zum pervig. Ven. 

p. 23). Dem gleichen Zweck der Umgehung metrisch unmoglicher Formen 

dient auch (vgl. Kone 63) 875 Iliaca, eine Adjektivbildung, die in grie- 

chischer Poesie selten und jung, in lateinischer sehr haufig ist (erstes Bei- 

spiel: Catuli 68, 86). Auch 877 alumno, ein sehr altes und feierliches 

Wort, wurde von den Daktylikern konserviert fur die metrisch unbrauch- 
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baren Formen von filius: da es oben 595 neben einem Wort archaischer 

Pr&gung (omniparentis) steht, hat es verrriutlieh aucb Ennius so gebraucbt. 

869 nec ultra MR, neque ultra FP. DaB hier ncc nicht bloB (was 

selbstver&liindlich) zu sprechen, sondern auch (mit Heinsius) zu schreiben 

ist, wird im Anhang XI 1 gezeigt werden. 872f. quantos . . . gemitus 

in der dKcpuivqcnc auch Lucr. 5, 1196; das spondeische Wort im 1. FuB 

mit starkem Ethos (s. Anhang VIII). — Die kiihne Personifikation 'wie 

viele Seufzer wird jenes Feld nach Rom senden’ ist aus der Absicht zu er- 

klftren, den Ausdruck mit der folgenden sehr gebrauchlichen Personifikation 

'welch einen Leichenzug wirst du, Gott des Tiber, sehen’ moglichst kon- 

form zu gestalten, s. Anhang II 3. 875f. nec puer ... in tantum 

spe tollet avos, ein kiinstlicher Ausdruck. Hatte das Schicksal ihm ein 

langes Leben gegonnt, so wiirde es geheiBen haben 'nec quisquam in tan¬ 

tum factis efferet gloriam maiorum’ (ein in die alteste Zeit der Rhetorik 

zuriickgehender tottoc: Pindar P. 8, 35 ff.). So heiBt es von dem Scipio, 

der es bis zur Pratur brachte: stirpem nobilitavit honor (carm. ep. 958 Biich.) 

oder von dem Konsul Messala: non tua maiorum contenta est gloria fama, j 

sed generis priscos contindis vincere honores (paneg. Messal. 29f.). Nun aber 

tritt an die Stelle der 'facta’ die bloBe 'spes’ (s. tiber den tottoc oben), 

oder, wie es auf der Grabschrift eines jung gestorbenen Scipio (8 Biich.) 

in irrealer Fassung heiBt: quibus (virtutibus) sci in longa licuiset tibe uiier 
vita, | facile facteis superases gloriam maiorum (vgl. carm. ep. 1214). Diese 

ErklSrung (vgl. auch Henry 451 f.) wird durch eine Nachahmung des Sta¬ 

tius (sat. 4, 4, 72 f.) gesichert. Sie bleibt bestehen, auch wenn spe (z. B. 

mit H. Kern, Progr. Schweinfurt 1881, 43) ais Genetiv gefaBt wird. Das 

w8,re zwar grammatisch korrekt (Biicheler, Deklination 1 35; cod. R hat 

spes, ebenfalls eine korrekte Genitivform, ib. 34, doch ist auf eine isolierte 

tjberlieferung dieser Hs. kein VerlaB), wird aber durch den Parallelismus 

in tantum tollet spe ~ tantum iactabit alumno nicht empfohlen, s. Anhang 

II 3. Wegen des immerhin gewundenen Ausdrucks werden wir hier wie 

sonst (s. Anhang II 2) mit der Moglichkeit einer an altere Poesie angelehnten 

und in dem neuen Zusammenhang kiihn verwendeten Floskel zu rechnen 

haben. 878 f. invictaque bello j dextera mit starker Interpunktion 

nach dem ersten Daktylus; da das fur Vergils eigne Praxis nicht gewohn- 

lich istf so bestatigt das die vorhin ausgesprochene Vermutung, daB die 

markvolle, kriegerische Phrase durch Ennius beeinfluBt ist: s. Anhang II4, 3. 

879 f. non illi se quisquam impune tulisset | obvius armato 
vgl. Catuli 64,343 non illi quisquam bello se conferet heros. 880f. seu 
cum pedes iret in hostem | seu spumantis equi foderet calcaribus 
armos. In Anlehnung an cum iret tritt fiir eques ein der Satz seu foderet 
(Leo, Gott. gei. Anz. 1898, 738). — armos. Servius: species pro genere, 
equi armos pro equo posuit, non enim possunt armi calcaribus fodi, richtig 

trotz Henrys Versuch (p. 453f.), die armi wortlich vom Vorderbug zu ver- 

stehen: denn auf diesem kann der Reiter zwar zur Not sitzen (Horaz sat. 

1, 6, 106), aber ihn doch unmoglich mit seinen Sporen erreichen. Die 
starke Katachrese mag dadurch motiviert sein, daB Vergil den VersschluB 

armos in alterer Poesie iiberliefert fand: wenigstens ist der Vers Georg. o, 

86 densa iuba et dextro iadata recumbit in armo mit einer Technik gebaut, 

die der bei Vergil iiblichen nicht entspricht (s. z. 167); Silius, der den 
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Ennius nachweislich noch gelesen hat, sagt mit einem ennianischen Wort 

(sonipes) und sachlich richtig 10, 255 cernuus inflexo sonipes effuderat armo 
(sc. equitem). 882 si qua fata aspera rumpas: Bedingung und Wunsch 

flieBen zusammen s. z. 31. Fata rumpere gewah.lt fur fata vincere (so con- 

sol. ad Liv. 234, carm. ep. 1578 Biich.); die Metapher wird klar durch 

Livius 1, 42, 2 rupit fati necessitatem. Da Lucrez 2, 254 fati foedera rum¬ 
pat hat, so liegt vermutlich eine ennianische Phrase zugrunde; denn daB 

Livius’ Phraseologie durch die des Lucrez direkt beeinfluBt sei, ist von 

Stacey 1. c. [z. 99] 52f. nicht bewiesen worden: phraseologische Konkor- 

danzen beider weisen auf Ennius ais gemeinsame Quelle. 883 f. mani¬ 
bus date lilia plenis | purpureos spargam flores. Die konstante Ver- 

bindung manibus plenis (Bucheler zu Seneca apoc. 4 = KL Schr. I 454) 

ist &TTO koivoO auch zu spargam zu beziehen (vgl. carm. epigr. 1185, 3f. 

Biich. utque suis manibus flores mihi vinaque saepe | funderet). — purpureos 
flores (= 5, 79) ein Versanfang auch der Lydia 67, eines von Yergil sonst 

nicht benutzten Gedichts: beide konnen von sich aus darauf gekommen 

sein (aus Vergil stammt carm. ep. 610, 11, wo aber Hyazinthen gemeint 

sind). Die Worte manibus date lilia plenis haben auf Dante solchen Ein- 

druck gemacht,daB er sie mitBeibehaltung des Lateinischen von den Himmels- 

boten sprechen laBt (Purg. XXX 21). — Lilien ais Grabesspende auch A. 

P. 7,485, epigr. 547a 1 Kaibel, carm. epigr. 467. 578 Biich. Sie waren 

ais Grabschmuck symbolisch wegen der kurzen Dauer ihrer Bliite (breve 
lilium Hor. 1, 36, 16), also wie die Rosen. Purpurlilien (anders oben 708 

candida lilia): Theophr. h. pl. 6, 6, 3 (vgl. J. Murr, Progr. Marburg i. 0. 1894, 

10); die Purpurfarbe wegen ihrer chthonischen Verwendung: s. z. 221. 

884f. animam accumulare donis fiir animae a. dona mit originellem 

Gebrauch der bei Yerben dieser Art typischen Objektsverschiebung (s. Kai¬ 

bel z. Soph. EI. p. 140). 885 f. fungar inani | munere mit folgendem 

starken Sinnesabschnitt (Ende der Rede). Von dieser rhythmischen Wir- 

kung macht Verg. mit starker Wirkung ofteren Gebrauch (s. Anh. 114,3); 

auch in der Phraseologie ahnlieh wie hier cinerique haec mittite nostro | 

munera (GedankenschluB in der Mitte einer Rede). — fungi findet sich bei 

Verg. nur hier. Ob der Grund derselbe ist, der o. zu 118 = 564 fiir das 

nur an diesen Stellen vorkommende praeficere vermutet wurde, d. h. diese 

Worte ihm fiir ofteren Gebrauch zu prosaisch erschienen, wird sich erst 

auf Grund des Thes. 1. 1. entscheiden lassen. 

EPILOG 886—900 

Mit dem epicedion Marcelli schlieBt die eigentliche Handlung stim- 

mungsvoll ab. Alles Weitere wird nur angedeutet: man fiihlt, daB der 

Dichter zum SchluB eilt (ahnlieh III Schl.). — Die Verse 890—92 exim 

bella viro memorat quae deinde gerenda | Laurentisque docet populos urbem¬ 
que Latini | et quo quemque modo fugiatque feratque laborem erledigen rasch 

den zweiten Teii der in 756ff. gegebenen Propositio: et te tua fata docebo 
(759). Dieser personliche — Teii der Prophezeiung des Anchises ist 

anerkanntermaBen eine Dublette zu derjenigen Prophezeiung, die Aeneas 

vor der KaTdpacric von der Sibylle erhalten hatte (83ff.): hier wie dort 

handelt es sich um die bevorstehenden Kriege (vgl. 86 bella) und Leiden 
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(vgl. 103 laborum), sowie um die Verhaltnisse, die Aeneas in Latium an- 

treffen werde (vgl. 88 ff.). Wer sich nicht damit begniigen will, einen 'Irr- 

tum’ Vergils anzunehmen (so Noack, Hermes XXVII 1892, 409), wird 

angesichts der Tatsache einer mangelnden Redaktion des Gedichts die Frage 

vielmehr so formulieren: welche von diesen beiden Fassungen beabsichtigte 

der Dichter zugunsten der anderen fallen zu lassen? DaB wir diese Frage 

beantworten kOnnen, verdanken wir zwei sich gegenseitig stfitzenden und 

erg&nzenden Parallelstellen imlU. und V. Buch. In jenem (458 ff.) rat Hele¬ 

nus dem Aeneas, die Sibylle aufzusuchen und sie um ein Orakel zu bitten, 

illa tibi Italiae populos venturaque bella 

et quo quemque modo fugiasque ferasque laborem 
expediet, 

Verse, die sachlich genau und zum Teii auch wortlich mit jenen des VI. 

Buchs iibereinstimmen. Also solite nach der Intention von Buch III die 

Sibylle, und nicht Anchises, dem Aeneas seine personlichen Schicksale 

offenbaren. Im fiinften Buch (722ff.) erscheint Anchises dem Aeneas im 

Traume und fordert ihn auf, unter Fflhrung der Sibylle in den Hades zu 

steigen; ais Grund gibt er an (737): 

tum genus omne tuum et quae dentur moenia disces. 
Dieser Vers enthalt in aller Kflrze eine vollstandige Inhaltsangabe der so- 

genannten Heldenschau des VI. Buches (mit den moenia meint er die inner- 

halb der Heldenschau 6, 766. 781 ff. genannten Stadte Alba und Rom, die 

den Nachkommen des Aeneas einst ais Wohnsitze zugewiesen werden sollen). 

Wahrend Anchises also in der propositio des VI. Buches 756 ff. inlustris 
animas nostrumque in nomen ituras | expediam dictis et te tua fata docebo, 
dem Aeneas die Heldenschau und die Verkiindigung seiner personlichen 

Schicksale verheiBt, spricht er im V. Buche nur von ersterer. Nun ist es ein 

von dem uns beschaftigenden Problem unabh&ngig gefundenes — m. E. 

sicheres — Ergebnis der Analyse des Gedichts, daB III und V, oder mit 

vorsichtigerer Formulierung Teile von HI und V sp&ter geschrieben sind ais 

VI (s. oben S. 110). Wir sehen also, daB der Dichter beabsichtigt hatte, 

die Dublette der Prophezeiungen in VI zu beseitigen: die Sibylle solite 

dem Aeneas prophezeien, Anchises ihm die Helden Albas und Roms zeigen; 

mit anderen Worten: die Verse 890—92 (Prophezeiung des Anchises von 

den personlichen Schicksalen des Aeneas) mitsamt dem auf sie hinweisen- 

denVers der propositio 759 sollten zugunsten von 83 ff. (Prophezeiung der 

Sibylle von demselben Gegenstand) fallen. Im wesentlichen zu demselben 

Resultat ist auch R. Sabaddini, Studi critici sulla Eneide (Lonigo 1889) 

104 gelangt. Anders urteilt A. B. Drachmann, Nord. tidskr. f. filol. XIII129. 

Er kommt zu dem Ergebnis, die Verse 890—92 enthielten 'ganz leere und 

bedeutungslose Worte’, um die sich'kein Mensch kiimmern solite’, nur habe 

Vergil dabei fdie Philologen nicht in Anschlag gebracht’. Ich zweifle, ob 

dieses Ergebnis ein giiastiges Vorurteil fiir die Richtigkeit von Drachmanns 

Beweisfiihrung darbietet. Gegen Drachmann auch Heinze * S. 358, 1, vgl. 

437: s. auch oben die Einleitung S. 46, 1. Die gegenteiligen Ausfiihrungen 

A. Gerckes, Die Entstehung der Aeneis (Berl. 1913) haben mich nicht iiber- 

zeugt; da ich die Grundlage nicht fiir tragfiihig halte, so vermag ich auch nicht 

der speziellen Darlegung iiber die Verse 890 — 92 auf S. 176ff. zuzustimmen. 

In 888 tota passim regione vagantur wird, wie Deuticke beraerkt, 
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die Fiktion des Schauens von der Hohe (754f.) aufgegeben; ein analoger 

Fall 1, 438 fV 419f. (vgl. Kroll 1. c. [z. llOff.] 139). 887 aeris in 
campis: s. oben Einl. S. 23ff. — campis latis: uber das opoiOTTTWTOV s. 
Anhang IV. 890 exin MPR, eximF; dagegen ist an den drei anderen 

Stellen exim besser bezeugt (7, 341 exim M exin RV, 8, 306 exim MP 
exin R, 12, 92 exim M exin R): vgl. Wagner adn. cr. zu 7, 341, Lachmann 
zu Lucr. 3, 160. 891 Laurentes . . . populos wie 7, 738 Sarrastes 
populos nach ennianischem Muster (ann. 24 populi . . . Latini), vgl. Archiv 

f. Lex. VI 1889, 344. 349. 
893ff. tjber das Motiv des Traums s. Einleit. S. 47f. — DieBeschrei- 

bung der 'Tore der Traume’ (Somni portae, da oblique Casus von somnium 
unbrauchbar waren, vgl. Conington) im wesentlicben aus T 562ff. (Servius). 
Die ausdriickliche Hervorhebung, daB die eTtavoboc durch das elfenbeineme 
Tor der falscben Traume vor sich gehe (898 portaque emittit eburna), hat 
im Altertum zu unsinnigen symbolischen Erklarungen AnlaB gegeben (vgl. 
Serv. und Macrob. in somn. Sc. 1, 3, 17f.). Von den Neueren ging A.Nauck 
(Mei. grecorom. III 1874, 89ff.) so weit, daB er 893—96 athetierte und 
898 Avorna (so!) statt eburna sebrieb: Vermutungen, die Ribbeck 2 in den 
Text gesetzt hat. P. Jabn (1912) meint, durch 894 sei klar, weshalb 
Aeneas, der keine vera, umbra war, nicht aus der porta cornea entlassen 
werden konnte; er faBt also vera umbra ais leibhaftiges eibuiXov; aber der 
Gegensatz ist docb vera umbra — falsa insomnia. Die riebtige Deutung 
gab W. Everett, Class. review XIV (1900) 153f. Es war ein verbreiteter 
Glaube, daB die falschen Traume vor und die wahren nach Mittemaeht 
kamen (vgl. Moschos id. 2, 1 ff., die Intpp. zu Horaz sat. 1, 10, 33 post me¬ 
diam noctem . . ., cum somnia vera, und carm. epigr. 1109, 7 Biich.), eine 
von Vergil selbst bei den von ihm erzahlten Traumerscbeinungen befolgte 
Vorstellung (z. B. 8, 26. 67). Wenn Aeneas also durch das Tor der fal¬ 
schen Traume entlassen wird, so liegt darin nichts weiter ais die Zeit- 
bestimmung 'vor Mittemaeht’. Die KCtT&{la(Tic begann bei Morgengrauen 
(255); 535ff. ist es Nachmittag geworden und die Sibylle drangt, das 
datum tempus auszunutzen; vor Mittemaeht, d. h. der Stunde, zu der die 

Toten die Oberwelt besuchen diirfen (vgl. 5, 719—39), muB die dvdpaffic 
des Lebenden vollzogen sein. Diese Auffassung, wonach also das Buch mit 
einer Zeitbestimmung schlieBt, erhalt noch eine Stiitze durch die Analogie 
mehrerer mittelalterlicher — in letzter Instanz auf gleiche apokalyptische 
Tradition wie Vergil zuriickgehender — Apokalypsen, in denen gleichfalls 
die Stunde der Beendigung der Vision angegeben ist; nur ist es dort die 
Morgendhmmerung beim ersten Hahnenschrei: vgl. die — in der Einleit. 
S. 9 n&her bezeichneten — Visionen des Furseus s. VII p. 80, die von Baeda 
und Bonifatius berichteten der J. 696 und 725, die visio Wettini vom J. 
824 p. 274; auch Dante laBt seine Reise durch die Holle 24 Stunden 
dauern (Inf. XXXIV 68f. mit den Kommentaren). 893—96 Die !k- 
cppacnc tottou (abgebildet cod. F, fol. LVIIr) wird in selbstandiger Form- 
gebung zwischen 892 (et quo quemque modo fugiatque feratque laborem sc. 
docet) und 897 f. (his ubi tum natum Anchises unaque Sibyllam prosequitur 
dictis e. q. s.) eingeschaltet, so daB mit his dictis auf 892 zuriickgegriffen 

werden kann (Deuticke): fur diese Technik vgl. die Belege zu 42ff., auf 
Grund deren iiber Peerlkamps Konjektur hic fur his sowie uber Naucks 
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Athetese von 893 96 zu urteilen ist. Nauck glaubte seine Athefcese da- 
durch bestatigt zu seben, daB 896 falsa ad caelum mittunt insomnia manes 
eine jungere Vorstellung in die Homerstelle hineinbringe: vgl. Soph. EI. 
459f., Tibuli 2, 6, 37 ne tibi neglecti mittant mala somnia manes; pytha- 

goreisch-volkstiimlicherGlaube war, utto tuiv baipovwv TT^pirecrSai avQpw- 
ttoic touc oveipouc Diog. L. 8, 32, vgl. <5veipoi x06vioi pap. mag. Paris 1. c. 
[z. 46] p. 82. Aber Vergil verknupft eben hier wie oft Homerisches mit Jiinge- 
rem. — Durch die markierte Stellung der Attribute und Substantive 894 
qua veris facilis datur exitus umbris (s. Anhang I1IA 3) wird kurz 
angedeutet, daB die Traume, die durch die andere (elfenbeinerne) Pforte 
kommen, papeic oveipoi sind. Diesen Gegensatzen entsprechen die fliich- 
tigen Rhythmen 894 facilis datur exitus umbris im Vergleich mit den 
schweren 896 sed falsa ad caelum mittunt insomnia manes: s. Anhang 
VIIB 1. — Uber die griechische Technik des Versschlusses nitens elephanto 
s. ebenda IX. 890 insomnia dvuTrvia ist vor Vergil (er noch 4, 9) 
nicht nachvveisbar: denn Terenz eun. 219 ist adiget insomnia, d. h. duTrvia, 
statt adigent i. eine durch den Sinn erforderte Emendation Bentleys; Cic. 
de sen. 44 ist insomniis = duTiviq (der Plural wie bei Sali. ep. Mithrid. 7). 

897 his ubi tum . . . prosequitur dictis M, Donatus; his ibi etc. 
FPR. Fur ubi spricht 7, 607ff.: dort wird, analog wie hier, mit sur.t ge¬ 
minae Belli portae (~ sunt geminae Somni portae') begonnen, und nach 
deren kurzer excppaOic (608—10) mit has ubi fortgefahren. Vgl. auch die 
beliebten Versanfange des Lucrez hoc ubi (hoc Ablativ: s. Archiv. f. Lex. 
XI 1900, 102f.), sowie hic ubi Cic. Arat. 113 und Ovid met. 1, 318, eben- 
falls nach einer dxqppacTic. Die Verbindung von ubi mit einem Prasens wie 
3, 69 vgl. 10, 148ff. 899f. ille viam seoat ad navis sociosque re¬ 
visit, tum se ad Caietae recto fert litore portum. Fur viam secare 
vgl. Lucr. 5, 272 via secta, was wahrscheinlich ennianisch ist: s. Anhang 
IX 2 und XI 1. Mit sociosque revisit schlieBt 8, 546 in ennianischer Um- 
gebung. — Der SchluB des Buchs nach dem SchluB der homerischen 
Nekyia airrix’ euen’ dni vf]a xiujv dxeXeuov dxaipouc | autouc t’ dpflai- 
V€iv ktX. Mit der Schilderung einer Landung hat das Buch begonnen, mit 
deijeDigen einer Abfahrt schlieBt es. Auf derartige sachliche Abrundung 
der einzelnen Biicher hat Vergil sichtlich Gewicht gelegt, besonders deut- 
lich bei den eine Einheit bildenden Buchern II. III (Aiveiou nXdvai); vgl. 
Servius 3,717 in secundi principio duo poetae sunt versus, sicut hic tres, et 
similis est finis initio: 'conticuit’ (2, 1 ~ 3, 718) et'intentis’ (2,1 ~ 3, 716). 

901 ancora de prora iacitur, stant litore puppes = 3, 277, im 
Text nur in F (erklart von Donatus), dagegen in MPR nacbtraglich hin- 
zugefiigt und von Bentley richtig getilgt; der Anfang von VII tu quoque 
litoribus nostris, Aeneia nutrix, aeternam moriens famam, Caieta, dedisti 
schlieBt unmittelbar an den letzten Vers von VI (900) an: tum se ad 
Caietae recto fert litore portum. Neuerdings hat P. Jahn den Vers wieder 
verteidigt; aber sein Grund — es sei nicht anzunehmen, daB Verg. das 
Buch geschlossen habe, ohne einen Moment der Ruhe im Laufe der Ereig- 
nisse hervorzuheben — kann gegeniiber der Tatsache der schlechten tlber- 

lieferung nicht maBgebend sein. * 



SCHMS8BETB ACHTDNG flBEE DIE GESAMTKOMPOSITION 

In vorstehendem Kommentar galt es, zu Beginn der einzelnen Teile, 
in die sich die Handlung gliedert, jedesmal zwei Fragen zu beantworten: 
welches war das Material, das dem Dichter die legendarische Uberlieferung 
bot, und wie bat er dieses Material poetisch gestaltet? Hier soli zu- 
sammenfassend der Yersuch gemacht werden, das einzelne zu einem Ge- 
samtbilde zu vereinigen. Diese Art einer auf historisch-philologischer 
Gnmdlage sich erhebenden, ksthetischen Betrachtungsweise ist in die Exe- 
gese Yergils von Heinze eingefiihrt worden, dessen Werk 'Virgils episcbe 
Technik’ ich in den Ausb&ngebogen der 1. Auflage (1903) gelesen hatte, 
ais der Druck der 1. Auflage meines Kommentars fast beendet war. Da 
Heinze mit Riicksicht auf das Erscbeinen meines Kommentars das VI. Buch 
bei seiner Analyse des Gedichts nur gelegentlicb berangezogen hatte, so 
hielt ich mich fiir verpflichtet, die von ihm gewonnenen neuen Gesichts- 
punkte in Kiirze auch auf dieses Buch anzuwenden. Heinzes Buch hat in- 
zwischen zwei neue Auflagen erlebt; auch in ihnen hat er, aus dem an- 
gegebenen Grunde, auf eine Analyse des sechsten Buches verzichtet. Ich 
wiederhole daher hier, mit einigen Anderungen, die sich mir inzwischen 
ais notwendig herausgestellt haben, die in der 1. Auflage des Kommentars 
gegebene SchluBbetrachtung, mochte aber auch hier wiederum hervorheben, 
dafi es mir ohne die aus Heinzes Werk erhaltene Belehrung unmbglich 
gewesen wkre, eine BetracbtuDg dieser Art anzustellen.*) 

1. DIE DREI GRUNDMOTIVE UND IHRE VERBINDUNG 

Das fiinfte Buch schlieBt mit dem Tode des Palinurus auf der Fahrt 
des Aeneas von Sizilien nach Cumae, das siebente beginnt mit der Fahrt 
von Cumae nach Latium. Das sechste umfaBt also die Zeit des Aufent- 
haltes der Trojaner an der kampanischen Kuste. Was Vergil dardber in 
der Legende vorfand, war nicht viel: die Begegnung des Aeneas mit 
der Sibylle (s. den Kommentar S. 148f.), sowie Tod und Bestattung 
des Misenus (S. 179). Dazu kam aber ais drittes Motiv selbstverst&nd- 
lich der Abstiegin denHades. Denn da es verbreiteter Glaube war, daB 
die homeriscbe Nekyia am Avernersee spiele, so war die Ubertragung von 
Odysseus auf Aeneas unmittelbar gegeben. Die erste und wichtigste Auf- 

1) V. Henselmanns, Die Widerspriiche in Yergils Aeneis, Diss. Wurzbur^ 
1913 versucht eine planmiiBige Widerlegung Heinzes. Ich habe diese Arbeit 
erst nach AbschluB der meinigen gelesen und frage mich nur, ob die Unwissen- 
heit oder die AnmaBung des Verfassers groBer ist. 
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gabe des Dichters war mithin, diese drei Motive in der Weise zu verbin- 
den, daB sie eine in sich geschlossene, zu einem Vollbilde sich erg&nzende 
Einheit ausmachten. Ob er das erreicht hat und durch welche Mittel, 
werden wir &m besten erkennen, wenn wir zunachst der von ihm erz&hl- 
ten Handlung Schritt fiir Schritt folgen. 

1. Aeneas ist in Cumae gelandet (1—8). Also — sagte sich jeder 
Leser —: jetzt wird er die Sibylle treffen und befragen. Es ist ein feier- 
licber Moment, ein Hohepunkt der Handlung des ganzen Gedichts: hing 
doch die Zukunft des Reichs an diesen sibyllinischen Weissagungen, durch 
die den Aeneaden die Weltherrschaft garantiert war. Die Erwartung des 
Lesers ist also aufs hocbste gespannt, und es ist nicht Vergils Art, ihre 
Erfullung lange zu verzogern. So strebt der Dichter denn gleich auf sein 
Ziel los, alles NebensSchliche so scbnell erledigend, wie es der konventio- 
nelle epische Stil eben zulieB (9—12). Nur die kurze £ic<ppa<Jlc der Dar- 
stellung an den Toren des cumanischen Apollotempels (13—33) gibt einen 
momentanen Rubepunkt, den einzigen in dem ganzen ersten Teii dieses 
Buches. Aber aucb diese Beschreibung ist von der Handlung nicht los- 
gelSst, sondem mit bedacbter Kunst zu der Handlung in Beziehung ge- 
bracht (s. S. 120f.). Jetzt ist die Sibylle da. Mit einer fast gewaltsamen 
Ktirze (s. Heinze S. 353, 1) werden alie der Befragung der Seherin durch 
Aeneas vorausgehenden Momente erledigt (33—41): wiirde doch der Leser 
jetzt an allen diesen Nebensachen kein Interesse nehmen. 

2. Das Vorspiel, gewissermaBen der die Exposition enthaltende Pro¬ 
log, ist zu Ende. Jetzt setzt das bpapa ein: die Beschworung der Sibylle 
durch die preces des Aeneas, ihr Strauben gegen die Vergewaltigung durch 
den Gott, ihr endliches Nachgeben und die Erteilung der responsa (42—101). 
Mit bedeutender Wirkung kontrastieren die beiden agierenden TTpodUJTTCt: 

hier das erhabene Ethos des sich seiner groBen Mission bewuBten Tr&gers 
der romischen Zukunftshoffnungen, dessen Rede in feierlichem Gebettone 
gemessen dahinwallt; dort die von Apollos Geist erfiillte Seherin, deren 
Worte mit hochster Leidenschaftlichkeit stoflweise aus dem rasenden Munde 

dringen. 
3. Mit dieser Szene ist das erste jener Grundmotive unseres Buches, 

die Befragung der Sibylle, erledigt. Es handelte sich fftr den Dichter 
nun darum, einen Obergang zu einem anderen Grundmotiv, dem Abstieg 
in den Hades, zu finden. Zu dem Zweck l&Bt er in einer zweiten Szene 
abermals einen Dialog zwischen Aeneas und der Sibylle stattfinden (105 
—155): Aeneas bittet die Sibylle, seinen Vater im Hades aufsuchen zu 
dtirfen; die Sibylle kniipft die Gewahrung dieser Bitte an die vorherige 
Erfullung mehrerer Bedingungen. Wenn man nun diese Szene ohne Rtick- 
sicht auf ihre Umgebung betrachtet, so muB man sagen, daB sie gut kompo- 
niert ist; sie bildet auch einen wirkungsvollen Kontrast zu der vorherigen, 
denn jetzt horen wir auch die Sibylle, deren prophetische Erregung sich 
gelegt hat, mit dem ganzen Ethos reden, das ihr ais Priesterin zukommt. 
Aber der Zweck, dem diese Szene dienen soli, jene beiden Motive zu ver- 
knupfen, ist nicht erreicht. Ais ob ihm die Gewahrung seiner ersten Bitte 
um die responsa gleichgiiltig ware, sagt Aeneas zur Sibylle (103 105): 
'auf die mir von dir prophezeiten Leiden habe ich mich Iftngst gefaBt ge- 
macht; nur um das eine bitte ich (unum oro): gew&hre mir eine Begeg- 
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nung mit meinem geliebten Vater im Hades. Dieser Ubergang ist rein 
auBerlich: bier klafft eine Liicke, die auszufiillen dem Dichter trofcz seines 
Strebens nach Einheitlichkeit der Handlung miBlungen ist und nach Lage 
der Dilige auch kaum gelingen konnte: die Moti ve waren zu verschieden, 
um sich organiscb vereinigen zu lassen. Aeneas brauchte zu seinem Gange 
durch den Hades eine Fuhrung (S. 44). Daber laBt der Dicbter die Sibylle 
nicht bloB Prophetin sein, sondern macht sie auch zur Fiihrerin durch das 
Jenseits. Um diese Kumulation zweier Amter auf die eine Person glaublich 
erscheinen zu lassen, fingiert er, daB Hekate der Sibylle ais ihrer Priesterin 
die Schliissel des Hades gegeben habe (109. 117f.). Durch diese Fiktion 
bringt er die beiden Motive also wenigstens durch die Einheit der Per- 

sonen (Aeneas, Sybille) miteinander in Yerbindung. 
4. Soviel uber die Verbindung zweier Grundmotive dieses Buchs, der 

Prophezeiung der Sibylle an Aeneas und der KCtT&Pcxcic des Aeneas mit 
der Sibylle. Ein weiteres Hauptmotiv, das Vergil, wie bemerkt in der le- 
gendarischen Uberlieferung vorfand, war der Tod und die Bestattung 
des Misenus. Sachlich hatte dies Motiv mit der KatdpacJic so wenig zu 
tun wie die Prophezeiung der Sibylle; auch hier also galt es, die man- 
gelnde Verbindung irgendwie herzustellen, wenn die Darstellung nicht bloB 
episodisch verlaufen solite. Bei Homer ist der vor der Nekyia erfolgte Tod 
des Elpenor (k 551—560) mit dieser dadurch in Verbindung gesetzt, daB 
Elpenor dem Odysseus im Hades zuerst erscheint. Diese Motivierung konnte 
Vergil fur den Tod des Misenus aus folgendem Grunde nicht verwenden. 
Bei Homer bittet das eibuiXov des Elpenor den Odysseus um Bestattung 
des nocli unbeerdigten Kdrpers, die ihm Odysseus verspricht (\ 51—80) 
und die er, aus dem Hades zu Kirke zuriickgekehrt, vollzieht (p 9—15). 
Hatte Vergil das nachgebildet, so wiirde auch bei ihm die Beerdigung des 
Misenus erst haben stattfinden konnen, nachdem Aeneas aus dem Hades 
an das Tageslicht zuriickgekehrt war. Dadurch ware aber die Gesamtkom- 
position dieses Buches aufs sohwerste geschadigt worden. Denn die groBe 
apokalyptische Rede des Anchises muBte das Ende bilden, auf das alles 
hindrangte: man merkt es, wie im Kommentar S. 346 bemerkt wurde, 
dem Dichter an, wie er nur widerstrebend ein paar nicht zu vermeidende 
Einzelheiten am SchluB hinzufiigt, aber so, daB er sie in wenigen Worten 
skizziert. Nun denke man sich die racpn Mi(Tf|VOU, die bei ihrer Wichtig- 
keit fur romische Leser notwendig in groBer Ausfiihrlichkeit zu geben war, 
ans Ende geriickt, um sofort zu empfinden, daB dadurch der ganze, sorg- 
sam auf den Effekt ausgearbeitete Plan dieses Buches liber den Haufen 
geworten worden ware. Aus dieser Schwierigkeit fand nun Vergil den 
eigenartigen Ausweg, daB er die Elpenor-Episode auf zwei Genossen des 
Aeneas gewissermaBen verteilt. Das riihrende Motiv des dem Odysseus im 
Hades erscheinenden eibuiXov seines unbeerdigten Genossen Elpenor mochte 
er nicbt missen, aber er verwendet es nicht fur Misenus, sondern fur Pali¬ 
nurus, der nach der Legende auf der Fahrt von Sizilien (Afrika) nach 
Cumae verungliickt war. Dagegen kombinierte er Tod und Bestattung des 
Elpenor, zwei von Homer an weit auseinander liegenden Stellen erzShlte 
Ereignisse, zunachst zu der einheitlichen Gesamthandlung vom Tod und 
Bestattung des Misenus, die er vor der KardpcKTic stattfinden lieB. Weiter 
aber geuiigte ihm bei seiner Abneigung gegen episodische Komposition 
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nicht ein bloB zeitliches Prius der einen Handlung vor der anderen, sou- 
dern er wollte sie auch sachlich in Beziehung zueinander treten lassen. 
So laBt er denn die Beerdigung des Misenus eine dem Aeneas von 
der Sibylle gestellte Bedingung sein, an deren vorherige Er- 
fullung sie die Erlaubnis zur KaTdpacric knii.pfte (149—152. 
162—189. 212—235). Diese oiKOVO)uta ist unleugbar geschickt und ein- 
wandfrei vollzogen worden. Anch leitet (wie Conway a. a. 0. [o. S. 16, 1] 
14 f. bemerkt) das Todesmotiv die nachfolgende Schilderung des Jenseits 
stimmungsvoll ein. Auch in ihrer poetischen Behandlung zeigt die Tacpri 
MiCTrivou bedeutende Kunst. Durch gescbickte Benutzung von Motiven 
alterer Poesie hat Vergil ein neues Ganze geschaffen, das mit seinem tra- 
giscben Ernst und seiner wiirdevollen Feierlichkeit auf die zeitgenossischen 
Leser seine Wirkung nicht verfehlt baben wird. Auch hier rivalisiert er 
wieder in seiner Art mit dem bomerischen Original. Wie Elpenor, so ist 
auch Misenus indigna morte (163) dahingerafft, aber zwischen beiden ist 
doch ein Unterschied: der Sturz des betrunkenen Elpenor vom Dacb muBte 
Yergil nach seinen Vorstellungen von der Wiirde des epischen Stils ais 
ein auperrec erscheinen (vgl. S. 115, 1. 234. 267f.); Misenus ist im frev- 
len Wettkampf mit Triton, also einem groBen baipuiv, zugrunde gegangen: 
damit ist der Wiirde eines fipunxov upotfuiTrov nicht zu nahe getreten. 
Ferner laBt Homer den Tod des Elpenor von Odysseus ohne eine Spur 
von Anteilnahme erzahlt werden; Vergil stattet seine Erzahlung mit gro- 
Bem Ethos aus.1) Die Begrabnisszene umfaBt bei Homer nur fiinf, bei 
Vergil 30 Verse: wobei man sich erinnere, daB pomphafte Leichenbegang- 
nisse und Grabesceremonien den Lesern Vergils aus eigener Anschauung 
bekannt waren; hier sahen sie das Alltagliche im Spiegel der heroischen 

Vergangenheit verklart. 
5. Wir sahen (bei 3), daB die Sibylle die Erlaubnis zur KaTapaaic 

von der Erfullung mehrerer Vorbedingungen abhangig macht. Es sind drei: 
die Beerdigung des Misenus, die Gewinnung des goldnen Zweiges, das 
Opfer fur die Unterirdischen. Uber die erste ist soeben genauer gehandelt; 

die beiden anderen lassen sich kiirzer erledigen. 
Ein Dichter, dem an Konzentration der Handlung weniger gelegen 

hatte ais Vergil, wiirde die Ausfiihrung der drei praecepta Sibyllae anein- 
ander gereiht haben. Vergil hat dagegen wenigstens die erste und zweite 
in sehr eigenartiger Weise unter sich verkniipft. Er laBt den goldnen 
Zweig sich eben in demjenigen Walde befinden, den Aeneas mit seinen 
Genossen abzuholzen beginnt, um aus den Baumstammen den Scheiter- 
haufen fur Misenus zu tiirmen. Daher zerlegt er die Behandlung des Mise- 
nusmotivs in zwei Teile: l) Tod des Misenus und Holzfallen im Urwald 
(156—184), 2) Errichtung des Scheiterhaufens (212—235); zwischen 
beide Teile schiebt er das damit in Kausalzusammenhang gebrachte Zweig- 
motiv ein (185—211). Diese oiKOVOUta fand schon das Lob der alten 
Kritiker (Servius zu 183). In der Tat sind die kleinen, sich durch diese 
Teilung ergebenden Inkonvenienzen (s. S. 180)2) belanglos gegeniiber der 

1) Ygl. die Nachweise fur das einzelne dieses Ethos bei Heinze S. 362,1. 
2) t)ber das bei dieser Art von Komposition unvermeidliche interea s.Heinze 

S. 381, 1, wo er die Kunst Vergils in der Erzahlung gleichzeitiger Handlungen 

analysiert. 
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vortrefflichen, dadurch erzielten Wirkung. Denkt man sich das Zweig- 
motiv ausgeschaltet, so hatten die zwei Schilderungen des Baumf&llens und 
der Begrabnisceremonien am Scheitei'haufen aneinander gereiht werden 
miissen: die eigentliche Handlung ware zum Stillstand gekommen. Jetzt 
werden die Schilderungen durch einen energischen Fortgang der Handlung 
unterbrochen, und zugleich wird ein lebhafter Kontrast erzielt: von dem 
tragisch-diistern Misenusmotiv hebt sich das eigenartig reizvolle, farben- 
prachtige, marchenhafte Zweigmotiv dadurch mit besonderer Intensit&t ab, 
daB es in die Mitte gestellt ist. Die Vorliebe des Dichters fur triadische 

Komposition (s. S. 109) zeigt sich auch hier. 
Die Ausfuhrung der dritten Vorbedingung, des Opfers fur die 

Unterirdischen (236—262), ist dagegen selbstSndig erzahlt; auf die 
AuBerlichkeit der Anknupfung mit his actis ist im Kommentar (S. 198) 
hingewiesen worden: hier ist dem Dichter, der verschiedenartige Motive 
verschiedenen Quellen entnahm, eine organische Verbindung nicht gelun- 
gen; hier erzahlt er episodisch in homerischer Weise, wie ja auch das 
Opfermotiv selbst aus Homer (\ 23ff.) stammt. Die Ausfiihrung dieses 
Motivs ist aber von Homer unabh&ngig: an die Stelle der ruhigen, epi- 
schen Erzahlung Homers setztVergil eine wild bewegte dramatische Hand¬ 
lung, mit der dieser Teii des Buches wirkungsvoll schlieBt. Man bemerke 
auch wieder den Kontrast zu der vorangehenden, gemessen feierlichen 

Misenusszene. 

2. DIE K AT AB ASIS 

Sie wird eroffnet mit einem hochfeierlichen Gebet des Dichters (264 
—67), das an dieser Stelle, nach der wilden vorhergehenden Szene, eine 
um so bedeutendere Wirkung ausubt, je seltener ein Heraustreten des Epi- 
kers aus seiner Zuriickhaltung ist. Durch die Tatsache, daB das Motiv ais 
solches und in einigen Einzelheiten entlehnt ist (s. S. 208 f.), wird die 
Wirkung in nichts beeintrachtigt. Es iibertragt auf den Horer die er- 
habene Stimmung,*von der ergriffen der Dichter selbst diese Verse aus der 
Tiefe seines Innern stromen l&Bt. Wir haben die Empfindung, ais ob ein 
Prediger sich die Gnade Gottes auf sein Haupt wiinsche, um sich zu starken 
fur die Offenbarung, die er den andachtig lauschenden Horern spenden will. 

An das Gebet schlieBt sich unmittelbar die KaTd(3a(Tic an: ibant ist 
das erste Wort der nun folgenden besonders malerischen Verse (s. S. 208 f.). 

Wir werden zu einer Wiirdigung der eignen Kunst des Dichters auch 
hier wieder am sichersten gelangen, wenn wir damit beginnen, die bewuB- 
ten Abweichungen von der Komposition Homers festzustellen. 

1. Ais ideales TtXoc einer von ihm zu dichtenden Nekyia schwehte 
dem Dichter, noch bevor er den Gesamtplan der Aeneis entworfen hatte, 
eine Art von Heldenschau vor: das wissen wir aus dem Prooemium des 
IH. Buches der Georgica.1) Diese Absicht blieb bestehen, ais er im Zu- 
sammenhang des nunmehr endgiiltigen Planes der Aeneis das VI. Buch 
dichtete: alles strebt in ihm auf die Heldenschau hin, die, weil sie das 
ideale Ziel ist, auch das reale Ende dieses Buches bildet, denn ein die 

Handlung in wenigen Versen abschliefiender Nachtrag ist unwesentlich und, 

1) Vgl. Neue Jahrb. 1901, 319 f‘. 
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wie schon bemerkt, mit einer Art von Widerstreben hinzugefugt. DaB die 
Heldenschau daB xeXoc der KaTtipaffic sein soli, weiB Aeneas (und mit 
ihm der Leser): er hat es aus dem Munde des Anchises gehort, der ihm 
im Traume erschienen war und ihm den Besuch im Hades befohlen hatte: 
tum genus omne tuum et quae dentur moenia disces (5, 737). Diesem 
TeXoc muB sich alles unterordnen ais Vorbereitung zur Vollendung. Haupt- 
sachlich durch diese Konzentration der Handlung auf ein Ziel steht die 
vergilische Nekyia, ais Ganzes betrachtet, technisch hbher, ais die home- 
rische.1 2 * * * *) Der Zweck, den die Helden der beiden Gedichte verfolgen, ist 
derselbe: wie Odysseus von Teiresias, so will Aeneas von Anchises eine 
Prophezeiung erhalten. Aber Odysseus trifft mit Teiresias gleich zu An- 
fang zusammen (nur das Gespriich mit Elpenor ais einem diacpoc geht 
voraus), und damit ist das eigentliche teXoc schon erreicht: alles weitere 
gehort nicht mehr zur Handlung, flir die es ja gleichgiiltig ist, da3 Odys¬ 
seus das Schicksal der Heroinen erkundet, daB er den Heroen Auskunft 
uber die VorgSnge seit ihrem Tode gibt und daB er die Gestalten der 
Helden und BiiBer erblickt. Mogen einzelne dieser Szenen noch so groB- 
artig entworfen sein und Motive von einer poetischen Kraft und Plastik 
aufweisen, daB sie wie ewige Ideale jedem Nachdichter unerreichbar blei- 
ben muBten: in der Kunst der Komposition im groBen — und nur um sie 
handelt es sich hier — steht Yergils Gedicht hoher ais das homeiische 
Original. Der Leser bleibt bis zuletzt gespannt, und wenn Aeneas mit den 
eibwXct einzelner Heroen und Heroinen zusammenkommt, so sind alie diese 
Teile wesentlich fiirs Ganze und mit der Handlung notwendig verknupft: 
er trifft diese Toten, weil die von ihnen bewobnten Regionen des Hades 
Etappen seines Weges zu Anchises sind.8) Wie viel Vergil bei dieser Kom¬ 
position andern Unterweltsgediehten verdankte, die er neben der homeri- 
schen benutzt hat, laBt sich mit Sicherheit nicht sagen, da nur mehr die 
Tatsache, nicht der Grad ihrer Benutzung fur uns kenntlich ist. Immer- 
bin glaube ich sehr wahrscheinlich machen zu konnen, daB die Anlehnung 

1) Fur eine outKpioic wie die hier angestellte darf natiirlich nur die- 
jenige Form der homerischen Nekyia in Betracht gezogen werden, die dem Ver¬ 
gil vorlag und die ihm ais Komposition eines und desselben Dichters galt (an 
Aristarche Athetese der Episode von den biKdZovTtc und den biKaZdpevoi brauchte 
er sich nicht zu kehren). F. Lillge, Z. f. Gymnasialw. LXV (1911) 65 ff. hat im 
Gegensatze zu meinen Ausfuhrungen der 1. Aufl. darzulegen versucht, daB der 
homeriechen Nekyia der Vorrang gebuhre; ich kann nicht zugeben, von ibm 
widerlegt worden zu sein. Auch abgesehen von seiner Hinneigung zur Ustheti- 
sierenden Betrachtungsweise und zu der daraus sich ergebenden Harmonistik 
kann ich es nicht billigen, daB er E. Rohdes in allen Hauptsachen verfeblte 
Analyse statt derjenigen von Wilamowitz und E. Meyer zuginnde legt, und 
daB er meinen, die Analyse der beiden zuletzt genannten Forscher ergiinzen- 
den und bestatigenden Nachweis von derWesensart der alten Bestandteile des 

X (8. o. S. 200,2) zwar erwiihnt, aber dann weiter nicht beriicksichtigt. Ubrigens 
Bind Lillges Darlegungen von Th. PliiB, Neue Jahrb. 1913, 376 ft. mit Recht 
zuriickgewiesen worden; dessen eigene teleologische Betrachtungsweise, die die 
kritische Analyse beiseite schiebt, ist mir freilich giinzlich inkommensurabel, 
wie friiher in seinem Vergil, so jetzt in seinern Homer. 

2) Vgl. Heinze S. 433: 'Episodisch ist die Nekyia der Odyssee angelegt: 
die Folge der Gruppen . . . erscheint zufallig . . . Aeneas sieht nicht zuf&llig 
dies und jenes; sein Weg fuhrt zu Anchises, und auf diesem Wege beruhrt er 
notwendig die samtlichen Abteilungen der Unterwelt, und samtliche Klassen 
von Verstorbenen sieht er oder hort von ihnen.’ 



356 SCHLUSS8ETRACHTUNG 

iu der Gesamtkomposition eine bedeutende, die Kunst des Aufbaus der 
Handlung hier also nur zum geringen Teii eia Yerdienst Vergils gewesen ist. 

Darauf fiibrt eine grundsatzliehe Verschiedenheit der liomerischeu 

Nekyia von den spateren Jenseitsgedichten. Homer dichtet, wie oben S. 200, 
2 kervorgehoben wurde, eine vexuopciVTeia, bei welcher der Held not- 
wendigerweise eine mehr passive Rolle spielen muBte: denn er bleibt bei 
seiner Grube stehen und tut nichts weiter, ais daB er aus der Masse der 
durch den Blutgeruch angelockten eibuiXa eine Auswahl derjenigen trifft, 
mit denen er sich in ein Gesprach einlassen will; von einem eigentlichen 

Fortscbritt der Handlung kann dabei nicht die Rede sein. Das muBte so- 
fort anders werden, sobald an die Stelle einer veKUOpavTeia (veKuia) eine 
KOtT&Pacic trat, bei welcher der Held nicht am Rande des Hades stehen 
blieb, sondern, von einem hoheren Wesen geleitet, die Regionen der jen- 
seitigen Welt durchschritt. Damit war sofort eine Handlung gegeben und, 
was fur unsere Frage von besonderer Wichtigkeit ist, wohl auch immer 
eine solche Handlung, deren Zweck an das Ende des Ganzen geruckt wer¬ 
den muBte. Denn bei einer Totenbeschworung, wie sie Homer schildert, 
zitiert der Held der Erzahlung aus der Masse der ihn umdr&ngenden eibuuXa 
begreiflicherweise sofort dasjenige, um dessentwillen er die Beschworung 
vorgenommen hat, so daB alles weitere episodenhaft verlaufen muB. Bei 
einer KCtTapacrtc ist dagegen der Held gar nicht in der Lage, sofort zum 
Ziel seines Wunsckes zu gelangen: weit ist der Weg dabin, sei es, daB er 
einen im Elysium weilenden Abgeschiedenen befragen will, sei es, daB es 
gilt, bis zum Palast des Pluton und der Persephone vorzudringen, um den 
Gottern der Tiefe ein Begehren vorzutragen: auf dem Wege zu diesem Ziel 
trifft der Held mit Notwendigkeit audere, die ihm im Leben lieb und wert 
waren und bei denen er daher verweilt.1) Solcher Art war die 'HpctKXeouc 
KcrraPctCTic, deren Inkalt Apollodor bibi. 2, 122—26 berichtet, sowie die- 
jenige, die Aristophanes in den Froschen benutzt; auch die orphische Ka- 
tabasis muB, soweit wir dariiber urteilen konnen, so komponiert gewesen 
sein, daB Orpheus die Regionen des Jenseits durchwandelt, um zuletzt zu 
seinem Ziele, dem Palast der Unterirdischen, zu gelangen. Diese beiden 
KaTapdcreic hat, wie ich glaube bewiesen zu haben (vgl. S. 5, 2), Vergil 
gekannt und fur einzelne Situationen herangezogen. So werden wir also 
schlieBen diirfen, daB die reichere Handlung und straffere Komposition, die 
sein Gedicht im Vergleich mit der liomerischen Nekyia aufweist, sich vor 
allem aus der Benutzung der genannten KaT&jlaaic-Gedichte erkliirt. 

Der Benutzung uns verlorener Jenseitsgedichte verdankt Vergil den 

1) Man kann sich den Unterschied der beiden Kompositionsformen be- 
sonders klar machen an der von Silius im XIII. Buch gegebenen Nekyia (400 
bis 896). Er wahlt nicht die Form der vergilischen Karafiacnc, sondern die 
einer homerischen veKUO(uavT€ia, wandelt im iibrigen aber natiirlich ganz in 
Vergils Spuren, dem er vor allem auch das Motiv der Heldenschau entnimmt. 
Etwas Oderes nun ais diese Nekyia ist kaum zu denken; schon Vers 516 ist 
die Handlung zu Ende, denn Scipio weiB jetzt was er will, da der Schatten 

yon ihm evozierten Sibylle ihm alles prophezeit hat; die ganze nun folgende 
Heldenschau’ ist nur ein unorganisches Anhangsel, grenzenlos durftig motiviert- 

mit der Neugierde des Scipio. Zu solchen Konsequenzen fiihrte die Weiter- 
dichtung der homerischen Nekyia: um sich ihnen zu entziehen, dichtete Vergil 
eben keine veioha homerischen, sondern eine xaxdfiaaic nachhomerischen Stils. 
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Plan auch zu einzelnen sehr wirkungsvollen Szenen. Das ist im Kommentar 
von Fall zu Fall bewiesen worden und soli hier nicht wiederholt werden. 
Vielmehr soli hier nur dasjenige zur Sprache kommen, was sich in der 
Komposition mit Sicherheit ais Vergils Eigentum erkennen laBt und ge- 
eignet ist, seine Kunst in der neuen Gruppierung iiberlieferter Motive zu 
zeigen. 

2. Durch die — kunstlerisch in Gruppen zerlegte — Aufzahlung 
der am Hadeseingang den Wanderern begegnenden Ungeheuer (273—94) 
ist die 268—72 begonnene Handlung fur einen Augenblick zum Stillstand 
gekommen: nun wird sie nachdriicklich fortgefiihrt. Es folgt ein eigentiim- 
licber Szenenkomplex von jener Art, wie wir ihn vorhin bei der Behand- 
lung des Misenus- und des Zweigmotivs fanden: die Begegnung des Aeneas 
mit Charon und die mit Palinurus (295—416). Beide Motive sind ent- 
lehnt: das Charonmotiv aus einem uns verlorenen Gedicht (s. S. 237ff.), 
das Palinurusmotiv ist eine Ubertragung des Elpenormotivs der Odyssee 
(s. S. 181. 229). Nun ware es ja das Einfachste gewesen, eins nach dem 
anderen zu behandeln: so hatte es ein alterer, episodisch komponierender 
Dichter auch gewiB gemacht. Aber Yergil schiebt beides ineinander, sehr 
zum Vorteil der Komposition. Denn die Begegnung mit Palinurus ist an 
sich betrachtet nur ein zufalliges Accidens, das nicht streng zur Handlung 
gehort, die Erreichung des reXoc im Gegenteil verzogert: dadurch, daB 
diese Begegnung mit der fur die Handlung wesentlichen Charonszene eng 
verknupft wird, ist der Schein der Zufalligkeit, des bloB Episodischen aufs 
gliieklichste vermieden. Will man diese Verkniipfung Kontamination nennen, 

so mag der Name gelten, wenn man sich nur klar macht, daB sie ein 
organisch gefiigtes Ganzes ergeben hat: denn die friiher von mir vertretene 
Ansicht, daB hier Unebenheiten nicht vermieden worden seien, hat sich ais 
irrtumlich ergeben (s. S. 219). Auch formal betrachtet erhalten wir wie- 
der eine geschlossene, triadische Komposition: von Charon fiihrt uns der 
Dichter zu Palinurus, von diesem wieder zu Charon. 

Die Behandlung des Palinurusmotivs im Vergleich mit dem homeri- 
schen Elpenormotiv ist auch im einzelnen bezeichnend fur die bewufite 
Kunst der vergilischen Umbildung iiberlieferter Stoffe. Die geschickte Ver- 
bindung von Kompositionselementen homerischer und modern-atiologischer 

Poesie ist bereits im Kommentar S. 230f. dargelegt worden; das groBere 
Ethos der vergilischen Szene im Vergleich mit der homerischen hat Heinze 
S. 453 analysiert. Hier sei noch auf die kunstreiche Gruppierung der Mo- 
mente, aus denen die Szene sich zusammensetzt, hingewiesen. In der Mitte 
steht das Hauptstiick, die Rede des Palinurus (347—71); sie wird um- 
geben von je einer kiirzeren Rede des Aeneas und der Sibylle (341—46; 
372 — 81); das Ganze ist eingerahmt von ganz wenigen, die Situation ein- 
leitenden und schlieBenden Worten des Dichters (337—40; 382 83). 

Also eine pyramidale Komposition: abcba. 
3. Die dramatische Handlung wird durch epische Erziihlung abgelost: 

Cerberus 417—25, drei Gruppen von Seelen der Zwischenregion 426—39. 
Darauf wieder eine hochdramatische Szene: die Begegnung des Aeneas 
mit Dido: 440—76. In dieser Szene verbindet Vergil zwei beruhmte 
Szenen der homerischen Nekyia: Odysseus und die Heroinen (X 225 332), 
Odysseus und Aias (X 543 — 64). Hier erkennen wir wiederum deutlich 
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sein Streben nach Konzentration und sachlicher Motivierung der Hand- 
lung: Odysseus hat zu den Heroinen, deren yevoc er erkundet, keine per- 
sonlichen Beziehungen; Aeneas spricht nur die eine Dido an, und wir 
erleben das Nacbspiel der ira IV. Buch erz&hlten Liebestragbdie. Die Uber- 
tragung des groBartigen Motivs von dem schweigend grollenden homeri- 
scben Heros auf die Heroine, die von den 'siiBen Liebesworten’ des Aeneas 
ungeriihrt bleibt und obne ein Wort der Erwiderung von ibm scheidet, 
ist wahrscheinlich Vergils eigene Erfindung (s. S. 248): eine der besten, 
die ihm gelungen ist. Ira eiuzelnen werden, wie im Kommentar gezeigt ist, 
Motive der hellenistischen Erotik reichlich verwendet, aber ohne jede Spui- 
von Sentimentalitat oder Tandelei: es ist eine 6(ii\ia ppuiiKOic TrpoCTuj- 
ttoic Kpeirouaa, wiirdig derjenigen des IV. Bnchs, die uns Heinze ver- 

stehen lehrte. 
4. Es folgt die Begegnung des Aeneas mit den im Kriege gefallenen 

Helden (477 ff.). Wie aus der Masse der aracpoi Palinurus, der aus Liebes- 
gram gestorbenen Heroinen Dido, so wird hier aus der groBen Liste der 
Piaio0avaTOi wieder ei ner herausgehoben, dessen Gesprach mit Aeneas der 
Dichter berichtet, Deiphobus (494—547): somit erhalten wir in dieser 
Zwiscbenregion eine iibersichtliche Trias von Dialogen im Gegensatz zu 
der Vielzahl der homerischen (Elpenor, Teiresias, Antikleia, mehrere He¬ 
roinen, Agamemnon, Achilleus, Aias).1) Die Begegnung des Aeneas mit 
Deiphobus ist derjenigen des Odysseus mit Agamemnon (X. 385—466) 
ziemlich genau nachgebildet: dem von Klytaimestra und Aigisthos hin- 
gemetzelten Griechenfursten entspricht der von Helena und Menelaus grau- 
sam ermordete Trojanerprinz. Aber auch hier sehen wir Vergil wieder be- 
miiht, die durch das homerische Vorbild gegebene Situation sachlich zu 
motivieren: es ist der Bruder, der hier dem Aeneas seine Leidensgeschichte 
erzahlt. Dadurch, daB sie beide an gemeinsame Erlebnisse anknupfen 
(502 ff. 513 f.), wird der Dialog bei Vergil lebhafter uud personlicher; man 
hat auch hier wieder das Gefiihl, daB die Begegnung mit Deiphobus (wie die 
mit Palinurus und Dido) durch die Situation bedingt ist, daB sie den Gang 
der Haupthandlung zwar aufhalt — das deutet der Dichter selbst V. 537 ff. 
an —, dennoch aber nicht zufallig, sondern notwendig ist. Eine groBere 
Symmetrie ais Homer erreicht Vergil dadurch, daB er an die Stelle der 
dreimaligen Rede des Odysseus und der zweimaligen des Agamemnon je 
eine Wechselrede des Deiphobus mit Aeneas und mit der Sibylle treten liiBt, 
das weitere durch die zur Eile drUngende Sibylle (535ff.) abschneidet 
(s. uber diese Technik S. 269). In der kiiustlerischen oiKOVO|Llia iibertrifft 
der Nachdichter also wieder das Original; aber an poetischem Gehalt bleibt 
seine Szene doch weit hinter der homerischen zuriick: das gewaltige Ethos. 

mit dem der Konig der Griechen seine Leidensgeschichte berichtet, ersetzt 
der Priamide durch ein Pathos, das sich bis zum Fluche steigert (530). 

5. Die Tartarusszene (548—627) bot der poetischen Behandlung ein 
Problem dar. Solite Vergil seinen Helden wie durch die anderen Regionen 

des Jenseits so auch durch den Tartarus gefiihrt werden und ihn dessen 

1) Conway a. a. 0. (S. 16, 1) bemerkt, daB die Reihenfolge Palinurus, 
Dido, Deiphobus sich umgekehrt zu derjenigen verka.lt, in der Aeneas mit die- 
sen Personen in der Reihenfolge seiner Erlebnisse auf der Oberwelt vereinigt 
gewesen ist. 
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Schrecknisse schauen lassen? Wie schwer es dabei gewesen ware, immer 
das TtptTTOV zu wahreu, sehen wir z. B. an Dante, der in dem ersten Teii 
seines Gedichts von Vergil bewuBt abweicht und hier neben unsterblichen 
Szenen auch solehe geschaffen hat, die dem empfindlichen Kunstverstand 
seines bewunderten Meisters asthetisch bedenklich erschienen waren. Neben 
dem Usthetischen Bedenken gab es fiir Yergil einen anderen Grund, der 
ihn diese Art der Komposition nicht wahlen lieB. Eine Vision b&tte ihren 
Hauptzweck, glaubbaft zu sein, verfehlt, wenn sie nicht von dem Visionar 
selbst, sondern einem Dritten, hier also dem Dichter, erzahlt worden wiive. 
Schon in der groBen Interpolation der komeriscben Nekyia, wo die Situa- 
tion des an seiner Grube stehenden Odysseus verlassen wird (565—627), 
ist es die Icherz£hlung, in welche die Vision eingekleidet wird (ibov, eicte- 
voriCTa usw.), und sie ist in der Folgezeit wohl durchaus die Regel ge- 
blieben. Eine Icberzahlung seines Helden war aber fiir Vergil innerhalb 
des Rahmens seiner KcrrapacTic ausgeschlossen. So findet er den eigentiim- 
lichen Ausweg, die Offenbarung ais eine Icherzahlung der Sibylle, der 
Fiihrerin des Aeneas, zu geben. Nur den Vorhof des Tartarus laBt er den 
Aeneas selbst schauen (549 videt, 574 cernis), aber das Innere die Sibylle 
ihm offenbaren.1) Damit es aber glaubhaft erscheine, daB die Sibylle, 
die Reine, den Ort der Verdammnis kennt, laBt er sie von Hekate, der 
Gottin, der sie im Avernerhain dient, einst durch den Tartarus gefiihrt 
worden sein (564 f.). Das ist sichtlich eiu der Situation zuliebe erfundenes 
TtXdcrpa des Dichters: wir horen die apokalyptische Rede der Prophetin 
nun mit vollem Glauben, sie kann ja das von ihr Geschaute in eigner Per- 
son berichten (582. 585 vidi 596 cernere erat). Zugleich schafft sicli der 
Dichter durch diese Fiktion die Moglichkeit, das von ihm redend einge- 
fiihrte irpoCTuiirov aus der Fiille des Stoffes nach Belieben auswahlen zu 
lassen (vgl. 625tf.); h-atte er diese Dinge von seiner Person aus berichtet, 
so wiirden wir von ihm VollstSndigkeit verlangt haben: die aber li&tte 
sich, wie bemerkt, mit der Erhabenheit seines allem Unasthetischen ab- 
holden Stils nicht vertragen. So aber ist es ihm gelungen, die grellen 
Farben der von ihm benutzten Schilderungen des Tartarus abzutonen und 
die Auswiichse der Phantastik auf ein die Feinfuhligkeit des Horers nicht 
beleidigendes MaB zuriickzufuhren, ohne daB dem Ganzen der Eiudruck des 
grotesk Furchtbaren dadurch verloren ginge. Die groBen Siiuder der Sage 
werden mit solcheu des Lebens zu einem gewaltigen Gemiilde vereinigt, 
auf dem griechische und nationalromische Farben eigenartig gemischt sind. 
Der Dichter wird durch den Mund der Prophetin Apollos zum Prediger: 
discite iustitiam moniti et non temnere diros. Der religiose, sittliche, soziale 
und politische Ruin der Revolutionszeit wird an einigen, in die altersgraue 
Vergangenheit zuriickverlegten typischen Verbrechen und ihrer Strafe mit 
groBen Ziigen geschildert. So arbeitete Vergil in seiner Aid:, wie Horaz in 
den etwa gleichzeitig verfaBten Romeroden, mit an dem groBen Reorgani- 

sationswerke des Augustus. 
6. Die Schilderungen des Tartarus (548 — 627) und des Elysiums 

(637 — 78) werden durch eine kurze Handlung (628 — 36) auseinander ge- 

1) Diese Kombination verschiedener Konipositionsformen hat eine kleine 
Unebenheit zur Folge gehabt: 3. S. 273. 
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halten: Aeneas heftet den goldnen Zweig an das Tor des Palastes der 
Totenkonigin. Uber die Symbolik dieser Handlung ist im Kommentar S. 167. 
171f. das Erforderliche, soweit unser Wissen ein Urteil ermoglicht, gesagt 

worden. 
7. Ais Gegenstiick zu der grotesk furchtbaren Szenerie des Tartarus 

folgt die idyllisch liebliche des Elysiums (637—78). Dieses laBt \ ergil 
seinen Helden nui Aeneas durchschreiten; hier also darf er selbst schil- 
dern1), Motive edelster griechischer Poesie in kunstvoll gewkhlter Diktion 
wiederklingen lassen, mit wenigen groBen Strichen ein Vollbild schaffen, 
das lange Generationenreihen hindurch angestaunt worden ist und seine 
Wirkung auch auf uns nicht verloren hat, die wir es im Spiegel der ver- 
kl&renden Poesie Dantes zu schauen gewohnt sind. War der Dichter in 
der Tartarusszene ein warnender, fast drohender Prediger, so gibt er hier 
den Guten die verheiBungsvolle Verkiindigung ewiger Wonnen. Wer den 
Heldentod fiirs Vaterland gestorben ist, die reinen Priester der Gotter und 
die Musarum sacerdotes, wer die Kultur der menschlichen Gesellschaft ver* 
edelt hat durch Erfindung neuer Kiinste (insonderheit die Philosophen), und 
diejenigen, die im engeren Sinne Wohltkter ihres Vaterlandes geworden 
sind: sie alie werden der ewigen Seligkeit teilhaftig werden (660—65; 
vgl. Einleit. S. 34IT.). Man merkt leicht, daB der Dichter auch hier ein 
Prophet des groBen Zeitalters ist, dem er angehort. Bei den zuletzt ge- 
nannten euepYeTai dachte gewiB jeder Leser an Augustus, dessen 'Wohl- 
taten’ der Biirger in der Stadt, der Schiffer auf dem Meer, der Bauer auf 
seiner Scholle, und nicht am wenigsten Dichter, Gelehrte, Kunstler priesen, 
die der Freigebigkeit dieses £uepfeTr|C die behagliche Muse und die konig- 
liche Belohnung ihres Schaffens dankten. 

8. Nun strebt die Handlung miichtig ihrem TeXoc zu. Drei Szenen 
sind es, die zu diesem, der Heldenschau, hinstreben. Erste Szene 679—702. 
Anchises ist gefunden. Eine bei aller Kiirze eindrucksvolle, dramatische 
Szene des Wiedersehens mit Benutzung von Motiven zweier homerischen 
Szenen: Odysseus und Antikleia, Odysseus und Laertes (s. S. 303). Durch 
eine geschickte Erfindung, iihnlich der bei dem Misenus- und Palinurus- 
motiv bemerkten, wird diese Szene mit dem groBen SchluBakt, der Helden¬ 
schau, verkniipft: Anchises ist, ais Aeneas ihn findet, gerade damit be- 
schaftigt, die Helden zu inustern (679—83). Zweite Szene 703—23: Ex- 
position der Situation, lebhafter Dialog des fragenden Aeneas und des ant- 

wortenden Anchises. Dritte Szene 724—51: die bibaxn 'Ayx^ou Trept 
TTaXiYyevecriac, erhabene Gedanken in ein feiertagliches Gewand gekleidet. 

9. Nun wird die bibaxn zur drrOKdXuipic.2) Wir stehen auf der Grenze 
der beiden groBen Teile, in die die Aeneis zerfiillt: wenn Aeneas wieder 
an das Licht des Tages emporgestiegen sein wird, so soli seine eigent- 
liche Mission beginnen, condere urbem ei inferre deos Latio. Bisher weiB 

1) Seine Vorlage lieB vermutlich auch das Elysium visionar geechaut 
werden: vgl. Vers 677f. mit dem Kommentar. 

2) DaB die 'Heldenschau’ nur durch eine sehr kiinstliche Kombination mit 
der von Vergil benutzten philosophischen Darstellung verkniipft ist, wurde 
S. 46f. nachgewiesen. Ferner ist S. 43 f. bemerkt, daB die Sibylle von dem 
Augenblick an, wo Anchises gefunden ist, zu einem Kuxpov Trpdamrov er- 
niedrigt wird, ein Verfahren, dessen IJrsprung cbendaselbst aufgezeigt wurde. 
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er von dem Schicksal, das seiner und der Seinen in dem oft verheiBenen, 
nun bald gefundenen Lande wartet, nur das Allgemeinste, und dieses ist 
nicht sehr trostlich: furchtbare Prodigien sind ibm in Aussicht gestellt; 
soeben noch hat er von der Sibylle gehort, daB er schwere Kampfe werde 
zu bestehen haben wie einst in Troja. So liegt Schweres hinter ihm, nicht 
minder Schweres wird die Zukunft bringen. Zwar weiB er, daB mit der 
Gotter Hilfe auch dieses endlich zura Heile sich wenden wird (96); aber 
seine Stimmung ist trotz des BewuBtseins, bald am ortlichen Ziel der Irr- 
fahrt zu sein, noch ernst und gedriickt: er will das Schwere tragen, weil 
er muB (103—5). Nicht mit dem Mute der Resignation aber soli er 
das gelobte Land betreten: Anchises will ihm die Heldengenerationen seines 
Stammes zeigen, quo magis Italia nobis laetere reperta (718). Ais er sie 
geschaut hat, kann er zur Oberwelt entlassen werden incensus famae ve¬ 
nientis amore (889). So wird er dort in freudigem SiegesbewuBtsein an 
sein groBes Werk schreiten. 

Dieses ist die Bedeutung der'Heldenschau’(753—886) im Zusammen- 
hang des Gedichts.1) Aber Aeneas wird hier zu einer Verkorperung des 
nationalen Romertums: ltomanc laBt der Dichter den Anchises sagen (851) 
und damit liber die augenblickliche Situation hinausgreifen, das Individuelle 
verallgemeinern. Tatsachlich ist ja die 'Heldenschau’, genauer gesprochen 
die lange protreptische Rede des Anchises (s. S. 312 ff.), ein groBartiger an 
die gesamte Nation gerichteter Aufruf zur virtus (806), zuriickverlegt in 
die mythische Vorzeit, die eben jetztin dem groBen Nachkommen des Aeneas 
wieder erlebte Geschichte, lebendigste Gegenwart geworden war. Mit jenen 
weltgeschichtlichen Worten, die Yergil selbst nur pragen konnte im Mittel- 
punkt einer Kultur von nie wieder dagewesener Ausdehnung und Starke, 
SchlieBt der erste groBere Teii der Rede des Anchises (853). Aber sie bil- 
den nicht den AbschluB der ganzen Rede. Vergils Leser hatten es vermut- 
lich ais Hybris empfunden, wenn der Dichter mit diesen Worten, in denen 
das Hochgefubl nationalen Stolzes einen monumentalen Ausdruck suchte 
und fand, geschlossen hatte, und seiner eigenen Natur ware ein solcher 
SchluB zuwider gewesen. Durchzieht doch die ganze Rede, wie S. 314 zu 
zeigen versucht wurde, die durch geschichtliche Uberlieferung und eigne 
Erlebnisse gewonnene Uberzeugung, daB der Siegeszug der Roma uber den 
orbis terrarum auch durch dunkle Strecken gefuhrt habe, ja daB die Exi- 
stenz des Staates durch Biirgerkriege einst gefahrdet worden sei. Die Gene- 
ration, deren Gefiihle der Dichter ausspricht, hatte sich zwar aus der Nacht 
zum Licht, aus dem Chaos zur Ordnung, aus der Verschuldung zur Siihne 
emporgearbeitet, aber die ernste Betrachtung der menschlichen Dinge nahm 
sie mit hiniiber in den Glanz der neuen Ara: keiner, der das augusteische 
Zeitalter in seinen groBen politischen und literarischen Vertretern iibejr- 
blickt, wird behaupten wollen, daB ali die berechtigten Ausdriicke des 
Jubels und der Freude nicht gemaBigt worden wSren durch jene ernste 
Stimmung, die dann ein Jabrhundert spater Tacitus so ergreifend in Worte 
zu fassen verstanden hat. Und dieser pessimistische, besser fatalistische 
Glaube schien ja eine neue Gewahr erhalten zu haben, ais auf dem Hcihe- 

1) Das hat Heinze S. 270 festgestellt. In der Deutung der Verse 103—5 
(oben S. 154 f.) bin ich mit ihm zusammengetroffen. 
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punkte seines personlichen Gliicks und desjenigen der Nation der Liebling 

des Kaisers und des Volkes durch einen jahen Tod dahingerafft wurde, und 

mit ihm der Glanz des lulium sidus zu erbleichen drobte. 'Ubermenschlieh 

ware unser Ruhm gewesen, wenn die Gotter uns dieses ibr schonstes Ge- 

schenk zu dauerndem Besitze gelassen hatten: so haben sie ihn uns nur 

gezeigt, um ibn wieder zu sich zu nehmen’: so werden die Besten der 

Nation empfunden, so mag der Kaiser an der Babre seines Neffen und 

Schwiegersohns geredet baben, so hat es Vergil in seinen schwermiitigen 

Versen niedergelegt. Aus dieser religiosen Stimmung beraus schlieBt er — 

auch abgeseben von rein tecbniscben Erwagungen (s. S. 338f.) — nicbt 

mit jenem Siegesruf nationalen Stolzes, sondern mit dem ernsten ern- 

Kr|6eiov MapKeXXou (854—86): poetiscbes Scbaffen ist ihm nocb, wie den 

■alten Dichtern, religiose Kunstiibung gewesen. 

10. Die Handlung wird skizzenbaft zu Ende gefubrt (886 — 900) und 

dadurch das ganze Buch aucb formell zu einer Einbeit abgerundet (s. S. 110 

und 349 f.). 

Fassen wir alles zusammen, um ein abschliefiendes Gesamturteil uber 

den poetiscben Wert dieses Bucbes abzugeben, so werden wir sagen diir- 

fen: im einzelnen manche Fehler, MiBgriffe, Widerspriiche, vergebliche oder 

kiinstlicbe Yersuche, die Yielheit der benutzten Quellen zu einer Einbeit 

zu verbinden, und dennocb im ganzen ein bedeutendes Kunstwerk, wiirdig 

der groBen Zeit, in der es entstanden ist. Wenn es ein Zeicbeu wahrhaft 

klassischer Poesie ist, daB sie einerseits aus dem Fiiblen ibrer Zeit beraus- 

geboren sein und andrerseits sich doch uber das Zeitlicbe erkeben 

muB, so wird man dieses Adelsdiplom unserem Gedicbt erteilen diirfen. 

Denn was von der Aeneis im ganzen gilt, das gilt im besonderen aucb von 

diesem ihrer Teile. Die vergiliscbe Nekyia ist ohne den Hintergrund des 

augusteischen Zeitalters undenkbar, sie ist ein bpapcc, das sich abspielt 

auf der Biihne des kaiserlichen Roms, dessen sittliche, religiose und poli- 

tische Ideale sie in monumentalen Gestalten, packenden Szenen, erhabenen 

Gedanken und Worten zusammenfaBt: in die Seele des groBten Sohnes 

jener groBen Zeit miissen wir uns also zu versenken suchen, ais der Dich- 

ter ibm dieses Buch vorlas, in dem der Kaiser die Ziele, die er verfolgte. 

poetiscb verklart, die Vergangenkeit mit der Gegenwai-t, die Gegenwart mit 

den Zukunftshoffnungen wie zu einem scbonen Traumbilde vereinigt und 

sich selbst ais den Vollender, den Wohltater, den Retter der Welt ge- 

schildert fand. Denn er selbst bildet in seinem Abn ja den Mittelpuukt 

des Ganzen auch da, wo er nicht eigens genannt worden ist, und er selbst 

wieder ist die Verkorperung jenes Romertums, das die Gotter in planvoller 

Leitung durch alie Schrecknisse hindurcbgerettet hatten und das eben da- 

mals seinen Bund mit dem Hellenentum ais dem Triiger der Kultur schloB. 

Auf der Grundlage dieser Weltkultur erbebt sich die unsrige: so erbalt 

das Gedicht, das den Gedanken jener Kultur Ausdruck verliehen hat, eiue 

liber seine zeitliche und ortlicbe Beschriinktheit binausragende Bedeutung. 

Ais dann das Christentum ein neues Glied jener Weltkultur wurde, liat 

es mit besonderer Liebe diesen Dicbter zu dem seinigen gemacbt, der fast an 

der Grenze der neuen Zeit stebend, in unvergleicblicber Spracbe Gedanken 

niedergelegt hatte, in deneu der Christ stauneud die eignen wiedererkauute. 
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In diesen Anbaugen ist eine Reihe von Untersuchungen niedergelegt, 

die mit dem vorstehenden Kommentar eng verkniinft sind; um namlich 

nicht gezwungen zu werden, durch stiickweises Zitieren innerhalb des Kom- 

mentars in sich zusammenhangende Fragen zu zerteilen, habe icb vorge- 

zogen, sie hier systematisch zu bebandeln und an den betreffenden Stellen 

des Kommentars auf die Anhange zu verweisen. Vollstandigkeit des Mate¬ 

rials ist, auBer wo sie durch die Sacbe selbst geboten schien, nicht an- 

gestrebt worden; immerbin i'eicben meine Sammlungen dazu aus, gewisse 

fiir meine Zwecke wichtige Fragen im Prinzip zu entscheiden. 

I. 

ENNIANISCHE REMMSCENZEN BEI VERGIL1) 

Eine aucb nur annahernd richtige Yorstellung von der Art und dem 

Umfang, wie Vergil seine Yorgfinger sprachlicb benutzt hat, laBt sich auf 

Grund tatsachlichen Materials nicht mehr gewinnen, da die fur ihn h^upt- 

sachlich in Betracht kommenden Literaturgattungen, Epos und Tragodie, 

uns bis auf diirftige Reste verloren sind. Aucb die Schriften, in denen 

diese sog. 'furta’ des Dichters zusammengestellt waren2), sind verscholleu; 

1) Auf die Ergebnisse meiner in dem Buche 'Enniu9 u. Vergilius’ (Leipz 
1915) niedergelegten Untersuchungen bin icb hier nicht zuriickgekommen. 

2) Ich finde nicht erwahnt, daB diese uns aus der Suetonvita und Macrobius 
bekannte Literaturgattung nichts anderes ist ais eine Ubertragung eines in 
hellenistischer Literatur beliebten ydvoc auf romische Verhiiltnisse, wie das 
bekannte Exzerpt des Eusebios (praep. ev. X 3) aus Porphyrios’ qpiXoXoYoc 
aKpbacic beweist, dessen Zitate bis auf» Aristophanes von Byzanz hinauffiihren. 
Wer mithin den Vergilobtrektatoren in ihrer Beurteilung der 'furta’ Yergils 
Glauben schenkt, muB bedenken, daB er den Dichter in der guten Gesellschaft 
z. B. eines Menandros und des Geloe TTXd-ruiv findet. Wie verstandige Manner 
die 'furta’ Vergils beurteilten, zeigt Plinius n. h. praef. 22 scito conferentem 
auctores me deprehendisse a iuratissimis et proximis veteres transscriptos ad 
verbum neque nominatos, non illa Vergiliana virtute, ut certarent und 
ddr vorziigliche Gewahrsmann des Macrobius sat. VI 1, 6 iudicio transferendi 
et modo imitandi consecutus est ut quod apud illum legerimus alienum . . . 
melius hic quam ubi natum est sonare miremur, ganz wie es bei Porphyrios- 
Eusebios 1. c. § 15 heiBt: dtapai ApuoaO^vriv, ei Xaftdiv irapa 'Yirepeibou irpoc 
bdov buupGuice und 20 6 6’ 'Avnpaxoc ra 'Opripou KXeTtrujv TrapabiopOoi 
ktX. ; vgl. auch die vorziiglichen schol. Dan. zu aen. II 797 adamat poeta ea 
quae legit diverso modo proferre und III 10 amat poeta quae legit immutata aliqua 
parte vel personis ipsis verbis proferre, beide mit Belegen aus Vergils Naevius- 
Imitation; sowie Servius zu IX 501 'ai tuba terribilem sonitum': hemistichium 
Ennii, nam sequentia ('procul aere canoro | increpuit') iste mutavit: ille enim 
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was unsere Scholien und Macrobius daraus mitteilen* 1 2), ist ganz gering- 

fiigig im Verhaltnis zu dem urspriinglichen Bestand: wufite doch der filius 

terrae Q. Octavius Avitus acht volumina damit zu fullen (Sueton p. 65f. 

Reiff.). Freilich: was an ganzen Versen Vergil fast wortlich aus alteren 

Dichtern zitiert hatte, das mag von Servius und Macrobius aus den alten 

guten Kommentaren ziemlich genau ausgehoben worden sein. Aber das 

war ja aucb verschwindend wenigs): das, womit jene Vergiliomastix acht 

Rollen fiillte, miissen vor allem Versteile, Floskeln, phraseologische Re- 

miniscenzen gewesen sein, und da darf es uns nicht wundern, daB es so 

ad exprimendum tubae sonum ait 'taratantara dixit'. et multa huius modi 
Vergilius cum aspera invenerit mutat (vgl. zu 1, 51). Mit ganz demselben 
Argument, der (stilistischen) Korrektur des 'gepliinderten’ Vorgangers, entschul- 
digt schon Cicero den Ennius an der denkwurdigen Stelle Brut. 76 rscripsere' 
inquit (Ennius) ralii rem vorsibus’ — et luculenter quidem scripserunt, etiamsi 
minus quam tu polite, nec vero tibi aliter videri debet, qui a Naevio vel 
sumpsisti multa, si fateris, vel si negas, surripuisti. DaB diese Literatur uber 
literarischen Diebstahl in Rom mindestens bis auf die sullanische Zeit zuruck- 
gebt (schon einige Repliken der Terenz-Prologe scheinen sie zur Yoraussetzung 
zu haben), lehren die Verse aus einem Prolog des Afranius, die Macrobius 1. c. 4 
gewissermaBen ais Motto seinen Erorterungen uber die furta Vergils voran- feschickt bat und die auch hier, weil sie fur die Beurteilung der vergiliscben 

raxis tatsachlich schlagend sind, Platz finden mogen (25 ff. Ribb.): 

sumpsi non ab illo (sc. Menandro) modo 
sed ut quisque habuit, conveniret quod mihi 
quodque me non posse melius facere edidi, 
etiam a Latino. 

Wie man dagegon wirkliche furta beurteilte, zeigt Horaz ep. I 3, 15 ff. — So- 
weit die erste Aufl. Jetzt wird jeder die inzwischen erscbienenen Bucher von 
H. Peter, Wabrheit und Kunst, Geschichtscbreibung und Plagiat, Leipz. 1911 
und W. Stemplinger, Das Plagiat in d. griech. Litt., Leipz. 1912 fur diese Dinge 
beranzieben; lesenswert aucb C. Hosius, N. Jahrb. XXXI (1913) 176ff. 

1) Verstandnisvoll bebandelt von G. Regel, De Vergilio poetarum imita¬ 
tore testimonia, Diss. Gott. 1907. 

2) Vgl. Leo, Hermes XXXVII (1902), 53f. — Lehrreich Servius zu X 396 
Csemianimesque micant digiti ferrumque retractant''): Ennii est, ut.. . 'semiani- 
mesque micant oculi lucemque requirunt'; quem versum ita (ut fuit: add. Dan.) 
transtulit ad suum carmen Varro Atacinus, und zu VI 846 ('unus qui nobis 
cunctando restituis rem’): sciens Vergilius quasi pro exemplo hunc versum po¬ 
suit: also die Ausnabmen werden ais solche notiert und motiviert. — Wie die 
Bemerkung des Servius zu ecl. 10, 46 :• hi autem omnes versus Galli sunt, de 
ipsius translati carminibus zu beurteilen ist, zeigt die Analogie des scbol. Bern. 
zu georg. II 93f. ('et passo psithia utilior tenuisque lageos | temptatura pedes 
olim vincturaque linguam’): hos versus a Calvo poeta transtulit, ait enim ille 
'lingua vino temptatur et pedes', d. h.: es handelt sicb bei allgemeinen An- 
gaben solcher Art um den Gedanken, nicht um den Vers selbst. Servius zu 
XI 608 Enniana est omnis haec ambitiosa descriptio (n&ml. der mit 697 be- 
ginnende Abschnitt: vgl. Vahlen zu 537). Derselbe zu II 274 Ennii versus-, 
nicht etwa aus den Annalen, sondern aus einer TragSdie, wie 241 versus En¬ 
nianus, wo der betreffende Vers aus der Andromacha anderweitig iiberliefert 
wird. — Analoge Bemerkungen uber Vergils Verhaltnis zu anderen Dichtern: 
schol. Dan. zu ecl. 1, 376 hic locus de Varrone est, ille enim sic, worauf 7 Verse 
folgen, von denen nur einer wOrtlicb von Vergil iibernommen ist; Servius zu 
5, 591 est versus Catulli: der Vers Vergils lautet 'frangeret indeprensus et. in- 
rcmeabilis error', der Catulle (64, 116) 'tecti frustraretur inobservabilis error. 
Vgl. ferner die Scholien zu georg. 3, 293. Aen. IV 1. V 426. VHI 631. X 807 

XI 601. XII 115. 
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viele volumina, sondern daB es nicht noch mehr gewesen sind.1) Denn wie 
weit diese Art von Benutzung §einer VorgSnger, speziell des Ennius ge- 
gangen sein muB, lafit sein Yerhaltnis zu Lucrez wenigstens ahnen: der 
Abschnitt unseres Buches, der ein philosophisches Problem lehrhaft expli- 
ziert (724—51), ist, wie im Kommentar gezeigt wurde, ganz in der Art 
des Lucrez und mit starkster Verwendung von dessen Diktion gedichtet.2) 
Es erscheint mir schon a priori selbstverstandlich, daB das, was von einer 
Episode wie der genannten nachweislich gilt, auch von dem Gedicht im 
ganzen zu gelten bat, bloB daB hier der Name des Ennius fur den des 
Lucrez eintritt. Nur derjenige, der einen modernen MaBstab an diese Dinge 
anlegte, konnte das leugnen oder, wenn er es selbst zugabe, fur den Dich- 
ter aus dieser Art der Benutzung seines Vorgangers einen Vorwurf ab- 
leiten. Stellen wir uns dagegen auf den antiken Standpunkt, so erscheint 
uns dieses Verhaltnis ais eine Notwendigkeit. Ennius hatte Stil und Sprache 
des Epos geschaffen, 'erfunden’, wie man damals sagte; dadurch wurden 
sie nicht bloB Gemeingut aller Nachfolger, sondern ihre 'Nachabmung’ 
geradezu verbindlich: dieselbe strenge Geschlossenheit, die fur die 
der antiken Literatur gegolten hat3), haben auch die ibeai des Stils und 
der Sprache gewahrt. Es leuchtet daher ein, daB und warum wir uns das 
Verhaltnis Vergils zu Ennius nicht anders vorstellen diirfen, ais das der 
griechischen Epiker zu Homer, angefangen von den Homerrhapsoden selber, 
die den Grundstock erweiterten, bis zu den Auslaufern im VI. Jahrh. n. Chr. 
Die selbstverstandliche Freiheit also, die sich etwa Antimachos4) und Apol- 
lonios von Rhodos in der stilistischen und sprachlichen Benutzung Homers 
nahmen, durfte Vergil sich gegeniiber Ennius nehmen, ja er muBte es tun, 
wenn er nicht der in Theorie und Praxis verbindlichen TrapaboUic trotzen 
wollte. Der Beweis hierfiir liegt in der epischen Poesie nach Vergil. Denn 
wir wurden Dichtern wie Valerius Flaccus und Statius, so gering wir auch 
von ihren Fahigkeiten denken mogen, gewiB nicht gerecht, wenn wir ihre 
starke formale Anlehnung an Vergil aus dem Unvermogen erklhren woll- 
ten, selbst neue Worte und Phrasen zu finden — wie unrichtig das w&rey 
zeigen ja Statius’ Silven, in denen ais einem nicht vergilischen ftvoc die 
pipr|(Tic Vergils nicht entfernt so stark ist wie in der Thebais —: sondern 

1) Fur den Umfang bezeichnend sind die bekannten Untersuchungen 
A. Zingerles uber Ovidius und sein Verhaltnis zu den Vorgangem (Innsbruck 
1869—71). Wenn man bedenkt, daB das uns znr Vergleicbung iiberlieferte 
Material nur einen kleinen Teii des von Ovid tatsachlich benutzten bildet und 
daB dennoch die Quantit&t der entlehnten Floskeln und Versteile so uber- 
waltigend groB ist, wird man der im Text ausgesprochenen Behauptung zu- 
stimmen. 

2) Vgl. Gellius I 21, 7 non verba autem, sola sed versus prope totos et 
locos quoque Lucreti plurimos sectatum esse Vergilium videmus. Mit dem ein- 
schriinkenden prope totos vergleicbe man Macrobius 1. c. (S. 365, 2) 7 (nicht 
aus Gellius, sondern beide aus alteren Quellen): ab aliis traxit (sc. Vergilius} 
vel ex dimidio sui versus vel paene solidos. 

3) Vgl. Neue Jabrb. f. d. klass. Alt. 1901, 331. 
4) Vgl. iiber ihn Euseb. 1. c. (S. 365,2) 20 ff., wo ihm u. a. die Kontamination 

eines Verses aus zwei homerischen Hemistichien nachgewiesen wird, Nicht 
anders hat es Vergil mit Homer gebalten (vgl. den Kommentar zu 446), und 
wenn wir mehr Vergleichsmaterial hatten, wurden wir ihm vielleicht auch die 
Kontamination von Versen aus verschiedenen ennianischen Floskelp nach- 
weisen konnen (vgl. zu 124). 
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fur sie war Vergil die verbindliche Norm geworden, wie es fur ihn selbst 

Ennius gewesen war.1) 
Fiir Vergil empfahl sich die starke Anlehnung an Ennius auBerdem 

noch dadurch, daB die Heriibernahme der archaisch gravitatischen Sprache 
seines Vorgangers seinem eignen Gedicht, das den Roraern ihre Vergangen- 
heit in idealisiertem Bilde und gewissermaBen in die Gegenwart projiziert 
zeigen solite, den Stempel der Altertiimlichkeit auch in der Sprache auf- 
driickte. Jene eigentumliche Mischung von Altem mit Neuem, die ein her- 
vorstechendes Kennzeichen der augusteischen Ara ist, iibte vermutlich einen 
besonderen Reiz auf die zeitgenossischen Leser aus, die, wie wir werden 
annehmen durfen, die feierlichen Phrasen des noch immer wegen seines in¬ 
genium hochgepriesenen alten Sangers mit Wohlgefallen allenthalben in 
einem Gedichte wiederfanden, das dazu bestimmt war, den alten Wein in 
neue Schlauche zu fiillen. Ais Vergil zum erstenmal die Absicht aussprach, 
dem Wunsch seiner Gonner gemaB ein Epos zu dichten, tat er es mit den 
Worten: 'versuchen will ich eine Bahn, auf der auch ich mich vielleicht 
vom Boden erheben kann, so daB meine Worte sieghaft von Mund zu Mund 
fliegen’ (georg. III 8f.). Mit diesem Zitat eines beruhmten Enniusverses 
(volito vivos per ora virum) versprach er ein Epos im Stil des Ennius, und 
dieses Versprechen hat er in der Aeneis erfullt2), etwa in demselben Sinne, 
wie Horaz die Satirendichtung des Lucilius und Livius die alte Annalistik 
erneuerten.3) 

Wenn diese Ausfiihrungen richtig sind, so wird ein Erklarer Vergils 
versuchen miissen, das ennianische Gut in den Versen des Nachahmers 
wiederzuerkennen. Mit derselben Bestimmtheit aber, mit der man, wie ich 
glaube, dies Ideal eines Vergilkommentars wird aufstellen durfen, wird 
man die Hoffnung, dieses Ideal auch nur annahernd zu erreichen, aufgeben 
miissen. Unsere antiken Kommentatoren haben es nur selten, an besonders 
markanten Stellen, der Muhe wert gefunden, das notige Material zu iiber- 
liefern: begreiflich genug, da fiir sie diese Art von luijurjcTic nach den obigen 
Ausfiihrungen etwas Selbstverstandliches war. Wahrend wir daher in der 
Lage sind, die Scholien etwa zu Apollonios von Rhodos nach der dort 
ebenfalls nur nebenbei beriicksichtigten Seite der homerischen |ui|urjcric durch 
das uns vollstiindig vorliegende Original selbst zu erganzen, sind wir bei 

1) DaB Lucanus sich am wenigsten von verg. Pliraseologie beeinfluBt zeigt, 
wie ich aus der sorgfaltigen Arbeit von Fr. Caspari, De ratione quae inter 
Verg. et Luc. intercedat (Diss. Leipz. 1908) gelemt habe, ist sehr bezeichnend: 
sein Epos war ja uberhaupt ein Novum, verlangte also auch einen eio-enen 
Stil. 

2) Wenn mich mein Gefiihl richtig leitet, sind die Anfangsworte der Aeneis 
arma virumque eine leichte Abbiegung eines Enniuszitats, das 1X57 steht: arma 
viros, wo der Vers fiir Vergils Praxis doppelt unregelmaBig schliefit (atque huc: 
s. Anhang IX 2, lb), umgebende Worte (horrisonus, corda) und die ganze Si- 
tuation auf Ennius weisen; arma virumque steht auch XI 747, arma virum 1119, 
arma viros IX 57, arma viro IX 696, arma viris IX 620; arma viri Horaz s. 
II 7. 100 wohl gleichfalls aus Ennius. 

3) So adelt er, ganz wie Horaz, das ingenium des alten Dichters durch die 
fortgeschrittene ars. Z. B. XI 601 f. late ferreus hastis \ horret ager campique ar¬ 
mis sublimibus ardent: eine schone Umgestaltung des ennianischen Schaner- 
verses, den Macrobius ais Original zitiert sat. 15 sparsis hastis longis campus 
splendet et horret. Vgl. auch den Komm. zu 179 ff 
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der Erklarung Vergils auf die paar Hundert zufallig iiberlieferter Ennius- 
verse angewiesen. Um so mehr wird es unsere Pflicht sein, mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln zu versuchen, ob sich dies diirftige Material ver- 
groBern laBt. Es werden sich dafiir folgende vier Leitsatze aufstellen lassen. 
l) Da die antike Yerskunst sich innerhalb der einzelnen historisch 
entwickelt hat, so bietet sie eine wertvolle Handhabe zu literarhistorischen 
Schlussen: wo Vergil von seiner eignen, hochentwickelten Praxis und der- 
jenigen seiner Zeitgenossen abweicht, da liegt stets die Moglichkeit, meist 
die Wahrscheinlichkeit vor, daB diese AbweichuDg die Folge eines Zitats 
ist. 2) Auch die Sprache hat sich historisch entwickelt, eine gewaltige Kluft 
liegt zwischen den Sprachformen der Jahrhunderte, die Vergil von Ennius 
zeitlich trennen; soweit wir also die Entwickelung zu erkennen vermSgen, 
bietet auch sie uns eine wichtige Handhabe, Entlehntes und Eignes zu 
sondern. 3) Selbst der gescbickteste Nachahmer veiTat sich ais solcher oft 
dadurch, daB die entlehnte Pbrase bei ihm in dem neuen Zusammenhang, 
in den er sie stellt, sprachlich oder sachlich weniger gut paBt ais in dem 
Original, fur das sie geprSgt war. Mit relativ groBter Vollendung hat es 
Ovid verstanden, die Leser uber seine starke Anlehnung an seine groBen 
VorgSnger durch eine die Unterschiede nivellierende Gl&tte der Form hin- 
wegzutauschen: man wird kein Bedenken tragen, ibm in dervirtuosen Hand- 
habung dieser Technik den Preis vor Vergil zuzuerkennen, der nicht in 
diesem MaBe die Gabe besaB, das Fi-emde sich zu amalgamieren. Fiir unsere 
Untersuchung hat das den Vorteil, Entlehnung ennianischer Phrasen ge- 

legentlich durch den Nachweis wahrscheinlich machen zu konnen, daB Kon- 
struktion oder Wortstellung kompliziert und von der sonstigen Praxis des 
Dichters abweichend sind oder der Zwang sich durch formale Indizien 
anderer Art bemerkbar macht. 4) Uber den allgemeinen Inhalt der Annalen 
sind wir leidlich orientiert, auch von dem Ethos, in das der alte Dichter 
seine Gedanken kleidete, konnen wir uns noch ein ziemliches Bild machen: 
dadurch ist wiederum eine neue, wenn auch mit besonderer Vorsicht zu 
benutzende Erkenntnisquelle gegeben. — Von diesen vier Gesicktspunkten 
aus — Metrik, Sprache, Formzwang durch pipr|(7ic, allgemeiner Charakter 
— ist im Kommentar der Versuch gemacht worden, das zur Beurteilung 
notige faktische Material zu vergroBern*); besonders da, wo mehrere dieser 
Momente zusammenkommen und sich gegenseitig stiitzen, steigt der Grad 
der Wahrscheinlichkeit fiir die Richtigkeit der Kombination. Trotzdem bin 
ich mir einerseits zwar bewuBt, oft nur mit Moglichkeiten zu operieren, 
audererseits aber auch, nur einen geringen Teii der tatsachlicben Entleh- 
nungen erkannt zu haben. Gefiihlt freilich habe ich eine ennianische pippctic 
oft — etwa in dem Sinne, wie man aus Livius oft den Ton der alten 
Annalisten, aus Strabon den des Poseidonios entgegenklingen hort —, aber 
wo ich nicht vermochte, die Berechtigung fiir dieses Gefiihl irgendwie zu 

beweisen, habe ich geschwiegen. 
Neben den erwahnten vier im Kommentar fortlaufend beriicksichtigten 

grundsatzlichen Moglichkeiten, ennianisches Gut auszusondern, gibt es eine 
fiinfte, iiber die hier im Zusammenhang gehandelt werden soli, aber wesent- 
lich nur insoweit, ais es fiir die Exegese von Versen unseres Buches dieu- 

1) Die Stellen vgl. im Register I uuter 'Vergils Nachahmung des Ennius’. 
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lich ist; zu einer systematischen Ausdehnung dieser Untersuchung auf die 

anderen Biicher reicht meine Materialsammlung nicht aus. 
Vergils Phraseologie beriihrt oder deckt sich oft mit derjenigen friihe- 

rer Dichter, die deshalb nicht von ihm nnmittelbar benutzt sein kbnnen, 
weil ihre Werke einem anderen yevoc angehoren. a) Vor allem gilt das 
von Beriihrungen oder tJbereinstimmungen zwiscben Yergil mit Plautus 
oder Lucilius1) in solcben Worten und Phrasen, die liber dem Niveau 
gewohnlicher Diktion steben. So wiirden wir zum Beispiel aus dem Vor- 
kommen von quadrupedans bei Plautus und Vergil, von sonipes bei Lucilius 
und Vergil auf alte Poesie hohen Stils schliefien miissen, aucb wenn uns 
diese Worte nicht tatsachlich aus dieser bezeugt waren (Ennius, Accius). 
So wiirden wir fur die echt italisch-realistische, im Griechischen schwerlich 
nacbweisbare (z. zu 640) Metapber Aen. VII 345 quam (Amatam) . . . cu- 

racque iraeque coquebant wegen ihrer ahnlichen Verwendung bei Plautus 
Trin. 225 egomet me coquo (sc. dolore), vgl. Mil. 208, auf Ennius schliefien 
diirfen, auch wenn aus ihm zufhllig nicht iiberliefert ware ann. 336 quae 

{cura) te coquit.2) In solchen Fallen werden wir mithin Ennius ais gemein- 
same Quelle anzunehmen haben, doch mit der Einschrankung, dafi neben 
seinem Epos auch an seine eignen Tragodien oder die anderer Dichter ge- 
dacht werden kann; beispielsweise wird man bei Plautus stets an die Par- 
odie nicht des epischen, sondern des tragischen Stils des Ennius oder seiner 
Vorganger zu denken haben. Uberhaupt lafit sich die Frage: Epos oder 
Tragodie da, wo es sich um rein sprachliche Kriterien handelt, deshalb 
meist nicht sicher entscheiden, weil zwischen beiden starke Wechselwirkung 
stattgefunden hat. Denn Ennius hat die TpcrftKri XeEic, die er teils rlber- 
nahm, teils selbst weiterbildete, auch fur die Grandezza seines epischen Stils 

1) Was fur Vergil und Lucilius gilt, das hat auch fur Vergil und die 
Satiren des Horaz zu gelten: findet sich an den zahlreichen Stellen, wo Horaz, 
dem Stil dieses y4voc entsprechend, den epischen xapuiofip parodiert, eine mehr 
oder minder wOrtliche tjbereinstimmung in der Phraseologie mit Vergils Aeneis, 
so hat unbedingt Ennius ais das gemeinsame Prototyp zu gelten. Denn Ennius 
mufite ja fur Horaz (wie schon fur Lucilius: vgl. 1316 Valeri sententia dia, 
danach oder direkt nach Ennius Horaz I 2, 32 sententia dia Catonis) dieselbe 
Rolle spielen wie fur die griechischen Parodisten Homer und wie dann fur die 
nachhorazischen Satiriker Vergil selbst. Das bekannteste Beispiel eines be- 
zeugten Enniuszitats bei Horaz ist sat. I 2, 37 audire est operae pretium — Enn. 
ann. 466. In diesem Sinne sind von mir im Kommentar einige Horazstellen be¬ 
nutzt worden (vgl. zu Vers 566 und das Register I unter 'Ennius’). Eine syste- 
matische Untersuchung auf Grund des ganzen Materials, die in der 1. Aufl. ais 
aussichtsvoll empfohlen wurde, ist inzwischen angestellt worden von W. Leich, 
De Horatii in saturis sermone ludibundo, Diss. Jena 1910 (vgl. bes. S. 21 ff.). 
Ein Beispiel fiir die Art des Schlusses: Horaz s. II 2,62 Romana iuventus — 
Ennius ann. 469 ~ Verg. Aen. I 467 (u. so noch 6 mal) Troiana iuventus, also 
stammt Horaz sat. II 8, 34 moriemur inulti = Vergil Aen. II 670 (IV 659 mo¬ 
riemur inultae) aus Ennius. Ein Beweis fiir die prinzipielle Richtigkeit dieser 
Kombination ist auch darin zu sehen, dafi gelegentlich vergilische Floskeln 
durch das Medium von Parodien des epischen Stils in den Fragmenten der 
Satiren Varros sich auf Ennius zuruckfiihren lassen (vgl. das Register I unter 
'Ennius’). 

2) Aus dem inzwischen erschienenen Thesaurusartikel habe ich zugelemt, 
dafi auch Livius III 36,2. VIII 3,2 (nicht ganz sicher XL 11,2) sowie Catuli 
83, 6 die Metapher hat. Das ist im Sinn des unten bei d) Bemerkten zu deuten, 
bestatigt also den hier im Text gezogenen Schlufi. 
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verwertet, und auch Yergil selbst hat die alten Tragiker neben dem ennia- 
nischen Epos gelesen und verwertet (vgl. den Kornm. zu 405. 500. 692f.). 
— b) Auch C icero ferner hat, wie ja auch nicht anders zu erwarten, sei- 
nen poetischen Wortschatz durch den des Ennius bereichert1), wie sich 
noch auf Grund unseres diirftigen Materials mit Sicherheit erkennen laBt. 
Wo also Vergils Phraseologie mit derjenigen Ciceros identisch oder ver- 
wandt ist, darf Ennius ais das gemeinsame Vorbild bezeichnet werden. Denn 
wenngleich anzunehmen ist, daB Vergil Ciceros Gedichte, wenigstens die 
didaktischen, selbst gelesen hat2), so macht es doch, wie wir sehen werden, 

die Art der Ubereinstimmung zwischen beiden wahrscheinlich, daB Vergil 
nicht dem Cicero, sondern beide dem Ennius folgten.3) Ais ich mir dieses 
Urteil liber das Verhaltnis beider l&ngst gebildet hatte, sah ich zu meiner 
Freude, daB Usener ebenso urteilt und die Richtigkeit dieser Auffassung 
schlagend bewiesen hat (Rhein. Mus. LVI 1901, 313). — c) Oft miissen 
wir denselben MaBstab an Ubereinstimmungen zwischen Vergil und Lucrez 
anlegen, der ja auch seinerseits den von ihm aufs Hochste bewunderten 
Ennius stark benutzt hat.4) Dabei ist freilich eine gewisse Vorsicht notig, 
da Vergil sich nachweislich auch an Lucrez direkt angeschlossen hat; aber 
iiberall da, wo Lucrez aus der didaktischen SprachsphSre seines Gedichts 
heraustritt, darf der SchluB auf das ennianische Vorbild ais gesichert gel- 
ten.5) — d) DaB die Sprache des Livius unmittelbar durch diejenige des 
ennianischen Epos beeinfluBt sei, ist eine verbreitete Anschauung, die sich 
mir aber nicht bestatigt hat. Vielmehr sind, wie ich glaube, die zahlreichen 
Konkordanzen mit ennianischer Phraseologie6) daraus zu erklSren, daB 
Livius sich auch in der Sprachformung eng an seine annalistischen Vor- 
g&nger anschloB, die ihrerseits begreiflicherweise von dem Sprachstil der 
poetischen Annalen des Ennius stark beeinfluBt worden sind. Konkordanzen 
zwischen ihm und Vergil in poetischen Redewendungen archaischer Pragung 
fiihren also indirekt auf Ennius zuriick. Die gelegentlich geauBerte Ansicht, 

1) Seine Vorliebe fur Ennius’ Diktion liegt in seinen zahlreichen Zitaten 
offen zu Tage; sie wird auch, woran mich R. Wiinsch erinnert, durch das inter- 
essante Gelliuskapitel XII 2 ausdriicklich bezeugt. S. jetzt auch die unten 
Anm. 5 ziterte Dissertation von Wreschniok. 

2) DaB Lucrez sie gelesen hat, darf ais sicher gelten: Munro zu Lucr. V 
619; J. Maybaum, De Cic. et Germanico Arati interpretibus, Rostock 1889, 16, 2. 

3) Wenn beispielsweise Vergil VIII 633 tereti cervice reflexa, Cicero Arat, 
fr. IX 5 tereti cervice reflexum haben, so muB das um so bestimmter auf ein 
gemeinsames Original zurvickgehen, ais Lucr. I 36 tereti cervice reposta hat. 

4) Vgl. Vablen, Ennius und Lucretius, Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1896, 717 ff. 
Man wird behaupten diirfen, daB da, wo sich die Diktion des Lucrez uber ihr 
durch den lehrhaften StofF gegebenes Niveau erhebt, Ennius mehr oder weniger 
stark benutzt ist; Musterbeispiele III 1025—46, wozu Heinzes Kommentar zu 
vergleichen, der viel, aber noch wohl nicht alles erreichbare Material bietet. 

6) Vgl. jetzt R. Wreschniok, De Cicerone Lucretioque Ennii imitatoribus, 
Diss. Bresl. 1907. Auch Catuli ist starker, ais man auf Grund der Sonderung 
zwischen archaischer und neoterischer Poesie gemeinhin glaubt, durch die 
Phraseologie des Ennius beeinfluBt: vgl. daB Register I unter 'Ennius’ und 
Froebel, Ennio quid debuerit Catullus (Diss. Jena 1910). 

6) Vgl. S. Stacey, Die Entwicklung des livianischen Stils (Archiv f. lat. 
Lexikogr. X 1898, 17ff.), wo zum erstenmal systematisch der Versuch gemacht 
ist, durch indirekte Scblusse ennianische Pbrasen bei Livius zu konstatieren. 
Ein hiibsches Beispiel auch bei Leich 1. c. (o. S. 370,1) 29f.: Verg. VIII 274 mu¬ 
rum circumsonat armis (sc. Rutulus) Liv. III 28, 3 clamor hostes circumsonat. 



372 ANHANG I 

daB Livius in den jiingeren uns erhaltenen Biichern sich von der vergilischen 
Sprache beeinfluBt zeige, beruht auf einera Irrtum. Der EinfluB Vergils 
auf die Prosa beginnt fiir uns erst mit den Ehetorenfragmenten spat- 
augusteischer Zeit (bei Seneca d. a.) und Yelleius; die Mdglichkeit, daB er 
in den spaten, uns verlorenen Dekaden des Livius in die Erscheinung ge- 
treten sein konne, braucht also nicht in Abrede gestellt zu werden. DaB in 
den uns erhaltenen Teilen des Werkes die alteren legendarischen reich- 
licheres Material poetisch-archaischer Diktion bieten ais die spSteren ge- 
schichtlichen, liegt. in der Natur der Sache selbst, nicht in einer prinzipiell 

verscbiedenen Stellungnahme des Schriftstellers begrundet. — In den fol- 
genden Listen sind Lucrez und Livius nur ais sekund&re Zeugen heran- 
gezogen worden. Einige Beispiele fur gemeinsame Benutzung ennianischer 
Phrasen durch Lucrez und Yergil oder Livius und Vergil sind im Register 
I unter 'Ennius’ notiert worden. 

1. VERGIL VI UND PLAUTUS 

Aen. VI 91 rebus egenis (= VIII 365. X 367). Dieselbe Verbindung 
bei Plautus capt. 406. Poen. 130. Da egenus zu Vergils Zeit scbon nicht 
mehr lebendig war (das archaische Kolorit des Ausdrucks fiihlte Petron, 
wenn er ibn in dem auch sonst mit altertiimlichen Floskeln aufgeputzten 
Gebet c. 133 verwendet), so darf die Verbindung fiir Ennius in Anspruch 
genommen werden, zumal an der Stelle in VIII auch der Zusammenhang 
auf diesen hinweist. Zur Bestatigung dienen noch folg. drei Argumente: 
1) Der VersschluB 1 599 omnium egenos stimmt mit Livius IX 6, 4 otn- 
nium egena corpora (s. Stacey 1. c. 50); 2) Die Synaloephe in diesem Vers¬ 
schluB widerspricht durchaus der eignen Praxis Vergils (s. Anhang XI l); 
3) An den beiden zitierten Stellen stellt Plautus neben die Verbindung 
rebus egenis die weitere: dubiis rebus. Diese hat Vergil VI 196: sie ist 
dort auch ihrerseits ais altertiimlich erwiesen worden. 

VI 276 malesuada Fames. Das Adjektiv vor Vergil bei Plautus most. 
213. Da er auf dessen Autoritat die Komposition (vgl. male suadere Plaut. 
Cure. 508) nicht zugelassen h&tte (vgl. den Kommentar zu 141), so darf 
das Wort fiir einen archaischen Dichter des luprikov yevoc in Anspruch 
genommen werden. 

VI 488 conferre gradum-, vgl. Plautus mere. 881 contra pariter fer 
gradum et confer pedem (aul. 813 gradum contollere), Livius VII 33, 11 
consul cum quo farte contulit gradum obtruncat. Vergil wahrscheinlich aus 
Ennius, Livius aus seiner ennianisch gefSrbten Vorlage. — Analoger SchluB 
fiir die bei Vergil beliebte Phrase se adferre (im Sinn von advenire) III 
310. 346. VII 477: vor Vergil nur Plaut. Amph. 988 und Terenz Andr. 807. 
Ebenso iussa capessere Aen. I 77, vgl. Plaut. trin. 300 imperia capessere, 

zumal der VersschluB iussa capessere fas est fiir Vergil trotz der durch 
Enklisis zusammengeriickten Monosyllaba schon nicht mehr gewohnlich ist 
(s. Anhang IX). 

VI 633 pariter gressi ~ Plautus Truc. 124 pariter gradere. 

VI 472 corripuit sese . . . (atque refugit). Da se corripere eine in die¬ 
sem Sinne von Plautus (z. B. mere. 661 ut corripuit se repente atque abiit) 
und Terenz oft gebrauchte Wendung ist, so kann Vergil die Phrase aus 
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Ennius iibernommen baben. In XI 462 corripuit sese et tectis citus extulit 
altis verbindet er sie mit se efferre, das wie das vorhin erwahnte se adferre 
ebenfalls archaisches Kolorit hat (vgl. Plaut. Bacch. 423 pedem efferre 

aedibus) und das XII 441 haec ubi dicta dedit, portis sese extulit ingens mit 
dem ennianischen Hemistichium (s. unten bei 3) haec ubi dicta dedit ver- 
bunden ist. 

"VI 90 Teucris addita luno. In alten Kommentaren, aus denen Servius 
und Macrobius (VI 4, 2) schopfen, war addere in diesem Sinne ais verbum 
antiquorum aus Plautus (aul. 555f. Argus ... quem quondam Ioni luno 
custodem addidit) und Lucilius belegt. Es war wohl eine TpayiKr] XeEic: 

luno ist ais baipuuv eqpebpoc gedacht. 

VI 160 multa illi inter se vario sermone serebant. Die etymolo- 
gische Verbindung (Varro 1. 1. VI 64) = Plautus Cure. 193 u. o., auch 
Livius VII 39, 6 haec occultis Semnonibus serunt. Ennianischer Ursprung ist 
bei Vergil um so glaublicher, ais inter se an gleicher Versstelle aus Ennius 
(ann. 135) belegt ist. 

VI 185 f. haec . . . tristi cum corde volutat. Aus Ennius (ann. 482) be¬ 
legt ist tristi cum corde gubernas, was Vergil auch VIII 522 multaque dura 
suo tristi cum corde putabant hat. Wie in diesem Vers putare in archaischer 
Bedeutung steht (s. den Kommentar zu 317ff.), so in dem des VI. volutare: 
Plautus mil. 196 volutare secum in corde, Lucilius 1017 in corde volutas, 
Lucrez III 240 mente volutant, Verg. IV 533 secumque ita corde volutat 
u. o. dgl. Also ist auch VI 157f. caecosque volutat | eventus animo secum 
durch ein archaisches Vorbild beeinfluBt. Wie Livius die Phrasen XXVIII 
18, 11 in animo volutare XL 8, 5 multa secum animo volutare aus seinen 
Quellen beibehielt, so Sallust Iug. 13, 5. 113, 3 die analogen Verbindungen 
aliquid secum agitare oder cum animo reputare. Die echt altertumliche Vor- 
stellung, daB der Mensch mit seinem Verstande wie mit einem alter ego 
iiberlegt und erwagt, ist aus Homer gelaufig; ein besonders drastisches 
Beispiel hat Pindar P. 3, 28 f. in der lyrischen Behandlung einer hesiodischen 

Eoe (vgl. Agnostos Theos 136, 1 a. E.). 

VI 57 direxti. Vgl. liber derartige, auch bei Plautus nachweisbare Syn- 
kopen den Kommentar z. d. St. 

2. VERGIL VI UND LUCILIUS 

Aen. VI 77 finem dedit ore loquendi von Ursinus mit Ennius ann. 586 
pausam facere ore (ore add. Vahlen) fremendi verglichen. Noch niiher steht 
die von Lucilius 18 parodierte Trepicppacric: haec ubi dicta dedit, pausam 
facit ore loquendi. Vergil ersetzte das von ihm schon ais vulgSr empfundene 
pausa (pausa loquendi auch Accius tr. 290) durch finis. Das Hemistich 
haec ubi dicta dedit hat Vergil 8 mal (in B. VI: 628), ohne dedit 3 mal: 

es ist sicher ennianisch (Leich a. a. O. [S. 370,1] 39f.). 
DaB Vergils Capitolia ad alta VI 836 aus Ennius stammt, ist im 

Kommentar aus anderen Griinden wahrscheinlich gemacht worden. Lucilius 

1145 hat ad Capitolia magna. 
Vergils cortina VI 347 stammt, wie das Wort selbst zeigt, aus archai¬ 

scher (wohl tragischer) Poesie. Darauf fiihrt auch Lucilius’ 276 parodie- 
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rendes cortinipotens. Ahnlich zu beurteilen ist wohl alma Ceres, das Luci¬ 
lius 200 und Yergil georg. I 7 an gleicher Versstelle haben.1) 

3. VERGIL UND CICERO 

DaB Vergils praepetibus pinnis Aen. YI 15 aus Ennius stammt, ist im 
Kommentar, von anderen Griinden abgesehen, auch durch das Vorkommen 
der Phrase in Ciceros Marius bewiesen worden. 

Cicero fr. 22, 18 Baehr. (de div. II 63: Iliasvibersetzung) genitor Sa¬ 
turnius, Vergil Aen. IV 372 Saturnius . . .pater: nach Ennius, der ann. 64 
Saturnia luno hat. Ennius muB Saturnius an dieselbe Versstelle gesetzt 
haben wie Vergil 1. c. nec Saturnius liaec oculis pater aspicit aequis und 
V 799 tum Saturnius haec domitor maris edidit alti, denn beide Verse sind 
fvir Vergils Praxis durchaus ungewohnlich wegen des daktylisch auslauten- 
den Wortes im zweiten FuB: er hat das nur noch georg. III 344 armen¬ 
tarius Afer und Aen. IV 316 per conubia laeta, letzteres ein Zitat aus 
Catuli 64, 141. 

Cicero schlieBt ib. 22 einen Vers mit voce locutus, Vergil Aen. III 320 
voce locuta est; vgl. I 614. X 5 ore locutast. Solche Ausdrilcke fiir 'sprechen’, 
die schon durch das periphrastische ore archaischen Typus zeigen (wie dnro 
■fXiucrcrac cpGeyEaxo Pindar 0. 6,13), diirfen wohl bestimmt ais ennianisch 
bezeichnet werden, vgl. oben (bei 2) liber finem dedit ore loquendi; ferner 
Aen. VI 155 dixit pressoque obmutuit ore VII 194 placido prior edidit ore 
(vgl. Ovid met. VHI 703 talia tum placido Saturnius edidit ore, wegen Sa¬ 
turnius mit ennianischem Kolorit), sowie XI 242 ita farier infit (ennianisch 
wegen des doppelten Archaismus), VI 372 talia fatus erat (vgl. ann. 36 
talia tum memorat), 190 (= VIII 250) vix ea fatus erat (sicher ennianisch, 
s. d. Kommentar), V 382 = XII 295 atque ita fatur (mit ungewShnlicher 
Synaloephe, vgl. Anhang XI). Ein Lieblingswort V.s ist ad fari (30 mal, 
darunter in VI: 40. 455. 538. 666): es ist unzweifelhaft ennianisch, denn 
Cicero, der es selten und nur an Stellen von besonderem Ethos braucht, 
sagt de sen. 1, 1 licet mihi versibus eisdem te adfari . . ., quibus ad fatur 
Flamininum Ennius. Horaz hat es nur carm. I 7, 24 sic tristes adfatus 
amicos (Teucer, also ripunKiijc): der Consensus mit Verg. VIII 126 dictis 
adfatur amicis IX 196 ad fatur amicum erkl&rt sich nur ais Reminiszenz 
an das gemeinsame Vorbild, an das bei Silius VIII 200 affarier ore auch 
die archaische Form erinnert. 

Cicero ib. schlieBt einen Vers mirabile monstrum, ebenso (jfters Vergil; 
daB nicht Cicero die (alliterierende) Verbindung pragte, ergibt sich daraus, 
daB er sie wie eine erstarrte Phrase in den hier von ihm iibersetzten Homer- 
vers (B 320 GaupdCoiuev olov £TUX0n) hineintragt. 

1) Zu Aen. IX 225 consilium summis regni de rebus habebant notiert Servius: 
Lucilii versus uno tantum sermone mutato; nam ille ait 'consilium summis ho¬ 
minum de rebus habebantder Luciliusvers (4) parodiert eine ennianische Gbtter- 
szene. Analog zu beurteilen Serv. z. X 104 sowie zu georg. II 98 (hier gemein- 
sames griechisches Origiual). IX 641 macte nova virtute puer ~ Lucilius 225 
macte, inquam, virtute, Hor. sat. I 2, 31 f. macte | virtute esto, beide sicher par- 
odierend: Pacuv. 146 macte esto virtute: aus diesem Tatbestande ist der SchluB 
auf das ennianische Epos zwingend (vgl. Leich a. a. 0. [S. 370, 1] 36. 
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Cicero Arat. 67 validis . . . viribus (alliterierend), Vergil VI 833 va¬ 
lidas . . . vires: Ennius ann. 300 validis cum viribus. 

Vgl. Cicero fr. 30, 2 Iuppiter . . . lustravit lumine terras (alliterierend) 
mit Vergil IV 6 Phoebea lustrabat lampade terras (Aurora). 

VI 368 (sine) numine divom VersschluB Catulis 64, 134, der aber 
(worauf auch das fiir Catuli schon veraltete divom ftihrt) alter sein wird, 
da Ennius ann. 456 einen Vers mit divom, Cicero de cons. fr. 3, 70 mit 
numine divos schlieBt. Auf Entlehnung weist auch V 56 haud equidem sine 
mente rcor, sine numine divom, wo mens deorum altertiimlichen Eindruck 
macht, s. auch Anhang IX 2. So muB auch III 697 ('iussi) numina magna 
entlehnt sein wegen der sehr seltnen Ausftlllung des zweiten VersfuBes 
durch ein daktylisches Wort und der mangelnden Nebencaesur: s. Anhang 

VII B 2 d 2. 



II. 

PER10DIK 
Die Worte F. Leos (Der satumische Vers, Berl. 1905, 14, 2), daB 

hier ein groBes Feld philologischer Untersuchung offenstehe, haben noch 
immer Geltung, insbesondere auch seine Warnung: 'natiirlich soli man 
nicht sammeln und Prozente suchen, sondern interpretieren.’ Der von mir 
hier in der 1. Aufl. eingeschlagene Weg hat seine Billigung gefunden. Ein- 
zelnes kann ich jetzt scharfer und, wie ich glaube, richtiger formulieren. 
Wie viel noch zu tun bleibt, kann nur der beurteilen, der auf diesem Ge- 

biete selbst gearbeitet hat. 

1. RHETORISCHE GLIEDERUNG 

'Die romische Poesie verdankt ihre Ausbildung der genaueren Rich- 
tung auf das, was der poetischen Rede ziemt, whhrend die alte Poesie bis 
zum Ausgang der Republik schwankt zwischen Poesie und Prosa. Solche 
lange Perioden wie Lucrez I 930—950 sind aber der Prosa angemessen, 
nicht der Poesie. Noch Catuli hatte am Anfange des Gedichtes auf das 
Haar der Berenike eine . . . lange Periode.’ 

Die Richtigkeit dieser Worte M. Haupts (bei Belger S. 161) ist langst 
anerkannt, auch das Weitere, daB Vergil der eigentliche SchQpfer der 
poetischen Technik auch auf diesem Gebiet gewesen ist (F. Skutsch, Aus 
Vergils Friihzeit, Leipzig 1901, 65). Das Prinzip laBt sich kurz so formu¬ 
lieren: Vergil hat die Gesetze der kunstm&Bigen Prosa auf die Poesie 
iibertragen und fur sie verbindlich gemacht: begreiflich genug, denn diese 
Art von Poesie war ja, wie rhetorische Prosa, zum lauten Lesen und Horen 
bestimmt. Cicero verbietet, daB die Periode ein gewisses MaB iiberschreite, 
und bezeichnet vier Hexameter ais die Normall&nge auch der Prosa (de 
or. III181 f. or. 222). Tatsilchlich sind bei Vergil die Falle, wo eine Periode 
sich uber mehr ais vier Hexameter erstreckt, nicht eben haufig, und die 
Ausnahmen wohl meist beabsichtigt: so VI 56—62 in einem Gebet (wie 
georg. I in., Il4ff.), fur das dem alten Hymnenstil gemiifi lange Satz- 
gefiige typisch waren, 119—23 in einem pathetischen Epilog, 791—97 

in dem prunkvollen Panegyrikus auf Augustus. Aber nicht bloB die ge- 
messene L&nge ist das Kriterium einer guten Periode, sondern in noch viel 
hoherem Grade die Gliederung, durch die auch eine das NormalmaB 
iiberschreitende Periode ein Kunstwerk werden kann: continuatio verborum 
multo est aptior ac iucundior, si est articulis membrisque distincta quam si 
continuata ac producta Cic. 1. c. 186; KuiXa und KopiaaTa bilden die eigent- 
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liche Signatur des kunstgerechten Satzes seit Thrasymachos und Isokrates, 
die durch ihre Einftihrung die eigentlichen apxrjTtTai der Kunstprosa ge- 
worden waren. Diese 'Glieder’ sind es daher auch, die Cicero und Vergil 
zur Signatur der prosaischen und poetischen Periode erhoben1 2 3), vor allem 
das TptKUjXov und TtTp&KUjXov (oder dessen Halbierung, das biKUjXov), die 
seit Isokrates dominierten und nacb Senecas d. a. Zeugnissen (contr. II 4, 
12. VIII 2, 27) grade aucb in den Rbetorenscbulen der augusteiscben Zeit 
am beliebtesten waren, besonders das xpitauXov, das auch der vergilischen 
Periodik ibr eigentlicbes Geprbge gibt.®) Triadische und tetradische Grup- 
pierung berrscht auch in der Komposition im groBen, d. h. in der Dispo- 
sition: diese Architektonik von Pindar an, bei dem sie scbon sebr deutlich 
ist®), durch die Literatur beider Sprachen in Poesie und Prosa4) zu ver- 
folgen, dkchte icb mir eine reizvolle Aufgabe.5 6) Fiir das VI. Buch der Aeneis 

1) Im AnschluB an die Ausfiihrungen der 1. Aufl. hat Fr. Caspari, De ratione 
quae inter Verg. et Lucanum intercedat (Diss. Leipz. 1908) 66ff. die Periodik 
V.b mit derjenigen Lucans instruktiv verglichen; Lucan huldigt auch in der 
Periodik den 'minutissimae sententiae’ der zeitgenossischen Rhetorik. 

2) Vgl. beispielsweise 1—8: Sic fatur lacrimaris \ classique immittit habe- 
2 3 1 

nas | Et tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris. || Obvertunt pelago proras, i 
2 3 

tum dente tenaci Ancora fundabat navis, | et litora curvae Praetexunt puppes. i| 

iuvenum manus emicat ardens Litus in Hesperium: \ quaerit pars semina flam¬ 

mae Abstrusa in venis silicis | pars densa ferarum Tecta rapit silvas | inventaque 

flumina monstrat. || 

3) Ein paar beliebig herauegegriffene Beispiele. Nem. 1: 1) Prooemium 
1—7, 2) tjbergang zum Enkomion 8—12, 3) Enkomion mit zugehbrigem Mythus 
13—Ende: a) Die Heimat des Siegers 13—18; b) Die dpexai des Siegers 19 bis 
33 dvbpOuv, a) Gastfreundschaft 19—25 dv-riov, 3) Kraft des Korpers und Weis- 
heit des Geistes 26 x^xvai—30, f) Lebenskunst 31 — 32 dvbptiiv; c) Der Mythus 
33 tfdi—Ende: a) Das Wunder 33 4yui—47, (5) Eindruck auf die Umgebung 
48—59, f) Prophetie des Teiresias 60—Ende. — Olymp. 6: 1) Enkomion des 
Siegers 1—21: a) Prooemium 1—4 xr|X.auY^Ci b) Obergang zum Enkomion 4 ei—7, 
c) Enkomion 8—21; 2) Enkomion des Geschlechts 22—74 tKaoxov (Anfang und 
Ende weisen aufeinander hin: 26 y^voc, 71 y^voc); a) Prooemium 22—28 
b) Geschlechtsmythus 29—70, c) Schlufi 71—74 txacxov; 3) Riickkehr zum Sieger 
74 |itf>|ioc—81: a) An alles GroBe heftet sich der Neid 74 pwpoc —76, b) Was 
ich zum Ruhm des Geschlechts sagte, ist wahr 77—80 xipa, c) Daher ver- 
dankt auch der Sieger den Sieg dem Hermes 80 xelvoc—81; 4) Personliche 
Bemerkungen des Dichters 82—Ende: a) Korrektur des Sprichworts von der 
Boiwxia uc 82—90 uv, b) Segenswiinsche 90 looi—102, c) Gebet an Poseidon 
103—Ende. — Pyth. 3: 1) Mythus 1—68: a) Einleitung 1—7, b) Koronis 8—46 
c) Asklepios 47—58; 2) Spezielle Folgerung fiir Hieron 69—79: a) Einleitung 
59—62 (tvtbpn des Mythus), b) Gesundheit des Korpers vermag ich nicht zu 
gew&hren 63—76, c) Aber um sie zu beten vermag ich 77—79; 3) Allgemeine 
Folgerung: die ungetrubte Freude des Lebens ward keinem Menschen zuteil 
80—Ende: a) Einleitung (diese Wahrheit muB vor allem ein Konig kennen) 
80—86 nbxpoc, b) Mythische Beweise 86 aiuiv—103 ydov, c) SchluB (wuchere 
mit dem Pfunde, das Gott dir gegeben hat) 103 ei—Ende. 

4) Sehr deutlich ist die triadische und tetradische Gruppierung z. B. in 
der demosthenischen Kranzrede; wo Bie durchbrochen ist, pflegt das mit der 
eigentiimlichen Entstehungsgeschichte dieser Rede zusammenzuhangen. 

6) Besonders klar ist die Vorliebe fiir trikolische und tetrakolische Gliederung 
mir bei Horaz geworden. Fast jedes Gedicht bietet eine Reihe von deutlichen 
Fallen, z. B.: 



378 ANHANG II 

vgl. die tlbersicht oben S. 107 f. und das Register IIIb unter 'Disposition 

und Komposition’. 

2. PARATAXE UND HYPOTAXE 

Wahrend also die Periodik der kunstm&Bigen Poesie mit derjenigen 
der Prosa in dem Prinzip einer iibersichtlichen Gliederting iibereinstimmt, 
weicht sie von dieser ab in dem Prinzip, die einzelnen Kola moglichst durch 
Parataxe nebeneinander zu stellen, anstatt sie durch Hypotaxe sich ein- 
ander unterzuordnen. Die archaische Poesie bewegt sich noch oft in Perioden, 
deren Glieder eins vom andern abh&ngen; man braucht Lucrez nur aufzu- 
schlagen, um Beispiele zu finden, so VI 58ff.: 

nam bene qui didicere deos securum agere aevom, 
si tamen interea mirantur, qua ratione 
quaeque geri possint, praesertim rebus in illis 
quae supera caput aetheriis cernuntur in oris, 
rursus in antiquas referuntur religiones}) 

Im Gegensatz hierzu bevorzugt Vergil die Parataxe ais die mehr poe- 
tische Art der Diktion, so gleich zu Beginn von Buch VI: 

sic fatur lacrimans, classique inmiitit habenas, 
et tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris, 
obvertunt pelago proras, tum dente tenaci 
ancora fundabat navis, et litora curvae 
praetexunt puppes. 

Das sind zwei Perioden von je drei parataktisch aneinander gereihten 
Gliedem, die in Prosa durch Hypotaxe etwa so verbunden worden w&ren: 
'quae postquam lacrimans dixit, velis passis tandem Cumas appellit; ibi 
proris ad mare versum ancora religatis puppes litora praetexunt.’ Wo er 

11: 1) Prooemium (Widmung) 1—2, 2) Tractatio a) 8—10 a) 3—6 (drei 
k6hhotu) P) 7—8 y) 9—10 b) 11—18 a) 11—14 P) 16—18 c) 19—28 
a) 19—22 (vier k.) p) 23—26 detestata (drei k.) y) 26 manet—28 (drei k.), 
3) Conclusio 29—36: eine dreigliedrige Periode a) 29—32 populo b) 32 
s»-84 c) 36-36. 

122: 1) Strophe 1—2, 2) Str. 3—4, 3) Str. 6—6. 
I 81: 1) Sr. 1—2, 2) Str. 3—4, 3) Str. 6. 
184: dxei Perioden von je drei Gliedem. 

1120: 1) Str. 1—2 a) V. 1—6 relinquam (drei k.) b) 6 non—8 (drei k.) 
2) Str. 3—4, a) Str. 3 (drei k.), b) Str. 4, 3) Str. 6—6 a) Str. 6, b) Str. 6 
(drei k.) 

IIIl: Nach dem Prooemium (Str. 1 in drei k.) drei Teile: 1) Str. 2—4 
B) V. 6—8 (vier k.) b) 9—14 maior (vier k.) c) 14 aequa—16 (zwei k.), 
2) Str. 6—10 a) Str. 6—6 (zweimal drei k ) b) Str. 7—8 (zwei + vier k.) 
c) Str. 9—10 (drei kuiXo, das dritte mit drei xdupara), 3) Str. 11 — 12 
(drei xuiXa, das erste mit drei KdppaTa). 

III 4: 1) Str. 1—2, 2) Str. 3—9, 3) Str. 10—20. 
HI 9: 1) Str. 1—2, 2) Str. 3—4, 3) Str. 6—6. 

Fiir epod. 10 erweist triadische Komposition F. Leo, De Hor. et Archilocho 
GOtting. 1900, 8. 

1) Ein cbarakteristisches Beispiel bietet auch ein l&ngeres hexametrisches 
Fragment des Sueius, also eines Dichters aus der Zeit des tlbergangs von der 
archaischen zur neoterischen Epoche (FPR p. 286 Baehrens). 
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Perioden mit Hypotaxe der Kola bildet, sorgt er dafur, daB sie euffuvcnrroi 
sind1), z. B. das TpiKuuXov VI 33ff. 

quin protinus omnia 
perlegerent oculis, ni iam praemissus Achates 
adforet atque una Phoebi Triviaeque sacerdos 
Deiphobe Glauci, fatur quae talia regi. 

Vgl. auch den Kommentar zu 153f. 537f. 629f. 
Aus dem Streben Vergils nach parataktischer Satzf(igung zu erkl&ren2) 

ist auch die in solcher HSufigkeit sonst kaum nachweisbare 3 4) zeitliche Um- 

kehrung der Begriffe (ucrrepoXoYia oder udepov TipoTepov). Charakte- 
ristische Beispiele aus Buch VI: 115. 184. 226. 331. 365f. 374f. 452. 
543. 545. 559. 567. 750 f., aus anderen Biichern z. B. II 353 moriamur 
et in media arma ruamus (= ruentes moriamur) 749 ipse urbem repeto et 
cingor fulgentibus armis (= cinctus repeto), V 292 invitat pretiis animos et 
praemia ponit (= praemiis positis invitat), VII 7 tendit iter velis portum¬ 
que relinquit (= portu relicto tendit) wie georg. III104 contcmnuntque favos et 
frigida tecta relinquunt (== tectis relictis contemnunt), X 819 f. vita per 
auras | concessit maesta ad manis corpusque reliquit {== corpore relicto vita 
concessit)}) Er sah darin wohl etwas spezifisch Archaisches5 6) oder Home- 
risches (vgl. Cic. ad Att.116 respondebo tibi ucrrpepov TtpoTepov, 6pnPiKwc). 
Wahrend aber bei Homer der Grund dieser Stellung ein psychologischer 
zu sein pflegt (vgl. J. Classen, Beobacht. uber den homer. Sprachgebrauch, 
Frankfurt 1867, 189ff.), kann man davon bei Vergil wobl nur in seltenen 
FalleD reden, so in dem zitierten moriamur et in media arma ruamus: der 
Verzweifelnde kann das Schlimmste nicht friih genug sagen (Heinze zu 

1) Ausnahmen davon sind in den Georgica, infolge des engen Anschlusses 
an Lncrez, haufiger ais in der Aeneis (z. B. georg. I 104 ff. II 184 ff.). Es ist 
wohl nicht zufallig, daB, soviel ich sehe, wirklich ungefiige, an die livianische 
Art erinnernde Perioden sich vergleichsweise oft nur in spaten Biichem finden: 
so X 862—68 at parte ex alia, qua saxa rotantia late | impulerat torrens ar¬ 
bustaque diruta ripis, | Arcadas insuetos acies inferre pedestris | ut vidit Pallas 
Latio dare terga sequaci, | aspera quis natura loci dimittere quando | suasit 
equos, unum quod rebus restat egenis, | nunc prece nunc dictis virtutem accendit 
amaris (ein Monstrum, das ungerechtfertigterweise zu vielfachen Anderungen 
verfuhrt hat), XII270—76; dergleichen blieb also einer Redaktion vorbehalten.— 
Die Dissertation von P. Slossarczyk, De periodorum structura apud dactylicos 
Romanos veteres (Breslau 1908) faBt das Thema viel zu auBerlich an, gibt aber 
brauchbares Material zu einer noch fehlenden Analyse. Die Arbeit von A. R. 
Crittenden, The Sentence Structure in Virgil, Diss. Ann. Arbor 1911 ist mir nur 
aus der Besprechung Krolls, Glotta V (1914) 362 bekannt. 

2) So richtig T. Page, Classical review VIII (1894) 203 f. 
3) Aus Lucrez fuhrt Heinze zu III 787 nur drei Beispiele an. Ein be- 

sonders starkes Beispiel aus Horaz, der sonst nur ganz weniges dieser Art hat, 
ist sat. II 3, 293 f. mater delira necabit (sc. puerum) | in gelida fixum ripa fe¬ 
brimque reducet d. h.: necabit febre reducta, ein weniger starkes III 16, 23. Vgl. 
auch E. Hauler, Arch. f. Lex. V (1888) 678f. 

4) Vgl. die Scholien zu georg. I 178. 267. III 60. Aen. II134. III 353. III 300. 
IV 7. VIII 201. 611. IX 70. X 266. 

6) So steht auf der Inschrift der Columna rostrata clasesque navales pri¬ 
mos ornavet pafravetque], womit der Verf. der Inschrift vermutlich den archai- 
schen Stil kopieren wollte, denn die natiirliche Wortfolge ist die umgekehrte, 
vgl. Liv. XXXVII 50, 5 naves quae priore anno paratae erant, ornare iussus: 
s. E. WOlfflin, Sitzungsber. d. Miinch. Akad. 1890, I 305. 
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Hor. sat. II 3, 293). An einer Reihe der angefiihrten Beispiele des VI. Buchs 
ist im Kommentar vielmehr nachgewiesen, dafi der Grund fiir die schein- 
bar logische Umkehrung der Begriffe gelegentlich in einer Herubernahme 
von floskelhaften Phrasen aus Versschliissen des Ennius zu suchen ist.1) 

Seine Vorliebe fiir die Parataxe fiihrte ihn gelegentlich zu groBen 
Kiihnheiten in der Wortstellung, z. B. II 203 ff. tranquilla per alta . . . 
angues incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt (— tranquilla per 
cdta ad litora tendunt pelago incumbentes; anders H. PliiB, Vergil und die 
episclie Kunst S. 61), V 731 ff. Ditis tamen ante | infernas accede domos et 
Averna per alta | congressus pete nate meos (= per Averna accedens in¬ 
fernas domos congressus meos pete); vgl. VIII 82. IX 16f. XI 781 und Leo, 
Gott. gei. Anz. 1898, 8. Diiring a. a. 0. (zu 24f.) 28 ff.2) 

Der Parataxe zuliebe macht er ofters Anwendung von einer bekann- 
ten, scbon Homer gelaufigen (A 78. N 634) Form des Anakoluths, so VI 
283 f. quam sedem Somnia volgo | vana tenere ferunt foliisque sub omnibus 
haerent (— somnia sub foliis haerentia), georg.III 282 f. hippomanes quod saepe 
malae legere novercae | miscueruntque herbas (— mixtis herbis), und viel 
dergleicben bei Ph. Wagner, Quaest. Virgilianae (Anbang zu Heynes Vergil 
IV4 Leipzig 1832) S. 555, vgl. Leo, ind. lect. Gott. 1896, 20f. 

Durch diese Mittel umgeht er die mehr prosaischen Partizipialkon- 
struktionen: eine Konstruktion wie VI 57 ingreditur linquens antrum ist 
fSr ihn eine Seltenheit ini Vergleich zu dem schrankenlosen Gebrauch, 
den Catuli von solcben Partizipien macht, vgl. z. B. 64, 4 ff. cum lecti 
iwvenes, Argivae robora pubis, | auratam optantes Colchis avertere pellem 
ausi sunt vada salsa cita decurrere puppi, | caerula verrentes abiegnis 
aequora palmis.3) 

3. SATZPARALLELISMUS 

An zahlreichen Stellen des Kommentars, die im Register IIIb s. v. 
'Periodik’ hezeichnet worden sind, ist auf die Vorliebe des Dichters fiir 
Isokolie des Ausdrucks mit oder ohne Antithese des Gedankens hingewiesen 
worden. Wenn ich das in der 1. Aufl. aus einer Ubertragung von der 
Kunstprosa erklarte, so muB ich das jetzt etwas einschrSnken. Denn R. Gimm, 

1) In den vorhin angefiihrten Beispielen endigen die drei letzten auf 
relinquit (reliquit, relinquunt): vergi, die ennianischen Versschliisse 61 somnus 
reliquit 149 Ancus reliquit 619 nuda relinquunt. Dies Verbum war also an das 
Ende des Hexameters gewissermafien gebunden, das iiberhaupt eine groBe Vor¬ 
liebe fiir re- Komposita hatte; Vergil hat solche Formen dieses Verbs 61 mal 
am Versende (nur 3 mal, in spEten Biichem, an vorletzter: V 517. VII 600. XII 
382): das schlieBt, wie man zugeben muB, jede 'psychologische’ Erklarung aus. 
Eine der angefiihrten Beispiele schlieBt: fulgentibus armis: Ennius hat fulgen¬ 
tibus zweimal, und zwar beidemale an dieser Versstelle (29. 159). 

2) Auch hier mag die Kiihnheit mit der Herubernahme irgendwelcher 
Floskeln zusammenhangen: eine Vermutung, die durch den gleichen Versaus- 
gang in den zitierten Beispielen (per alta) unterstiitzt zu werden scheint. 

3) Catuli hat in den ersten 100 Versen des Epyllions 14 participia con- 
iuncta, Vergil in den ersten 100 Versen von Buch VI nur 6 (1. 14. 30 46. 80. 
100). — Die wunderliche Bemerkung des Servius zu Aen. III 300 'progredior 
portu classes et litora linquens’] notandum finitum esse versum participio: quod 
rarum apud Latinos est, apud Graecos vitiosissimum scheint auf miBverstande- 
ner Scholiastenweisheit zu beruhen. 
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De Vergilii stilo bucolico, Diss. Leipz. 1910, 36 ff., hat mit Recht darauf hin- 
gewiesen, daB derartiger Parallelismus 9ich gerade auch in solcher grie- 
chischen und lateinischen Poesie finde, die dem hohen Stile abgewandt sei: 
in Theokrits bukolischen Gedichten, wahrscheinlich auch Sapphos Epitha- 
lamien, da Catuli 62 starken Gebrauch von diesem Ornamente macht. Es 
ist dies einmal ein Fall, wo wir die Wechselwirkung zwischen Poesie und 
Rhetorik deutlich erkennen konnen. Die Figuren, die Gorgias auf die Prosa 
iibertrug, waren wirklich volkstiimlich, und in der hellenistischen Zeit hat 
der weiche, zierliche Stil der Moderhetorik, soweit sie nicht zur Manier 
entartete, in der suBen sangreichen Art Theokrits, aber auch in dem auf 
Klangwirkungen stark berechneten Stile des Kallimachos ihre Entsprechung 
gehabt. Was Cicero or. 68 von den Neoterikern sagt: vocibus magis quam 
rebus inserviunt, l&Bt sich auf die Moderhetoren iibertragen. Daher ziehe 
ich es jetzt vor, in dem Satzparallelismus der lateinischen Dichtung poe- 
tische und rhetorische Komponenten in der Weise vereinigt zu sehen, daB 
bald die emen, bald die andem flberwiegen: die Entscheidung kann nur 
aus dem Ethos der ganzen Umgebung resultieren. Was wir derartiges bei- 
spielsweise bei den rhetorisierenden Tragikern der Republik lesen (vgl. 
Ant. Kunstpr. 839£), ist bare Rhetorik, die auch in den Annalen d§s Ennius 
nicht fehite.1) Vergil hat in den Bucolica sicher nichts Rhetorisches darin 
gefunden, sondem einzig und allein das molle eines melodiosen und an 
Volkstumliches anklingenden Stils; in den Georgica und in der Aeneis, wo 
er viel zuriickhaltender damit wirtschaftet, tritt neben das Klangornament 
und oft an dessen Stelle die bewuBt rhetorische Figur. Auf Volistandig- 
keit kommt es mir im folgenden nicht im geringsten an2 3); die Beispiele 
sollen nur dazu dienen, die im Kommentar behandelten Stellen des VI. Buchs 

zu illustrieren. 
1) Wir betrachten zunachst diejenigen Falle, wo die parallelen Kola 

in einem und demselben Vers stehen, meist so, daB sie durch Caesur von- 
einander getrennt, und oft so, daB sie durch Homoioteleuta oder Anaphern 

(Homoiokatarkta) gebunden sind: 
buc. 1, 62 aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrini 

2, 18 alba lingustra cadunt, vaccinia nigra leguntur 
3, 6 et sucus pecori, et lac subducitur agnis 
3, 109f. quisquis amores 

aut metuet dulces aut experietur amaross) 

georg. I 53 et quid quaeque ferat regio et quid quaeque recuset 
II 216 dulcem ferre cibum et curvas praebere latebras 

217 quae tenuem exhalat nebulam fumosque volucres 
391 complentur vallesque cavae saltusque profundi 

IV 104 contemnuntque favos et frigida tecta relincunt 
187 tum tecta petunt, tum corpora curant 

1) Bezeichnend auch Horaz an einer pathetischen Stelle der Satiren in 
ennianischem Stil: II 1, 13 ff. neque enim quiris horrentia pilis \ agmina nec 
fracta pereuntis cuspide Gallos, \ aut tabentis equo describit volnera Parthi.. 

2) Volis thndige Sammlung der Beispiele aus den Bucolica bietet Gimm 
in der im Text genannten Arbeit. 

3) Der vielbesprochene Vers ist gedeutet von Leo, Nachr. d, GCtt. Ges. 
1898, Heft 4, p. 8f. tlber das Wortspiel amores — amarOs s. den Kommentar 

oben S. 192 f. 
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Aen. I 209 spem voltu simulat, premit altum corde dolorem 
IX 608 aut rastris terram domat aut quatit oppida bello 
X 80 pacem orare manu, praefigere puppibus arma 

119 sternere caede viros et moenia cingere flammis 
193 linquentem terras et sidera voce sequentem 
700f. (armaque Lauso) 

donat habere umeris et vertice figere cristas 
869 aere caput fulgens cristaque hirsutus equina 

XI 18 arma parate animis et spe praesumite bellum 
86 pectora nunc foedatis pugnis, nunc unguibus ora. 

2) Der Parallelismus setzt sich iiber mebrere Verse fort, wobei die 
respondierenden Begriffe oft an gleiche Versstellen, am liebsten an die 
Schliisse gestellt werden: 

buc. 1, 59f. ante leves ergo pascentur in aequore cervi 
et freta destituent nudos in litore pisces 

3, 80 ff. triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres, 
arboribus venti, nobis Amaryllidis irae, 
dulce satis umor, depulsis arbutus haedis, 
lenta salix feto pecori, mihi solus Amyntas. 

5, lOf. siquos aut Phyllidos ignes 
aut Alcoris habes laudes aut iurgia Codri 

6, 4 pastorem, Tityre, pingues 
pascere oportet oves, deductum dicere carmen 

6, 29f. nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes, 
nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea 

georg. I 8 f. Chaoniam pingui glandem mutavit arista 
poculaque inventis Acheloia miscuit uvis 

22 i. quique novas alitis non ullo semine fruges 
quique satis largum caelo demittitis imbrem 

56 ff. nonne vides, croceos ut Tmolus odores, 
India mittit ebur, molles sua tura Sabaei, 
at Chalybes nudi ferrum, virosaque Pontus 
castorea, Eliadum palmas Epirus equarum 

3 33 ff. ut varias usus meditando extunderet artes 

paulatim, et sulcis frumenti quaereret herbam, 
ut silicis venis abstrusum excuderet ignem 

341 f. tum pingues agni, et tum mollissima vina, 
tum somni dulces, densaeque in montibus umbrae 

II 435 f. aut illae pecori frondem, aut pastoribus umbram 
sufficiunt, saepemque satis, et pabula melli 

III 171 ff. alii taurinis follibus auras 

accipiunt redduntque, alii stridentia tingunt 
aera lacu 

Aen. X 179f. Alpheae origine Pisae, 

XI 237f. 

XII 52 f. 

urbs Etrusca solo 

et primus sceptris 
et maxumus aevo 

quae nube fugacem 
feminea tegat et vanis sese occidat umbris. 
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Vergil macht, wie man sagen muB, von dem Ornamente da, wo es 
rhetorischen Zwecken, nicht, wie durchweg in den Bucolica bloB der Klang- 
wirkung dient, einen durchaus sparsamen Gebrauch. Diese Zuruckhaltung 
ist dem Ovid fremd; Klangwirkung hat auch er fraglos beabsichtigt, aber 
hier ist es doch die Rhetorik, die dominiert, genau so wie in den yon mir 
(Ant. Kunstpr. 834 ff.) analysierten Yersen der Kuvr|Y€TiK<i des Oppianos 
oder in denen der Hymnen des Gregorios von Nazianz (Agn. Theos 179ff.): 
wer jene Beispiele mit den folgenden des Ovid zu vergleichen sich die kleine 
Mtihe geben will, wird die vollkommene Stilidentitat erkennen. 

met. I 470f. quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta; 
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum 

527ff. nudabant corpora venti, 
obviaque adversas vibrabant flamina vestes, 
et levis inpulsos retro dabat aura capillos 

VI 419 quaeque urbes aliae bimari clauduntur ab Isthmo, 
exteriusque sitae bimari spectantur ab Isthmo 

IV 575 f. ipse precor serpens in longam porrigar alvum. 
dixit et ut serpens in longam tenditur alvum 

VI 15f. deseruere sui nymphae vineta Timoli, 
deseruere suas nymphae Pactolides undas 

VII 246f. tum super invergens liquidi carchesia mellis 
aereaque invergens tepidi carchesia lactis 

VIII 628f. mille domos adiere locum requiemque petentes, 
mille domos clausere serae 

XII 148f. dumque vigil Phrygios servat custodia muros, 
et vigil Argolicas servat custodia fossas 

XIII 82 7 f. sunt, fetura minor, tepidis in ovilibus agni, 
sunt quoque, par astas, aliis in ovilibus haedi 

I 325f. et superesse virum de tot modo milibus unum, 
et superesse videt de tot modo milibus unam 

361 f. namque ego, crede mihi, si te quoque pontus haberet, 
te sequerer, coniunx, et me quoque pontus haberet 

481 f. saepe pater dixit 'generum mihi, filia, debes’, 
saepe pater dixit 'debes mihi, nate, nepotes’ 

V 369 f. tu superos ipsumque lovem, tu numina ponti 
victa domas ipsumque regit qui numina ponti 

IX 488 f. quam bene, Caune, tuo poteram nurus esse parenti, 
quam bene, Caune, meo poteras gener esse parenti}) 

3) Wakrend nun Vergil es im allgemeinen vermieden bat, der Figur 
zuliebe entweder dem Gedanken Gewalt anzutun durch Einfiigung irrele- 
vanter Flickworte oder der Sprache2) durch Pragung neuer und kiihner 

1) Ganz in diesem Stil auch der Verfasser der laudes Messalae, vgl. 

z. B. 124f. 
et fera discordes tenuerunt flamina venti, 
curva nec assuetos egerunt flumina cursus. 

Manches Ahnliche aus den Pentametern von Ovids Elegien, aber auch denen 
des Properz bei Foster in: Transactions of the American pbilological associa- 

tion XI 1910, 55 ff. 
2) Ein charakteristisches Beispiel carm. epigr. 1266 mit Buchelers be- 
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Konstruktionen oder gar neuer Worte, hat er doch gelegentlich der Manier 
seinen Tribut entrichtet. Fur diese Erscheinung sind von mir im Greifs- 
walder Programm 1897 (De Minucii Felicis aetate et genere dicendi) so- 
wie von H. Ziemer in der Zeitschr. f. d. Gymn.-Wesen 1900, 84 ff. (tjber 
syntaktische Ausgleicbungen) zahlreiche Prosabeispiele, z. T. aus den besten 
Autoren, angefdhrt und viele gegen gewaltsame Anderungen verteidigt 
worden; aus alteren lateinischen Dichtern bietet Leo im Gottinger Pro¬ 
oemium 1898, 28ff. eine reiche Sammlung. Hier seien einige vergilische 
Beispiele angeftlhrt. 

a) Flickworte (TrapaTrXripujpaTiKd ^rrr|). Mehrere Beispiele hierfiir 
werden unten (Anhang HI A 3) bei der Behandlung einer auf demselben 
Prinzip beruhenden Besonderkeit in der Wortstellung angefuhrt werden. 
Hier mogen folgende geniigen (die betreffenden Worte sind durch gesperr- 
ten Druck markiert): 
georg. I 254 ff. et quando infidum remis impellere marmor 

conveniat, quando armatas deducere classis, 
aut tempestivam silvas evertere pinum 

(neben quando — conveniat ist tempestivam iiberfliissig, das nur dem Par- 
allelismus mit infidum und armatas dient) 

267 nunc torrete igni fruges, nunc frangite saxo 
HI 555 arentcsque sonant ripae collesque supini 

(iarentes ist durch den Zusammenhang bedingt, vgl. 479, in Parallelismus 
damit steht supini) 

Aen. IX 773f. quo non felicior alter 
unguere tela manu ferrumque armare veneno* 1) 

XI 107 (quos) prosequitur venia et vertis haec insuper addit 
XII 173f. dant fruges manibus salsas et tempora ferro 

summa notant pecudum. 

b) Kiihne Konstruktionen oder Freiheiten des Wortgebrauchs (durch 
gesperrten Druck markiert): 

buc. 5, 65f. en quattuor aras: 

ecce duas tibi, Daphni, duas altaria Phoebo 
(seltener, bei Vergil singularer Akkusativ neben eccc, richtig beurteilt von 
A. Kohler, Archiv f. Lex. Y, 1888, 24) 

georg.IH 498 labitur infelix studiorum atque immemor herbae 

Aen. X 666 ignarus rerum ingratusque salutis 
XI 416f. fortunatusque laborum 

egregiusque animi 

merkung. Der Verfasser der Hendekasyllaben carni. 1604 hat sich in dem 
zweiten der Verse 14 f. 

qua sacrum colitis nemus puellae, 
quae sacrum colitis aquas puellae 

dem Parallelismus zuliebe eine fur diese Versgattung exzeptionelle Freiheit ge- 
nommen. D 

1) Ganz konform gebaut wie VI 164 f. 

quo non praestantior alter 
aere ciere viros Martemque accendere cantu. 

Hieraus sowie aus den im Texte gleich zitierten Versen XII 173 f. ero-ibt sich 
die Unrichtigkeit der von Diiring a. a. 0. (zu 24 f.) 20 f. vertretenen Auffassung. 
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(animi verbindet Vergil ais erstarrten lokativischen Genitiv oft mit Ad- 
jektiyen, vgl. georg. III 289. Aen. II 61. IV 203. 529. V 202. IX 246, da- 
nach hier fortunatus laborum wie (aatcdpioc ttovwv) 

I 444 f. sic nam fore bello 
egregiam et facilem victu per saecula gentem 

I 320 nuda genu nodoque sinus collecta fluentes 
II 552f. implicuitque comam laeva dextraque coruscum 

extulit. . . ensem 
(comam laeva M, coma laevam P, letzteres von Ribbeck falschlich aufgenommen) 

XI 598f. corpus et arma 
inspoliata feram tumulo patriaeque reponam 

(dagegen VI 655 tellure repostos; von J. Church, Archiv f. Lex. X 1900, 
237f. wird patriae unrichtig ais Locativ gefaBt [s. den Komm. zu 652], 
von anderen reponere unrichtig = reddere) 

VITI 266f. viUosaque saetis 
pectora semiferi atque extinctos faucibus ignes 

(ftlr fauces exstinctis ignibus) 
IX 455 f. tepidaque recentem 

caede locum et plenos spumanti sanguine rivos 
(vgL Servius: 'tepidaque recentem caede locum' hypallage est pro 'tepidum 
locum recenti caede', unde multi legunt 'tepidumque recenti caede locum') 

163 purpurei cristis iuvenes auroque corusci 
(coruscus c. Abi. II 470) 

548 ense levis nudo parmaque inglorius alba 
XII 99f. crines 

vibratos calido ferro murraque madentes 
II 619 eripe, nate, fugam finemque impone labori 

(eripe te fuga erklart Servius) 
Xlf 252ff. convertunt clamore fugam, mirabile visu, 

aetheraque obscurant pinnis, hostemque per auras 
facta nube premunt 

(redeunt cum clamore erklart Servius) 
IV 477 consilium voltu tegit ac spem fronte serenat 

VII 126f. ibique memento 
prima locare manu molirique aggere tecta 

643 f. quibus Itala iam tum 
floruerit terra alma viris, quibus arserit armis 

460 arma amens fremit, arma toro tectisque requirit 
XI 453 arma manu trepidi poscunt, fremit arma iuventus 

(cum clamore deposcit erklart Servius) 
XII 242 f. arma volunt foedusque precantur 

infectum et Turni sortem miserantur iniquam 
(rogant ut pro non facto sit erklart Servius). 

XI 337 obliqua invidia stimulisque agitabat amaris 
(simulata defensione erklart Servius) 

607 adventusque virum fremitusque ardescit equorum 
VII 651 Lausus equum domitor debellatorque ferarum 
XI 870 disiectique duces desolat i que manipli 

(debellator und desolatus neu). 
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4. INTERPUNKTION 

1. Interpunktionszeichen waren in guter Zeit der sichtbare Ausdruck 

einer nacli Kola und Kommata kunstmafiig gegliederten Periode, oder anders 
ausgedriickt: sie waren fur das Auge das, was fiir das Ohr die Rezitations- 
pausen waren. So fafit sie Cicero de or. III 173ff. 181 or. 228 nach Theo- 
phrast auf, und obwohl diese rhetorische (rezitativische) Interpunk- 
tion sphter durcb eine mehr logiscbe, der modernen naher stehende ver- 
drSngt wurde, bieten gewisse nach KwXa und KOppaTa geschriebene Texte 
sowie die Gesetze des Hiats und der Klauseln doch noch die Mdglichkeit, 
das Wesen jener alteren Art der Interpunktion zu erkennen. Das von mir 
gesammelte Material beabsichtige ich andren Orts vorzulegen. Das seckste 
Aeneisbuch habe ich in dieser Weise nach rhetorischen Prinzipien inter- 
pungiert1), wesentlich unterstutzt durch zwei der alten Hss., deren Inter- 

1) Uber Einzelheiten laBt sich streiten (z. B. schwankte sclion im Altertum 
die Grenze zwiscben KibXa und Kdppara); aber viele fundamentale Tatsachen 
sind sicher. So hat schon J. Bekker, Hom. Blatter (Bonn 1863), 268 f. erkannt, 
daB der Vokativ (insofern er keine wesentlichen Begriffe enthalt) keine Rezi- 
tationspause bedingt (vgl. auch Havet zu Phaedrus S. 157); wie wurde sonst 
auch Seneca Med. 605 iiber einen Vokativ hinweg Tmesis haben eintreten 
lassen: sacro violente sanctas und wie wiire sonst eine Attraktion der Art oXfhe 
xoOpe f^voio denkbar. DemgemaB haben denn auch unsere alten Vergilhss., 
soweit ich sie daraufhin gepruft habe, keine Interpunktion in Fiilleu wie VI 31 
sineret dolor Icare haberes 251 sterilemque tibi Proserpina vaccam 103 f. non 
ulla laborum | o virgo nova mi facies etc. Vgl. A. G. Harkness, The relation of 
accent to elision in Latin verse, in: Transactions of the American philological 
association XXXVI 1906, 87, der auf Brugmann, Vergi. Gramm. I! § 1043, 953 
verweist, wo nachgewiesen sei fthat in the primitive Indo-Gennanic the voca¬ 
tive was unaccented when it did not stand first in the sentence’. — Ferner 
verbietet sich im allgemeinen die Interpunktion vor und nach einer Apposition, 
die dem Gedanken keinen wesentlichen BegrifF hinzufiigt, schon dadurch, daB, 
■nue im Kommentar zu VI 7 f. bemerkt ist, die einzelnen Glieder changieren 
konneu. — Dagegen weiB ich aus Handschriften und sonstigen Observationen, 
daB das Participium (abi. absol.) nach autiker Rezitation eine Pause binter sich 
bedingt, so in unseren Vei'gilhss. z. B. 240f. talis sese halitus atris | faucibus 
effundens, super ad convexa ferebat 46 f. cui talia fanti | ante fores, subito non 
voltus non color idem 330 tum demum admissi, stagna exoptata revisunt 112 f. 
ille meum comitatus iter, maria omnia mecum . . . ferebat 236 his actis, propere 
exsequitur pi'aecepta Sibyllae; an solcben Stellen interpungieren noch jetzt gute 
franzosische Autoren (wie denn uberhaupt die Interpunktionsart franzosischer 
Bucher, weil sie weniger logisch ais psychologisch ist, der antiken niiher steht 
ais unsere deutsche, die nur an den Gesichts-, nicht an den Gehorsinn appel- 
liert). — Aus Homer fiihrt E. Gerhard, Lectiones Apollonianae (Leipzig 1816) 
218 fiir Interpunktion nach dem dritten Daktylus folgende vier Beispiele an: 

E 580 'AvtiXoxoc bt Mubtuva pdX’, hv‘°Xov Oepairovra 
X 260 -rpv bi p^t’ 'AvTionriv ibov, 'AaumoTo OuYaTpa 
P 469 toToi b’ trr’ AuTopdbmv pdxex', dxvupevdc irep tTaipou 
A 154 aRv dnoKTeivmv tneT’, 'Apyeioiai KeXeumv, 

aber nach dem Gesagten ist in den drei ersten Versen besser gar nicht, in 
dem vierten, wenn uberhaupt, dann statt nach tnero vielmehr nach dtroKTeivmv 
zu interpungieren (im cod. Ven. A der Ilias steht nach Comparettis Faksimile 
im ersten Vers dieselbe Interpunktion wie in unseren Ausgaben, in den beiden 
letzten Versen keine). — U. v. Wilamowitz, Griech. Lesebuch II 2 (Berl. 1902) 
269: ,,Richtig werden wir erst interpungieren, wenn wir durch genaue und von 
Phantasmen freie Untersuchung des rednerischen Rhythmus die Punkte kennen 
gelemt haben, an denen die Stimme inne hielt: das wollte die autike Inter- 
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punktion mir genau oder doch annahernd bekannt ist: genau diejenige der 
Vaticanischen Fragmente (F) nach der Photographie, annahernd diejenige 
des Mediceus nach dem Apographon Fogginis (Florenz 1741).* 1 2) Die Inter- 
punktionsstellen meines Textes sind also im wesentlichen, vor allem in dem 
zugrunde liegenden Prinzip, dieselben wie die der genannten Hss. Doch 
habe ich mir unbedenklich Abweichungen gestattet, zunSchst indem ich 
offenbare Irrtiimer beseitigte: um vollige Genauigkeit erreichen zu konnen, 
hatte ich die Interpunktion der anderen alten Vergilhss. kennen miissen. 
Fast durchgangig abgewichen bin ich von den Hss. femer da, wo sie auch 
die kleinste Pause, namlich zwischen zwei durch die Copula verbundenen 
Begriffen markieren (z. B. 13 lucos, atque aurea tecta 27 labor ille domus, 
et inextricabilis error 29 dolos tecti, ambagesque); bei durchg&ngiger Her- 
iibernahme der Interpunktion auch an solchen Stellen w&re die tlbersicht- 
lichkeit fur den modemen Leser noch mehr gestort worden, ais es ohnehin 
bei der auf Rezitationspausen begrilndeten Interpunktion der Fall ist, da 
diese viel zahlreichere Zeichen bedingt ais die grammatische: z. B. sind in 
FM zwei Verse hintereinander ohne Interpunktion wenigstens in Buch VI 
beispielloss), w&hrend in unseren Ausgaben oft sogar vier Verse binter- 
einander ohne Interpunktionszeichen geschrieben sind. Endlich habe ich 
mich darin von der Vorlage der Hss. entfernt, daB ich mich der modemen 
Zeichen bediente (auBer dem in antiken Texten die Augen verletzenden 
Ausrufungszeichen). 

Im folgenden sollen einige Momente hervorgehoben werden, die far 
die Stellung der Interpunktion innerhalb des Verses von Bedeu- 
tung sind.3) 

2. Ennius und Lucrez waren darin der Praxis des altgriechischen Epos 
gefolgt, daB sie die Interpunktion nicht an die Versenden banden, sondern 
sie auch innerhalb der Verse zulieBen. Diese schone Freiheit wurde von 
den Neoterikern aufgehoben: Catuli baut die iiberwiegende Anzahl der 
Verse seines Epyllions so, daB sie am Ende einen Gedankenabschnitt haben, 

z. B. v. lff. 
Peliaco quondam prognatae vertice pinus \ 
dicuntur liquidas Neptuni nasse per undas | 
Fhasidos ad fluctus et fines Aeeteos | 
cum lecti iuvenes Argivae robora pubis | 
auratam optantes Colchis avertere pellem | 
ausi sunt vada salsa cita decurrere puppi \ 
caerula verrentes abiegnis aequora palmis. 

punktion bezeichnen, und es ist das einzig verstandige.11 VgL meine Antike 
Kunstprosa II 962 mit den Nachtragon. 

1) 0. Keller gibt in der 2. Aufl. seiner kritischen Horazausgabe (vol. I, 
Leipz. 1899) praef. p. XXV eine Horazode (III 10) mit der Interpunktion einer 
Hs. des Mavortius (cos. 627), naml. des cod. Leidensis 28 saec. IX. Das Prinzip 
stimmt mit der Interpunktion unserer Vergilhss. uberein. 

2) Der einzige Fall in VI, wo man zweifeln konnte, ob der Dichter nicht 
doch zwei volle Verse ohne Rezitationspause nacheinander zugelassen habe, 
betrifft 646 f. nec non Thraeicius longa cum veste sacerdos \ obloquitur numeris 
septem discrimina vocum; aber FM interpungieren nach sacerdos, und mit Recht, 
denn longa cum veste entspricht einer Partizipialkonstruktion (longa veste in¬ 
dutus), nach der, wie S. 386, 1 gesagt ist, gewOhnlich interpungiert wird. 

3) Vgl. jetzt auch A. Drachmann, Herm. XLI1I (1908) 413ff. 
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Wie gewohnlich, sehen wir Yergii auch hier zwischen archaischer 
Freiheit und moderner Gebundenheit vermitteln. So verlegt er VI 3 ff. die 

Interpunktionsstellen in das Innere des Verses: 

obvertunt pelago proras | tum dente tenaci 
ancora fundabat navis | et litora curvae 
praetexunt puppes. \ iuvenum manus emicat ardens 
litus in Hesperium \ quaerit pars semina flammae 
abstrusa in venis silicis | pars densa ferarum 
tecta rapit silvas | inventaque flumina monstrat, 

wahrend er gelegentlich auch der Praxis Catulis folgt, z. B. 14 ff. 

Daedalus ut fama est fugiens Minoia regna | 
praepetibus pinnis ausus se credere caelo 
insuetum per iter gelidas enavit ad arctos | 
Chalcidicaque levis tandem super astitit arce.1) 

Doch steht er, sehr zu seinem Vorteil, der archaischen Praxis naher 
ais der neoterischen: Catuli hat in den ersten 100 Versen des Epyllions 
83 Verse ohne Gedankeneinschnitt im Innern, Vergil in VI 1—100 nur 42. 
In dem Bestreben, die Sinnesabschnitte am Versende aufzuheben, ist dann 
Ovid noch weiter ais Vergil gegangen, so daB sich bei ihm nur selten 
mehrere Verse nacbeinander mit Sinnespausen am SchluB finden (vgl. Ludke, 
Progr. Stralsund 1879, 12). Dagegen ist der grade in ibrem Wechsel 
kunstreichen Praxis Vergils sein bester Nachahmer Claudian gefolgt (Birt, 
proleg. p. CCXVI), wahrend die poetae novelli des III. Jabrh. wieder in 
Catulis Manier verfielen (Bucheler zum pervig. Ven. 30f.). 

3. Der Hexameter des altgriechischen Epos und noch derjenige der 
alteren Alexandriner bindet die Interpunktionsstelle im Versinnem nicbt 
an die Caesur, sondern laBt eine Sinnespause auch innerhalb der ersten 
anderthalb VersfiiBe zu; erst die jungere bellenistiscbe Poesie beschrankte 
die Interpunktion teils auf das Versende teils auf die Caesur (vgl. v. Wila- 
mowitz zu Bions Adonis S. 38f., Textgesch. d. griecb. Bukoliker 139). 
Ennius2) folgte darin der altepischen Praxis: in den zusammenhangenden 
Versen 71—96 laBt er Sinnespausen zu nach dem ersten HalbfuB (85 volt), 

nacb dem ersten Trochaeus (88 rebus), nach dem ersten Spondeus (94 avium). 
Aber sehon Lucrez schrankte diese Freiheit ein: in den ersten 100 Versen 
von B. I hat er keine Sinnespause an den bezeichneten Stellen, sondern 
erst nach der zweiten Arsis (4 concelebras 32 mortalis 50 quod super est 
76 quid nequeat 79 obteritur 96 deductast). Auch Vergil ist recht zuruck- 
haltend: die erste regulare Stelle fur starke Interpunktion ist auch bei 
ihm erst nach der zweiten Arsis (so in den ersten 100 Versen von B. VI: 
54. 74. 89). Vor dieser findet sie sich in den 900 Versen von B. VI nach 

1) Drachmann a. a. 0. 417 weist gut auf die Kontrastwirkung von XI 672 
bis 690 und 691 — 701 hin und bemerkt dazu: 'Man muB sich in diese Dinge 
vertiefen, um recht inne zu werden, welche Arbeit hinter der Aeneis steckt, 
und welch eminentes formales Talent ihr Verfasser war.’ 

2) Fur ihn und Lucrez hat auf Grund obiger Ausfuhrungen der 1. A. das 
Material vorgelegt Fr. Sylla, Qua ratione poetae veteres in hexametro sensus 
interstitium collocaverint, Diss. Breal. 1906. Vgl. auch G. May, De stilo epyllio- 
rum Rom., Diss. Kiel 1910, 88 ff. 
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dem ersten Spondeus nie, nach dem ersten Daktylus: 162. 343. 421. 466. 
815. 879. 886 (darunter sind einige Falle durch Benutzung ennianischer 
Phraseologie bedingt). Sehr unbeliebt ist jede Interpunktion, auch eine 
schwacbe, nach dem ersten Trochaeus, und das ist bei einem Verse auch 
fur die Interpretation entscheidend. Zu VI 857f. 

hic rem Romanam magno turbante tumultu 
sistet eques sternet Poenos Gallumque rebellem 

wurde im Kommentar bemerkt, daB die in vielen Ausgaben stehende Inter¬ 
punktion nach sistet (statt nach eques, also nach der zweiten Arsis) aus 
sachlichen Griinden abzuweisen sei, und das wird durch ihre Seltenheit be- 
statigt. In Ribbecks Ausgabe von 1884 ist zwar in der Aeneis an dieser 
Versstelle noch 73 mal interpungiert, aber darunter in tjbereinstimmung 
mit der antiken Rezitationspraxis nur 6 mal (V 834. VIII 33. X 45. 73. 
746. XI 313. Xn 153).1 2) 

4. Im griechischen Epos ist, wie E. Gerhard, Lectiones Apollonianae 
(Leipzig 1816) 219 ff. bewiesen hat, nach dem fiinften Trochaeus oder 
Daktylus im allgemeinen nicht interpungiert worden.*) Auch im lateini- 
schen Hexameter ist diese Interpunktionsstelle unbeliebt: 'in versu heroico 
raro admodum fit distinctio plenior in pede quinto’ Bentley zu Lucan I 231. 
Doch sind nicht alie Dichter (bis Vergil) in der Abneigung gleich weit 
gegangen. Am ablehnendsten verhalt sich Catuli, der im Epyllion (408 Verse) 
kein Beispiel und in den ubrigen 286 Hexametern nur eins hat (98, 3).3 4) 
Aber auch Cicero hat in seinen uns am SchluB vollstandig erhaltenen 749 
Hexametern nur je ein Beispiel fiir Interpunktion nach dem fiinften Tro¬ 
chaeus und dem funften Daktylus (Arat. 266. 379). Freigebiger ist Lucrez, 
der 42 Interpunktionen nach dem funften Trochaeus1), 26 nach dem funf¬ 
ten Dactylus5) hat, d. h. je eine in 177 bzw. 239 Versen. Mit Absicht 
ignoriert Horaz in dem saloppen Vers der Sermonen die nur fiir den hohen 
Stil giiltige Regel: so hat er in den 134 Hexametern der wahrscheinlich 
Sltesten Satire I 2 nach dem funften Trochaeus 8, nach dem funften Dak¬ 
tylus 7 starke Interpunktionen, d. h, je eine in 17 bzw. 19 Versen. Vergil 
steht wieder in der Mitte zwischen der zu groBen Angstlichkeit der neo- 
terischen und der zu groBen Freigebigkeit der archaischen Poesie: er hat 
in der Aeneis 24 Interpunktionen nach dem funften Trochaeus6), 29 nach dem 

1) Dabei ist IV 114 perge sequar nicht mitgezahlt, da perge hier nicht viel 
mehr ais age wiegt, wohl aber XII 152f. tu pro germano si quid praesentius 
audes, | perge: decet. 

2) Vgl. auch J. Bekker 1. c. 269, der fur die Regel auch einige Homer- 
scholien anfiihrt (M 49. 434. 0 360). 

3) In den Ausgaben wird auBerdem im oder nach dem 5. FuB noch zehn- 
mal interpungiert, darunter neunmal vor oder nach einem Vokativ (64, 132. 
133. 299. 327. 65, 15. 67, 37. 98, 5. 113, 1) und 100, 3 hoc est quod dicitur, 
illud | fraternum vere dulce sodalicium, aber quod dicitur ist attributivisch: 
ttceivo t6 OpuXoupevov. Auch bei den im Text weiter folgenden Zahlen ist nur 
die im antiken Sinne richtige Interpunktion beriicksichtigt. 

4) I 65. 607. 881. 902. 922. 966. II 388. 545. IV 57. 148. 244. 324. 401. 
501. 524. 593. 604. 606. 762. 802. 806. 1190. V 226. 275. 465. 552. 662. 685. 
687. 814. 871. 880. 960. 1343. VI 515. 555. 701. 740. 945. 1056. 1059. 1080. 

5) I 242. 434. 684. II 204. 308. 331. 696. 886. 928. III 379. 843 852. 1005. 
IV 266. 499. 586. V 47. 146. 1071. VI 432. 463. 528. 771. 896. 1063. 1156. 

6) I 99. 321. 472. II 150. III 480. 615. IV 28. 193. 603. V 22. 50. VI 560. 
733. VII 236. VIII 50. 443. IX 312. 351. X 49. 348. XI 128. 160. XII 57. 677. 
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ftlnften Daktylus1), d. h. je eine in 411 bzw. 340 Versen. Hiernach ist 

wahrscheinlich, da6 VI 122f. 
quid Thesea magnum 

quid memorem Alciden 

nach magnum, nicht mit Servius und einigen neueren Editoren nach Thesea 
zu interpungieren ist, zumal es die einzige Interpunktion dieser Art in 
B. VI sein wiirde, und ferner grade vor einem Adjektivura an dieser Vers- 
stelle iiberhaupt nur einraal interpungiert ist: 

I 342 longa est iniuria, longae 

ambages, 

was durch die Anapher bedingt ist.2) 

1) I 341. 603. II 468. III 161. 219. 433. 695. IV 416. 593. V 100. 372. 
624. 737. VH 4. 273. VIII 140. IX 221 612. 692. X 67. 195. 709. XI 283. 444. 
671. XII 426. 607. 626. 821. — Eigentlich genugen die bloBen Zablen weder 
in dieser noch in der vorigen Anm., sondern es miiBten die Arten gesondert 
werden. So weist Drachmann a. a. O. (S. 387, 3) 416 f. auf die starke Wirkung 
hin, die Verg. gelegentlich durch Interpunktionen gegen das Versende hin er- 
zielt (z. B. IV 693. 603). 

2) DaB die Irregularitat oft durch Anapher entschuldigt wird, bemerkt 
Bentley 1. c. — tlber die Seltenheit der Interpunktion nach dem funften Tro¬ 
chaeus bei Tibuli und Properz vgl. Leo, Philol. Unters. II (Berlin 1881) 26, fur 
Properz speziell Hosius in seiner Ausg. (Leipz. 1911) S. 179; fur Ovid: Liidke, 
Progr. Stralsund 1879, 15 ff. DaB sich der Verfasser des rAetna’ (vgl. Sudhaus 
p. 86) und Silius (vgl. Bekker 1. c.) uber die Regel hinwegsetzen, ist fur diese 
besonders schlechten Dichter charakteristisch. 



III. 

EINIGES CBER WORTSTELLUNG 

Eine zusammenfassende Untersuchung (iber die fortschreitende Freiheit 
in der Bebandlung der poetischen Wortfolge fehlt noch1); hier k(5nnen nur 
Einzelheiten behandelt werden. 

A. WORTSYMMETRIE1 3 *) 

1. DER VERS EINGERAHMT VON ATTRIBDT UND SUBSTANTIY 

Wie beliebt diese Verteilung bei Vergil ist, hat J. Kvicala, Neue 
Beitr. zur Erkl&rung d. Aeneis (Prag 1881) 275 ff. gezeigt. Im VI. Buch 
(900 Verse) hat Vergil sie (unter Mitrechnung von Pronomina und Zahl- 
wortern) 14 mal, z. B.: 

17 Chalcidicaque levis tandem super astitit arce 
28 magnum reginae sed enim miseratus amorem 

137 aureus et foliis et lento vimine ramus 
141 auricomos quam qui decerpserit arbore fetus 

etc. DaB hierin bewuBte Absicht liegt, kann ein Vergleich mit der Praxis 
des Ennius und Lucrez zeigen, von denen ersterer in seinen 428 am An- 
fang und SchluB vollst&ndigen Hexametern nur 4 Beispiele hat (285. 413. 
493. 538), letzterer in 900 Versen des I. Buchs nur 3 (27. 256. 468). 
Diese Wortsymmetrie gehorte zu den wohlerwogenen Kunstmitteln, durch 
welche die Neoteriker die Eleganz ihrer Verse erhohten. Denn Catuli hat 
im Epyllion (408 Verse) diese Stellung 21 mal, so daB also Vergil auch 
hier wieder die Mitte h&lt zwischen der Kunstlosigkeit der alten und der 
Kiinstelei der modernen Schule.8) 

1) Den von mir (Ant. Kunstspr. I 68,1) gegebenen Literaturnachweisen sind 
noch hinzuzufiigen: Leo, G6tt. Nachr. 1897, 967, Prooemium Gotting. 1896; 
Diel6, M^langes Weil 127; Dilthey, Prooemium Gotting. 1884 6, 7f.; Degering, 
Beitr. z. hiat. Syntax, Erlangen 1893; GoBrau, Von der latein. Wortstellung, 
Progr. Quedlinburg 1861, 22flF.; am wicbtigsten Leo 1. c. 1895, 415ff., weil bier 
zum erstenmal mit Erfolg der Versuch gemacht ist, in der scheinbaren Willkur 
bewuBte Absicht, in der scheinbaren Unordnung kiinstlerische Ordnungsprinzi- 
pien nachzuweisen. 

2) Der in der 1. Aufl. gegebenen Anregung folgend hat G. May, De stilo 
epylliorum Romanorum, Diss. Kiel 1910 die Untersuchung auf eine Anzahl an- 
derer Dichter ausgedehnt. 

3) Lucanus folgt, wie in anderem, der Technik der Neoteriker: Caspari 
a. a. 0. (S. 368, 1) 83f. 
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Dagegen gehflrt die umgekehrte Stellung (Substantiv am Anfang, At- 
tribut am SchluB) zu den groBten Seltenbeiten (nur etwa 10 mal in der 
Aeneis): begreiflich genug, denn der Gehalt des Verses wiirde gegen den 
SchluB zu sehr sinken, wenn der durch das Substantiv repr&sentierte Haupt- 
begriff bereits am Versanfang stande (vgl. den Kommentar zu 137. 471). 
Im VI. Buch kommt das (abgesehen von 797 axem umero torquet stellis 
ardentibus aptum, wo aptum partizipial ist und der Dichter mit entlehnter 
Phraseologie operiert) nur vor in Vers 

81 ostia iamque domus patuere ingentia centum, 
aber hier ist das Gewichtsverhaltnis der beiden Begriffe umgekehrt: der 
Naehdruck liegt auf centum (vgl. 43 aditus centum, ostia centum); ahnlich 

VII 483 cervus erat forma praestanti et cornibus ingens 
IV 165 speluncam Dido dux et Troianus eandem 

deveniunt. 

2. DER VERS EINGERAHMT VON ZWEI VERBEN 

(SUBSTANTIVEN, ADJEKTIVEN) 

Auf diese Stellung hat ebenfalls Kvicala 1. c. 278 ff. hingewiesen. 
Vergil hat sie mit Verben im VI. Buch 17 mal, und zwar teils ohne 
Homoioteleuta, z. B. 

157 ingreditur linquens antrum caecosque volutat 
439 alligat et noviens Styx interfusa coercet 

(so noch 543. 744. 759), teils mit solchen, z. B. 
111 eripui his umeris medioque ex hoste recepi 
213 flebant et cineri ingrato suprema ferebant 

(so noch 54. 159. 210. 331. 342. 559. 710. 723. 850), darunter mit 
gleichzeitiger Alliteration (Homoiokatarkton) 

54 conticuit, gelidus Teucris per dura cucurrit 
850 describent radio et surgentia sidera dicent. 

An denAnfangen zweier aufeinander folgenden Verse stehen die Verba: 
ohne Homoioteleuta 

424 f. occupat Aeneas . . . 
evadUque celet- . . . 

(so noch 194f. 606 f.), mit solchen 
216 f. intexunt latera . . . 

constituunt decorantque . . . 

(so noch 248f. 293f. 313f. 365f. 802f.). An den Schlussen: ohne Homoio¬ 
teleuta 

379 f. ... ossa piabunt 

. . . sollemnia mittent 
(so noch 185 f. 886 f.), mit solchen 

384f. . . . per gramina vidit 

... utrasque tetendit 
(so noch 812 f.). Am Anfang des einen und am SchluB des folgenden 
Verses 

202 f. tollunt se celeres . . . 

. . . super arbore sidunt 
(so noch 290f. 524f. 593f. 820f., vgl. den Kommentar zu 199f.). Am 
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Anfang und SchluB des einen sowie am ScbluB des folgenden Verses (mit 
Homoioteleuta) 

468f. lenibat dictis animum lacrimasque ciebat 

. . . tenebat 
506 f. constitui et magna manis ter voce vocavi 

. . . nequivi 
518 f. ducebat Phrygias, flammam media ipsa tenebat 

. . . vocabat. 

Am Anfang des einen und am Antang und SchluB des folgenden Verses 
(mit Homoioteleuta) 

421 f. obicit Me . . . 

corripit obiectam atque immania terga resolvit 
621 f. vendidit hic . . . 

imposuit, fixit leges pretio atque refixit. 

Uber mehrere Verse setzt sich diese Art fort 

219 ff. expediunt . . . 

coniciunt 
634 ff. corripiunt . . . 

occupat . . . 
spargit . . . 

847 ff. excudent . . . 
orabunt . . . 
describent . . . 

ungunt 
reponunt 

propinquant 

figit 

dicent. 

Durch diese Stellungen werden die Anfange und Schliisse der Verse 
markiert und oft durch das Mittel des Gleichklangs gebunden. Bei friiheren 
Dichtem findet sicb diese Art von Wortsymmetrie viel seltener; besonders 
zuruckhaltend ist hier Catuli, der in den 408 Versen des Epyllions fur 
samtliche Formen nur 6 nocb dazu ganz unauffallige Beispiele hat (I39f. 
150. 274f. 292f. 373f. 400f.). — Ahnlich liebt Vergil es (vgl. Kvicala 
1. c. 279ff.), den Vers durch zwei Substantiva oder zwei Adjektiva (Parti- 
zipia) einzurahmen, z. B. 

497 auribus et truncas inhonesto volnere nares 
435 insontes peperere manu lucemque perosi 
624 ausi omnes immane nefas ausoque potiti 
657 vescentes laetumque choro paeana canentes. 

3. VERTEILUNG VON ZWEI SUBSTANTIVEN UND ATTRIBUTEN 

Uber den vers 

In einem Verse wie VI 
142 hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus (instituit) 

ist die Stellung der Worte, wenn wir die Attribute mit ab, die Substan¬ 

tive mit AB bezeichnen, diese: abAB; in 
569 distulit in seram commissa piacula mortem 

bei analoger Bezeichnung abBA. In beiden F&llen gehen also die Attribute 
ihren an den VersschluB gestellten Substantiven voraus, das erste Mal in 
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paralleler, das zweite Mal in cbiastischer Folge. Diese gew&hlte Stellung 

hat folgende Geschichte.1 2 3 * * * *) 
Ennius hat in den Annalen kein Beispiel dafur*); Lucrez I (1117 

Verse) acht: 
415 clara accendisset saevi certamina belli 
196 ut potius multis communia corpora rebus 

(multa putes esse) 
144 clara tuae possim praepandere lumina menti 

1003 quod neque clara suo procurrere fulmina cursu 
305 denique fluctifrago suspensae in litore vestes 
491 dissiliuntque fero ferventia saxa vapore 
718 quam fluitans circum magnis anfractibus aequor 

9 placatumque nitet diffuso lumine caelum, 
derselbe in VI (1286 Verse) neun: 

123 maxima dissiluisse capacis moenia mundi 
225 hunc tibi subtilem cum primis ignibus ignem 
296 incidit in gravidam maturo fulmine nubem 
610 omnia quo veniant ex omni flumina parte 
789 multa modis multis multarum semina rerum 
418 discutit infesto praeclaras fulmine sedes 

1253 et robustus item curvi moderator agelli 
577 est haec eiusdem quoque magni causa tremoris 
722 inter nigra virum percocto saecla colore. 

Er hat danach diese Stellung in beiden Biichern 1 mal in je 140 Ver- 
sen. Dagegen hat Catuli8) im Epyllion (408 Verse) 58 Beispiele (darunter 
23 Partizipien, 6 Pronomina), d. h. 1 mal in je 7 Versen, gelegentlich mit 

der Aufdringlichkeit wie 

172f. Gnosia Cecropiae tetigissent litor a puppes, 
indomito nec dira ferens stipendia tauro 

344f. cum Phrggii Teucro manabunt sanguine campi, 
Troicaque obsidens longinquo moenia bello. 

Vergil hat in den Bucolica (829 Verse) 39 Beispiele (darunter 4 Par¬ 
tizipien, 5 Pronomina), d. h. 1 mal in je 21 Versen; Georgica I IV (1080 
Verse) 66 Beispiele (darunter 23 Partizipien, 4 Pronomina), d. h. 1 mal 
in je 16 Versen; Aeneis I VI (1651 Verse) 38 Beispiele, d. h. 1 mal in je 
43 Versen. Er hat also die affektierte Zierlichkeit der Neoteriker liber- 
wunden, und zwar ver h ait er sich in der Aeneis am ablehnendsten, da ibm 
die Manier fiir den epischen Stil unangemessen erschien (wahrend z. B. 
Manilius vbllig in der Manier stecken geblieben ist). Dazu verbindet er mit 
dieser Wortstellung im Gegensatz zu Catuli, bei dem sie zu einem bloBen 

1) Ein paar Bemerkungen dariiber echon bei Naeke zu Valer. Cato 284ff. 
2) Denn ann. 310 Africa terribili tremit horrida terra tumultu ist etwaa 

andersartig. 
3) Vgl. R. Fisch, De Catulli in vocabulis collocandis arte, Berlin 1876, der 

aber z. T. nach auderen Gesichtspunkten ordnet. Catulis Stil kopiert auch hierin 
der Verf. der Ciris, der die Stellung durchschnittlich in jedem achten Verse 
hat. Fiir Ciceros Aratea hat Caspari a. a. 0. (S. 377, 1) 88 die Rechnung auf- 
gestellt: Cicero hat diese Wortstellung lmal in je 13 Versen, steht darin also 
gegen Lucrez mehr zu den Neoterikern. 
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Ornament herabgesunken ist, oft den Zweck, den Sinn dadurch stark her- 
vorzuheben; so in YI 

142 hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus (instituit) 
d. h. fi TTepcfeqpdvri &re KaXXicnri ouffa toO xpucroO nXabou dtEvoT tux^iv 

ibc auxrj Trpo<jf|KOvxoc, 

285 multaque praeterea variarum monstra ferarum 
355 tris notus hibernas immensa per aequora noctes 

mit Hervorhebung der Zaklbegriffe, 

894 cornea (sc. porta), qua veris facilis datur exitus umbris 
in deutlichem Gegensatz zu der elfenbeinernen Tiir, der die falschen Traume 
langsam entschweben. *) 

Die umgekehrte Anordnung, daB die Attribute den Substantiven folgen 
(ABab oder ABba), findet sicb fast nie bei Catuli, und bei Yergil wohl 
iiberbaupt nicht, bei Tibuli nach J. StreifiDger, De syntaxi Tibulliana (Wiirz- 
bui-g 1881) 39 nur einmal, und da mit besonderer Absicht: I 9,80 et geret 
in regno regna superba tuo (aDdersartig II 5, 57 nomen terris fatale re¬ 
gendis). Der Grund ist nach dem unter 1 Bemerkten klar: die Absicht, das 
Fallen des Rhythmus gegen den SchluB durch ein Steigen des Inhalts aus- 
zugleichen, wiirde durch Voranstellung der beiden Substantive aufgehoben 
worden sein. 

Wie mogen die lateinischen Dichter nun zu der Vorliebe fur diese Art 
der Woi-tstellung gekommen sein? Da sie in aufdringlicher Weise zuerst 
bei Cicero (s. o. S. 394, 3) und besonders Catuli begegnet, so liegt es nahe 
zu vermuten, daB sie aus hellenistischer Poesie stamme. Wenn ich das in 
der 1. Aufl. in Zweifel zog, so muB ich das jetzt zurucknehmen, da Caspari 
a.a. 0. (S. 368,1) 88 ff. aus Theokrit, Kallimachos und Apollonios eine Anzahl 
von Belegen gegeben hat. Aber er gibt auch zu, daB sie quantitativ an die 
lateinische Poesie nicht heranreichen, und daB dieses Plus sich, wie ich an- 
nahm, aus der Rhetorik erklare.8) Das stimmt so genau zu dem o. S. 381 
uber den Satzparallelismus Gesagten, daB das eine dem anderen volle Be- 
weiskraft verleiht. In der Tat ist ja diese Art der Wortstellung nur eine 
Erseheinungsfonn des Satzparallelismus (Isokolie, Konzinnitat); das zu- 
grundeliegende Prinzip laBt sich so formulieren: falis von zwei Substan- 
tiven das eine ein Attribut hat, so wird auch dem zweiten ein solches hin- 
zugefugt. Besonders charakteristisch sind solche Falle, wo das eine Attribut 
fur den Sinn nicht wesentlich ist und nur der Satzarchitektonik oder der 
Antithese zuliehe hinzugefiigt wird, z. B. Cic. in Cat. 1, 1 cum illum ex 
occultis insidiis in apertum latrocinium coniccimus, Nepos XIII 2, 3 re¬ 
cens filii veterem patris renovavit memoriam Att. 7, 3 veter e instituto vitae 
effugit nova periada, womit man, um die Identitat der Erscheinung in 

1) Dieselbe WortstelluDg, nur mit anderer Yerteilung fiber den Vere, hat 
er in B. YI 

54 f. gelidus Teucris per dura cucurrit 
ossa tremor 

195 f. ubi pinguem dives opacat 
ramus humum, 

uberall mit der Absicht, die gegensatzlichen oder zusammengehorigen Begriffe 
wirkungsvoll zu gruppieren; vgl. datur besonders noch Buch V 6. 

2) H3,ufig sind es antithetische Begriffe, die iu dieser Weise zusammen- 
gerfickt werden: s. den Kommentar zu 180 f. 
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Prosa und Poesie zu erkennen, vergleiche Catuli 64, 7 caerula verrentes 
abiegnis aequora palmis 112 candida permulcens liquidis vestigia lym¬ 
phis 259 pars obscura cavis celebrabant orgia cistis und besonders 66,38 
pristina vota novo munere dissoluo 64 sidus in antiquis diva novum po¬ 
suit; Verg. Aen. III 181 seque novo veterum deceptum errore locorum*) 
(vgl. XII 424 novae rediere in pristina vires) XI 773 spicula torquebat Lycio 
Gortynia cornu1 2 3); georg. I 467 cum caput obscura nitidum ferrugine texit 
496 aut gravibus rastris galeas pulsabit inanes III 298f. glacies ne fri¬ 
gida laedat | molle pecus; Horaz carm. I 11, 6f. spatio brevi spem longam 
reseces.3) Auch die affektierte Wortstellung, die bei dieser Figur, wie wir 
sahen, in der Poesie ublich ist, l&Bt sicb in der Prosa, wenn auch selten, 
nachweisen, vgl. dio von Nagelsbach, Lat. Stilistik8 (NQrnberg 1888) 641 
angefiihrten Beispiele Cic. Pbil. 2, 66 permagnum optimi pondus argenti 
Tuse. IV 7 multi eiusdem aemuli rationis, bell. Afr. 94, 2 firmior imbecillio¬ 
rem Iuba Petreium ferro consumpsit, Liv. X 46, 4 frequenti publicorum or¬ 
natu locorum, denen sich aus spaterer Prosa etwa noch hinzufugen lassen 
(um von Apuleius und seinesgleichen zu schweigen) Plinius nat. X 3 vom 
Phonix: caeruleum roseis caudam pinnis distinguentibus (atadere Beispiele 
bei Joh. Mulier, Der Stil des ait. Plinius, Innsbruck 1883, 8), Fronto p. 51 N. 
amans amantem puella iuvenem; fur den Zusammenhang mit der griechi- 
schen Kunstprosa vgl. Gorg. Hei. 5 tov xpovov tui Xofip xdv totc tui vOv 
uirep^dc 17 toO irapovioc ev ttu Ttapovri xpbvw <ppovr|paTOC Pal. 37 
touc TrpuiTouc twv Trpu)Tuuv "£XXr|vac ‘QX^VUIV. 

Die zierliche Figur eignete sich wenig ftir den feierlich-erhabenen Stil 
des Epos, wie ihn Yergil gepriigt hat. Daher verwendet er sie in der Aeneis 
nur selten4), ofters in den Bucolica und Georgica; dagegen schweigen in 
ihr die augusteischen Dichter der poematia, die auch hierin ihren Zusam¬ 
menhang mit den Neoterikern der caesarischen Zeit nicht verleugnen. Das 
werden ein paar Beispiele zeigen, die ohne Riicksicht auf das spezielle 
Schema der Wortstellung ausgewahlt sind, um an ihnen das oft fast Sngst- 
liche Streben nach formaler Konzinnitat des Ausdrucks zu illustrieren (die 
iibergeschriebenen Zahlen zeigen die zusammengehorigen Substantive und 
Attribute an). 

Vergil selbst buc. 3, 36 ff. (in einer Ixcppacric): pocula ponam j fagina, 
2 3 2 3 4 5 5 

caelatum divini opus Alcimedontis, j lenta quibus torno facili super addita 
.4 6 7 7 6 

vitis I diffusos edera vestit pallente corymbos, 5, 16f. (in einem Gleichnis) 
J 1. 2 2 3 4 4 

lenta salix quantum pallenti cedit olivae, I puniceis humilis quantum saliunca 
3 i i 

rosetis, 6, 53f. (innerhalb einer sehr zierlichen Episode) ille latus niveum 
* 2 3 3 4 4 

molli fultus hyacintho \ ilice sub nigra pallentis ruminat herbas. Ferner in 
einer mit besonderer Liebe und Kunst ausgefiihrten Stelle der Georgica 

( o fortunatos nimium') II461 ff. si non ingentem foribus domus alta superbis ] 

1) Dazu Servius: per contrurictateni sermonum declamavit. 
2) Vgl. Leo, Hermes XXXVII 1902, .42, 1. 
3) Vgl. Biicheler, Ind. lect. Bonn. 1878/79, 11. 
4) Vgl. Servius zu III 126 non adiecit epitheton causa varietatis. 
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4 4 1 5 g 

mane salutantum totis vomit aedibus undam, | nec varios inhiant pulchra 
6 5 7 7 3 89^ 

testudine postes, | inlusasque auro vestes Ephyreiaque aera, I alba neque 
. t 910 H 

Assyrio fucatur lana veneno, ) nec casia liquidi corrumpitur usus olivi: | at 

secura quies et nescia fallere vita, III 196ff. (in einem Gleichnis), 331 ff. 

aestibus at mediis umbrosam exquirere vallem, I sicubi magna Iovis antiquo 
4 3 | . 5 5 6 7 7 

robore quercus | ingentis tendat ramos, aut sicubi nigrum I ilicibus crebris 
8 6 8 1 1 g 

sacra nemus accubet umbra, IV 478f. quos circum limus niger et deformis 

harundo | Cocyti tardaque palus inumabilis unda | alligat. In der Aeneis ist 
er darin, wie bemerkt, zuriickhaltender, doch laBt er das Ornament an be- 
sonders zierlichen Stellen auch hier zu, vgl. den Kommentar zu VI 268ff. 

1122 3 3 
und zu 638f. devenere locos laetos et amoena virecta I fortunatorum nemorum 

4 4 11 g 
sedesque beatas und etwa noch XI 64ff. molle feretrum I arbuteis texunt 

2 3 3 4 4 5 5 

virgis et vimine querno \ exstructosque toros obtentu frondis inumbrant. I hic 
6 7 _ 6 7 8 9 8 

tuvenem agresti sublimem stramine ponunt, qualem virgineo demessum pollice 
9 10 10 11 11 

florem | seu mollis violae seu languentis hyacinthi. Horaz* 1) epod. 2, 43ff. 
1 2 2 13 3 

sacrum vetustis exstruat lignis focum Lassi sub adventum viri Claudensque 
4455 6 6 787 

textis cratibus laetum pecus Distenta siccet ubera Et horna dulci vina pro- 
8 9 9 

mens dolio Dapes inemptas apparet usw. carm. II 18 (sieber ein sehr friiher 
12 2 13 

Versuch) non ebur neque aureum Mea renidet in domo lacunar, Non trabes 
3 4545 67 

Hymettiae Premunt columnas ultima recisas Africa, neque Attali Ignotus 
7 6 8 9 8 9 

heres regiam occupavi, Nec Laconicas mihi Trahunt honestae purpuras clientae, 
ahnlich 1, 28 (ebenfalls friih wegen der Komposition und des EpodenmaBes) 

1 1 2 3 2 3 

3f. pulveris exigui prope litus parva Matinum munera. 21f. me quoque 
1 2 2 1 3 2 s 

devexi rapidus comes Orionis Illyriis notus obruit undis, 1, 9 (friih, vgl. 
123212 3 

KieBling) 21f. nunc et latentis proditor intimo gratus puellae risus ab angulo, 
12 1 3 2 3 

III 11, 26f. (ebenfalls) inane lymphae Dolium fundo pereuntis imo, 1, 5 
12 2 

(eins der friihsten, rein erotischen Lieder) lff. quis multa gracilis te puer 
1 3 3 4 4 

in rosa perfusus liquidis urguet odoribus grato Pyrrha sub antro 13ff. me 
1 2 1 2 3 4 3 

tabula sacer votiva paries indicat uvida suspendisse potenti vestimenta 

1) Vgl. Haupt, op. I 104 'Horatius, cuius in carminibus tantum est ver¬ 
borum aequalitatis studium quantum in prosa oratione Ciceronis’. Auch in den 
Satiren, besonders an Stellen mit pathetischem Charakter, hat er diese Art der 

1 2 3 
Wortstellung gelegentlich verwendet, so I 5, 73f. nam vaga per veterem dilapso 
12 8 

flamma culinam | Volcano summum properabat lambere tectum (der parodische 
Stil ist deutlicb: vgl. Ennius ann. 487 und den durch Ennius beeinfluBten 

Vergil Aen. II 311. 684. III 574. VII 77), II 2, 136 fortiaque adversis opponite 

pectora relus (eine rvu»|uq ntpi tOxoc), 3,186. 4, 30 u. o., ep. I 7, 29. 
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4 

maris deo; spater hat er sich etwas mehr davon frei gemacht (vgl. z. B. 
II). Auch die Elegiker, besonders im Pentameter, vgl. z. B. Tibuli I 1,1 ff. 

' i i 2 l . 
divitias alius fulvo sibi congerat auro, et teneat culti iugera multa soli, Quem 

labor acisiduus vicino terreat hoste, Martia cui somnos classica pulsa fugent; 
556 6 7 8 87 

Me mea paupertas vita traducat inerti, dum meus adsiduo luceat igne focus. 
9 10 10 9 _ 11. . 18 18 

Ipse seram teneras maturo tempore vites, rusticus et facili grandia poma 

manu; spater hat auch er sich von der Manier etwas emanzipiert (vgl. auch 
W. Gebhardi, De Tibulli Properti Ovidi distichis, Konigsberg 1870). 

Kein griechiscber Dichter ist meines Wissens der rhetorischen Manier 
in diesem MaBe verfallen: selbst bei den zierlichen alteren Dichtern der 
Anthologie muB man suchen, um ein oder das andere Beispiel zu finden.1) 
Eine Ausnahme davon macht, wenn ich nichts iibersehen habe, nur ein Epi- 
gramm der Anthologie, das allerdings ganz in der Weise der lateinischen 

i 2 e , 1 ,2 

Dichter geschrieben ist: VI 165 (TTpCTTTOV BaCJtfapiKoG pop(3ov 0ta<7oio 
3 4 3 4 5 r j 6 

puuma Kal ctkuXoc apqnbopou (Jtiktov axauveai kcu KopuPavTeiwv iaxr|- 
6 5 7 8 7 ( , 8 

para xaXKea poTupuiv kcu Gupcrou x^oepov Ktuvoqpopou xapaxa usw. Aber 
diese Ausnahme ist charakteristisch: im cod. Pal. ist das Epigramm iiber- 
schrieben OaX&KKOu, woraus zwar in den apographa OciXcukou gemacht 
ist, aber unrichtig fur OXoikkou (vgl. Knaack bei Susemihl, Alexandr. Lit. 
II 523, 27), d. h. es stammt von einem auch sonst in der Anthologie ex- 
zerpierten Statilius Flaccus, also einem Lateiner, der die lateinische Manier 
auf das Griechische iibertragen hat.2) 

1) Bemerkenswert, weil zweimal nebeneinander, VI 154, 6f. Nupqpaic bi 
1 8 213 4 3 4» 

awepfic eimoiKiXov av0oc 6mj0pr|c qpuXXa re ireirrapevujv aipaToevra pobuiv. Uber- 
schrieben ist das Epigramm: Aeuivlba Tapavxlvou, ol bk TairouXiKoO, aber die 
Umgebung und der Stil sprechen dafiir, daB es aus der Sammlung des Meleager 
stammt (vgl. J. GetFcken, Jahrb. f. Phil. Suppi. XXHI 1897, 10. 101). 

2) Unter dem EinfluB solcher spaten Epigramme dichtete dann Paulus 
Silentiarius die seinigen, in denen daher die Manier gelegentlich, wenn auch 
nicht so stark, hervortritt, vgl. A. P. VI 64. 66. Den Stil dieser jungen Epi¬ 
gramme hat Nonnos in den des Epos umgesetzt; daher finden sich bei ihm 
viele Beispiele fur die Manier: mehr ais bei irgend einem anderen griechischen 
Dichter, aber doch noch erheblich weniger ais bei den lateinischen, die ja auch 
fur Nonnos nachweislich weder ais inhaltliche noch formale Vorbilder in Be- 
tracht kommen. — Interessanter ais die Praxis dieser Spfitlinge ist die Tat- 
sache, daB Goethe die ihm aus der Lektiire der rbmischen Elegiker gelfiufige 
Stellung einmal nachzuahmen gewagt hat: Alexis und Dora 27 'Jeden freuet 
die seltne der zierlichen Bilder Verknupfung’ (allerdings mit beson- 
derer Absicht, denn es geht vorher: 'So legt der Dichter ein Ratsel | Kiinst- 
lich mit Worten verschrfinkt, oft der Versammlung ins Ohr’): vgl. C.Olbrich, 
Goethes Sprache und die Antike (Leipzig 1891) 37. Diese ausgezeichnete Schrift 
ist geeignet, unsem Blick fur die Beurteilung von Eigentiimlichkeiten auch 
der lateinischen Dichtersprache zu sch&rfen: denn die sprachlichen Wagnisse 
Goethes in seinen antikisierenden Dichtungen finden ihre genaue Analogie in 
der sprachlichen Hellenisierung der lateinischen Poesie besonders des augustei- 
schen Zeitalters (vgl. auch den Kommentar zu 141). 
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B. EINZELNES 

1. TRENNUNG VON SUBSTANTIV UND ATTRIBUT DURCH 

VERSSCHLUSSx) 

Wfthrend Attribut und Substantiv ganz gewohnlich in der Weise iiber 
zwei Verse verteilt werden, daB ersteres vorausgeht (z. B. VI 4f. litora 
curvae \ praetexunt puppes), ist die umgekehrte Stellung im Vergleich dazu 
selten, weil das Substantiv im allgemeinen den wesentlicheren Begriff ent- 
halt, bei dessen Vorwegnahme im ersten Vers der Horer ein Attribut meist 
nicht erwarten wiirde (s. o. S. 395). Daher wird diese Stellung nur unter 
der Bedingung zugelassen, daB das Attribut dem Substantiv einen besonders 
wesentlichen Begriff hinzuftigt, der nun gerade durch seine signifikante 
Stellung zu Beginn des zweiten Verses hervorgehoben wird; besonders deut- 
lich XI 62f. solacia luctus \ exigua ingentis. Daher findet sich diese Stellung 
relativ am h&ufigsten, wenn das Attribut ein Zahlen-, GroBen- oder Raum- 
verhaltnis bezeichnet, auf das durch die isolierte Stellung ein Nachdruck 
gelegt wird. So oft bei ingens z. B. VI 518f. flammam media ipsa tene¬ 
bat i ingentem, georg. I 476 vox quoque per lucos colgo exaudita silentes \ 
ingens, Aen. VIII 203f. taurosque liac victor agebat | ingentes; ferner bei 
negiertem parvus IX 298f. nec partum gratia talem parva tenet, bei plu¬ 
rimus georg. II 182f. tractu surgens oleaster eodem \ plurimus, bei omnia 
buc. 6, 34 ut his exordia primis | omnia (concreverint)1 2), bei ulla ecl. 5, 
60f. nec retia cervis \ ulla dolum meditantur, bei prima Aen. IX 478f. 
agmina cursu \ prima petit, bei ultima V 346f. frustraque ad praemia ve¬ 
nit | ultima, VI 477 arva tenebant | idtima, bei summa georg. IV 54f. 
fumina libant \ summa, bei ima Aen. IX 119f. demersis aequora rostris | 
ima petunt. So dann auch bei solchen Attributen, die eine besonders her- 
vorstechende Eigenschaft des Substantivs bezeichnen, z. B. VI 143 f. non 
deficit alter (sc. ramus) \ aureus IV 239f. talaria nectit | aurea IX 303f. 
exuit ensem | auratum 441 f. rotat ensem | fulmineum 732 f. tremunt in ver¬ 
tice cristae \ sanguineae II 480f. postesque a cardine vellit | aeratos IX 627f. 
aurata fronte iuvencum \ candentem X 44 f. si nulla est regio, Teucris quam 
det tua coniunx | dura u. dgl. m.; daher auch z. B. IX 304 f. Lycaon \ Gno¬ 
sius 619f. Matris | Idaeae X 268 ducibus . . . | Ausoniis, und gelegentlich 
beim betonten Pronomen: z. B. ecl. 8, llf. iussis \ carmina coepta tuis Aen. 
IX 481 f. tune ille senectae | sera meae requies X 280f. coniugis esto | quis¬ 
que suae . . . memor. Charakteristisch sind besonders die Falle, in denen die 

1) Seit dem Erscheinen der 1. Anti, ist diese Wortstellung fur Plautus und 
die ubrigen szenischen Dichter untersucht worden von H. W. Prescott. Some 
phrases of the relation of thought to verse in Plautus, California Univ. 1907 
und 0. Wiebe, De versus sententiaeque concinnitate ap. veteres poetas Romanos, 
Diss. Gott. 1909. Vergils Praxis beurteilt Prescott in Classical Philology VII 
(1912) 48 ff. in einer von der meinigen teilweise abweichenden Art, aber mir 
nicht ganz iiberzeugend; ich gebe aber zu, daB genauere Untersuchungen iiber 
die Interpunktionsstellen zu Beginn des Verses notig sind (bei seinen Ausfiih- 
rungen iiber den rhythmischen Bau des Versanfanges — Abneigung gegen spon- 
deische Worte — hat der Verf. den Anhang VIII dieses Buches dbersehen). 

2) Vgl. carm. epigr. 56, 4 a pupula annos veiginti optinui domum | omnem 
und dazu Bucheler: fomnem segregatum argute est a reliquis’. 
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nachdriickliche Trennung deshalb erfolgt, weil das Attribut im folgenden 
seinen Gegensatz oder seine ErlSuterung und Fortfuhmng erhalt. Seinen 
Gegensatz z. B. georg. III 147f. cui nomen asilo | Romanum est, oestrum 
Grai vertere vocantes, Aen. III 493f. vivite felices quibus est fortuna per¬ 
acta | iam sua-, nos alia ex aliis in fata vocamur, VIII 671 f. maris ibat 
imago \ aurea, sed fluctu spumabant caerula cano, georg. II 291 f. = 
Aen. IV 445f. quantum vertice ad auras | aetherias, tantum radice ad 
Tartara tendit, vgl. Aen. I 546f. vescitur aura \ aetheria neque adhuc 
crudelibus occubat umbris (analog VI 761 f. ad auras j aetherias ... 
surget, im Gegensatz zum Hades, in dem er jetzt weilt). Seine ErlSuterung 
oder Fortftlhrung z. B. VI 413 f. gemuit sub pondere cumba | sutilis et mul¬ 
tam accepit rimosa paludem 492 f. pars tollere vocem exiguam: inceptus cla¬ 
mor frustratur hiantes III 614f. genitore Adamasio paupere: mansissetque 
utinam fortuna V 140f. ferit aethera clamor | nauticus: adductis spumant 
freta versa lacertis 354f. quae munera Niso | digna dabis: primam merui 
qui laude coronam 624f. o gens j infelix: cui te exitio Fortuna reservat? 
VIII 244f. regna recludat : pallida, dis invisa XI 610f. tela \ crebra, nivis 
ritu XII 339 f. rores | sanguineos, mixtaque eruor calcatur harena. 

2. INDIFFERENTE WORTE AM VERSENDE 

Das Bestreben, dem gegen ScbluB des Verses fallenden Rhythmus durch 
pragnante Worte ein Gegengewicbt zu geben (s. o. S. 395), ist so ait wie 
der lateinische Hexameter selbst: seit Ennius ubertrifft die Zabl der Sub¬ 
stantive, Adjektive und Verben am VersschluB weitaus diejenige der mebr 
indifferenten Worter (Pronomina, Partikeln, Konjunktionen, Prapositionen, 
Hilfsverben, Verbum substantivum auBer dem durch Enklisis verbundenen 
est). Aber die Abneigung gegeniiber Wortem der letzteren Art war nicbt 
immer von gleieber Starke. Die neoterisebe Scbule, die im Gegensatz zu 
der archaiscben Verkniipfung mehrerer Hexameter zu einer Periode den 
einzelnen Vers inhaltlicb mogliebst zu verselbstandigen bestrebt war (s. o. 
S. 387 f.), verbielt sicb gegen indifferente Worte am VersscbluB am ab- 
lebnendsten. Von den 408 Hexametem des catullischen Epyllions schlie- 
Ben 402 mit Substantiven, Adjektiven oder Verben, so daB im Durcbschnitt 
nur jeder 68. Vers mit einem indifferenten Wort scblieBt. Die sechs Aus- 
nahmen sind noch dazu samtlicb beabsichtigt oder gerechtfertigt: 26 Thes¬ 
saliae columen Peleu, cui Iupiter ipse (beabsicbtigt, denn es folgt: ipse 
suos divom genitor concessit amores), 158 si tibi non cordi fuerant conubia 
nostra (ebenfalls beabsicbtigt wegen des Gegensatzes 160 at tamen in 
vestras potuisti ducere sedes), 201 tali mente, deae, funestet seque suosque 
(SchluB einer Rede, die Pronomina in starker Antitbese zu dem in 200 
vorangebenden me), 61 saxea ut effigies bacchantis prospicit, eheu (mit 
starker Wirkung an den ScbluB gestellt), 219 f. eripit invito mihi te, cui 
languida nondum | lumina sunt grati cara saturata figura: 'meine Augen, 
obwohl sebon matt, haben sicb docb noch nicht satt an dir gesehen’ (also 
nondum in Antithese zu languida), 66f. omnia quae toto delapsa e corpore 
p as sim \ ipsius ante pedes fluctus salis adludebant (in dem Adverbium 

wurde die verbale Bildung wohl noch intensiv gefvihlt). — In starkem 
Kontrast hierzu stebt die Praxis des Lucrez. Von den 900 ersten Hexa- 
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metern des Buchs I laBt er 124 mit solchen Wortem schlieBen (also jeden 
7ten Vers), namlich mit Adverbien und Konjunktionen 35 {foede, aeque, 
vere, raptim, vicissim, contra, extra, superne, coram, certe, profecto, porro, 
prorsum, demum, 3 unquam, semper, tandem, saepe, 2 usque, iam, 7 ante, 
2 inde, magis quam, autem, quando conj.), mit Pronomina 51 (4 eius, 2 
eorum, 2 eandem; 3 quorum; 9 Formen von quisque; 3 quaedam; quis, 
quid indef.; 3 quicquam; 8 Formen von ipse; 3 von ille; 4 von tuus und 
noster; 5 se, 1 sese; 1 tute, 1 nos), mit Formen von esse (auBer est) 21 
(8 esse, 5 sunt, 1 sit, 2 esset, 2 fuerunt fuere, 2 fuisset, 1 fuissent), mit 

Formen von posse und quire nequire 17 {3 posse, 1 potesse, 1 possunt, 
1 quimus, 1 nequibunt, 1 possis, 1 possit, 2 possint, 1 queamus, 4 posset, 
1 possent). — Vergil h&lt hier, wie iiberhaupt (s. o. S.388. 391), die gliick- 
liche Mitte zwischen archaischer Kunstlosigkeit und neoterischer Ktinstelei. 
Er laBt von 900 Versen des VI. Buches 41 mit Wortem dieser Art schlie¬ 
Ben (also jeden 22ten Vers)1), namlich mit Adverbien, Konjunktionen, 
nachgestellten Pr&positionen (darunter nachweislich einer Anzahl von 
Entlehnungen aus archaischer Poesie) 21 {quotannis, volgo, vere, late, pa¬ 
rumper, 2 ultro, ultra adv., 4 circum adv., ergo adv., quondam, porro, co¬ 
ram adv., superne; quando conj.; 2 circum praep., ergo praep.), mit Pro¬ 
nomina 12 {quibusve interrog., qualis interrog.; 2 Formen von ipse; 3 von 
ille; 3 von noster und vester; 1 mecum, 1 te), mit Formen von esse (auBer 
est) 4 {cs ennianisch, essent, fuissent, futurum), von posse, quire nequire 
5 {possim, posset, nequivi, quivi, letzteres sicher ennianisch, s. Kommentar 
zu 463). 

Am unbeliebtesten am VersschluB waren natiirlich solche Worter, 
die in ihrem Verse iiberhaupt keine selbstandige Bedeutung besaBen, son- 
dern dem Gedanken nach vielmehr zum folgenden Verse gehorten, also 
Relativpronomina, Konjunktionen, Partikeln, Priipositionen ohne Inversion. 
Cicero und Catulis Epyllion bieten fiir diese Stellung iiberhaupt kein 
Beispiel; die iibrigen Daktyliker bis Vergil2) verhalten sich hierzu wie 
folgt.3) 

1) Relativpronomina: Lucrez 17 {8 quae, 1 quod, 1 quid, 1 quem, 
1 cui, 5 quorum), d. h. 1 mal in 436 Versen. Vergil 8 meist durch Ana¬ 
phora bedingte {quae buc. 5, 83, cuius georg. IV 394, quos Aen. V 713. 
XI 429, quas XI 164, quo buc. 9, 48, Aen. II 163, quibusve VI 560), d. h. 
1 mal in 1820 Versen. Dazu {tantum) — quantum Lucr. I 360, Verg. buc. 
7, 51. 9, 12. georg. IV 101, quantus (betont) XI 283; quidquid XII 891. 

2) Konjunktionen4): Lucrez 26 {cum III 1050. IV 259. 939. 

V 1071. VI 279. 896, dum II 1125, quod II 799. IV 293. 339. 340. 

1) Ein ahnliches Verhaltnis zeigen schon die Fragmente von Ciceros Lehr- 
gedichten: in 674 Versen 22 indifferente Worte, d. h. in jedem 26*811 Vers. 

2) Die Beispiele aus Lucrez auch bei H. Sauppe, Quaest. Lucretianae, 
GSttingen 1880, 8f. — DaB Ennius so wenig vertreten ist, erklart sich daraus, 
daB von ihm meist nur einzelne, in sich dem Gedanken nach abgeschlossene 
Verse zitiert werden. — Fiir einige jungere Daktyliker vgl. jetzt Drachmann 
a. a. 0. (S. 387,3) 418 und G. May, De stilo epylliorum Rom., Diss. Kiel 1910, 86 ff. 

3) Die folg. Listen habe ich fiir die 2. Aufl. an zwei Stellen durch eine 
von unserm Seminarsenior Neumann vorgenommene Nachprfifung korrigieren 
konnen. 

4) Lucilius fr. 184 cum, Lydia 25 si. 
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V 1172. VI 53. 861, quare II 308, quando I 188, quamquam II 204, prius¬ 
quam VI 917, ante — quam V 1341. VI 901, postquam III 843, siquis 
VI 167. 841, unde II 331. 1109. IV 722), d. h. 1 mal in 285 Versen. 
Vergil 26 oft durch Anapher bedingte (cum buc. 6, 39. georg. I 314. 370. 
III 133. 358, dum georg. III 428, quando Aen. VI 50. X 366. XI 509, 
donec XI 201, postquam I 154. III 212. X 298, priusquam georg. IU 468. 
Aen. I 472, ante — quam georg. I 347. II 536. IV 306 vgl. I 223, siquis 
buc. 6, 9. georg. II 49. III 474. IV 6, ui(que) georg. III 24. Aen. II 665, 
neve georg. I 80, unde Aen. II 458, vgl. unde est VEII 71), d. h. 1 mal in 

496 Versen. 
3) Partikeln.1) Lucrez 10 (atque VI 1108, quam rals’ I 738. II 57. 

IV 181. 911. V 111. VI 37, neque autem IV 152. VI 103. 779), d. h. lmal 
in 741 Versen. Vergil 7 (atque XII 355. 616, namque V 733. VII 122, 
necdum georg. II 539. Aen. IV 541. V 415), d. h. 1 mal in 1841 Versen. 

4) Prapositionen (ohne Inversion).2) Lucrez 2 (cum III 667, extra 

I 72), d. h. 1 mal in 3707 Versen. Vergil 4 (circum Aen. IV 254 mit 
Anapher, inter georg. III 229. 459. Aen. X 890 inter | bellatoris equi cava 
tempora conicit hastam, dies nach dem Vorbild des Ennius, fur den inter 
so iiberliefert ist ann. 110; auch bellator equus macht archaischen Eindruck), 

d. h. 1 mal in 3222 Versen. 

3. INVERSION VON PARTIKELN 

M. Haupt hat nachgewiesen (op. I 115ff.), daB Inversion von et und 
atque3) erst von den Neoterikern, und zwar nach dem Vorbild der helle- 
nistischen Dichter4), eingefiihrt worden ist; der Grund ist meist in metri- 
scher Bequemlickkeit5), hfiufig aber auch in dem Bestreben zu suchen, in- 
differente Worte von den markierten Satz- und Versstellen abzurucken (s. 
den Kommentar zu 28. 792f.). Eine Ausdehnung dieser Untersuchung auf 
andere Partikeln, sowie auf Konjunktionen und das Relativpronomen (vgl. 
fur letzteres den Kommentar zu 792 f.) w&re erwiinscht und ist schon von 
Leo (Gott. gei. Anz. 1897, 956) gefordert worden. Bisher gibt es dafiir 
noch keine abschlieBenden Untersuchungen.6) Die Beispiele fiir diese Art 

1) Lucilius 457 et. So auch die szenische Poesie (vgl. Vahlen, Uber die 
Versschlusse in den Komodien des Terentius in: Abh. d. Berl. Akad. 1900, jetzt 
aus Menander sehr oft zu belegen: vgl. KOrtes ind. verb.) und nach dieser 
Varro sat. 78 Bdch. Nach Lucilius hat Horaz, der sich in den Sermonen hierin 
iiberhaupt so weit gehen l&Bt wie kein andrer Dichter, 12 mal et, 29 mal atque 
am SchluB; et dann auch Iuvenal 2, 146. 

2) Lucilius 1157 e (?). Uber invertierte Prapositionen vgl. den Komm. 
zu VI 329; Tmesis von circum Aen. I 176. II 218. III 634. VI 617. georg. IV 274. 

3) Uber atque sagt Haupt (S. 120), es finde sich bei Verg. nicht inter- 
vertieri. Aber in buc. 6, 37 f. iamque novom terrae stupeant lucescere solem, \ altius 
atque cadant summotis nubibus imbres muB altius zu cadant bezogen werden: 
vgl. 1, 83 maioresque cadunt altis de montibus umbrae. Die Lesart des cod. R 
utque scheint interpoliert. 

4) Zwei weitere Beispiele aus hellenistischer Poesie fur invertiertes kcu 
bei v. Wilamowitz, Adonis 39 und Archiv f. Papyrusforsch. I (1901) 220, 12. 

6) Uber intervertiertes et am Hexameteranfang hat A. Artymowicz, Wien. 
Stud. XXXI (1909), 38 ff. lehrreiche Untersuchungen angestellt. 

6) Vgl. auBer Hand im Tursellinus und einiger Biterer Lit. hei Forbiger 
zu Verg. buc. 4, 63: Leo selbst in Nachr. d. GOtt. Ges. 1895, 429, 3 und Seneca 
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von Stellung der Partikeln bei Yergil habe ich — aufier den von Haupt 
gesammelten F&llen von et* 1 2 3) — mir gesammelt, und zwar, wie ich jetzt 
glaube sagen zu diirfen, vollstandig.®) tlbrigens gewinnen solche Samm¬ 
lungen eigentlichen Wert erst dann, wenn man die Praxis der einzelnen 
Dichter an derjenigen ihrer Vorg&nger und Zeitgenossen miBt, was ich 
hierflir jetzt jedenfalls vollstandiger ais in der 1. Aufl. vermag.8) Fflr die 
Dichter von Ovid an fehlen m. W. Sammlungen vQllig. 

nam wie yap an zweiter Stelle des Satzes (wie Catuli 23, 7. 37, 11. 
64, 301; Horaz epod. 14, 6. 17, 45. sat. II 3, 20. 41. 302. 6, 78. epist. II 
1, 186. carm. IV 14, 9; Lygdamus 4, 43; Properz nur einmal: IV 8, 23, 
aber da ist es Konjektur, also zweifelhaft; buc. 9, 39 (quis est nam), georg. 

IV 16. Aen. I 444. 518. 731. HI 379. IV 421. VI 667. X 585; an dritter 
Stelle (wie Hor. carm. I 18, 3 siccis omnia nam dura deus proposuit) bei 
Vergil nur in sp&ten B ii ehem: IX 803. XII 206.4 *) 

namque an zweiter Stelle6) (wie Catuli 64, 384. 66, 65; Horaz sat. 
I 6, 57; Prop. II 21, 12. IV 1, 57. 7, 3) buc. 3, 33. georg. IV 221. 392. 
Aen. III 379. VI 117. 860. VIII 497. X 401, 815; an dritter Aen. VI 72 
hic (adv.) ego namque tuas sortes . . . ponam; an vierter X 614 non hoc 
mihi namque negares (affirmativ wie ofters enim, jedenfalls archaisch, vgl. 
Kommentar zu 28) und zugleich mit ungewohnlicher Stellung am Versende 
(s o. bei B 2, 3) V 733 non me impia namque | Tartara habent VII 122 
genitor mihi talia namque | nunc repeto Anchises fatorum arcana reliquit; 
an secbster buc. 1, 14 hic inter densas corylos modo namque gemellos . . . 
reliquit (vgl. Catuli 66, 65 virginis et saevi contingens namque leonis | 
lumina). 

at buc. 7, 67. 8, 49. 10, 31. (georg. III 331 besser aut). Aen. V 264. 
VII 500. XI 753 stets an zweiter Stelle (wie Catuli 64, 43. 58; Horaz 
sat. I 2, 47. 8, 37; Prop. IV 1, 95. 10, 23), also nach b^ (tlber dXXa s. 
Haupt 1. c. 135). Vgl. auch v. Winterfeld, Rh. Mus. LV1II, 1903, 49, 1. 

I 90; Bentley zu Horaz 8. II 6, 78; Orelli-Hirschfelder zu Horaz carm. I 37, 8; 
KieBling ib. I 12, 21; Lachm&nn und Heinze zu Lucrez IH 681; Ehwald zu 
Ovid met. IX 496. XV 444; Leyhaueen, Helenae et Herus epistulae (Halle 1893) 
44 ff. — Seit dem Erscheinen der 1. Aufl. sind mir bekannt geworden: E. Schiinke, 
De traiectione coniunctionum et pronom. rei. apud poetas lat., Diss. Kiel 1906 
(zu ftufierlich und nicht kritisch genug); G. Deecke, De usu pronom. rol. apud 
poetas lat., Diss. Gbtting. 1907 (lehrreiche Arbeit, die sich auf die archaische 
Poesie beschr&nkt); E. Herr, De Aetnae carminis sermone, Diss. Marburg 1911, 
5ff.; C. Hosius, Index grammaticus zu seiner Ausgabe des Properz (Leipz. 1911) 
188. 190. 

1) Vgl. viber et auch den Kommentar zu 448 f. 840. Etwa aus caesarischer 
Zeit carm. epigr. 66 Biich. Vers 6f. heic viridis aetas cum floreret artibus | cres¬ 
cente et aevo gloriam conscenderet ('neoterice et postpositum’ Bucheler); hier 
w&re crescenteque mfiglich gewesen, aber an -e angehangtes que war in der 
gesamten lat. Poesie unbeliebt. 

2) Die Sammlungen der 1. Aufl. habe ich auf Grund einer Arbeit meines 
o. S. 401, 3 genannten Schulers einer Revision unterziehen kbnnen. 

3) Die Beispiele aus Catuli, Horaz, der tibullischen Sammlung und Pro¬ 
perz sind nach den Indices von Schwabe, Zangemeister, Hiller, Phillimore 
(Hosius) vollstandig angefuhrt. 

4) So hat er invertiertes haud tamen nur X 437, an nur X 683. 
6) Fur Ennius fUlschlich angenommen: Vahlen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. 

1896, 723. In Prosa seit Livius: vgl. Miiller, Anhang zu Liv. II 36, 4. 
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sed an zweiter Stelle (wie Catall 51, 9; Tibuli I 7, 46. 8, 63. II 4, 3; 

Lvgd. 1, 19. paneg. in Mess. 34; Prop. I 4,11; Horaz epist. II 1, 89. 2, 46. 
carm. IV 4, 33) buc. 4,43. Aen. I 353. III 37. 586. V 320. VI 315. VII 
704. 736. XI 63. 631. 816; an dritter (wie Lygdamus 5, 28 und vielleicht 
Properz II 24, 42) V 5 duri magno sed amore dolores (mit der oben bei 
A 3 besprochenen Gruppierung der Worte). — sed enim an zweiter Stelle 

Aen. I 19, an dritter VI 28, an vierter II 164.*) 
nec an zweiter Stelle (wie Catuli 64, 173. 210. 379. 68, 55. 116; 

Tibuli I 1, 72. 93. 4, 62. 6, 69. 7, 26; Lygd. 3, 26. 4, 91. 6, 55. pan. in 
Mess. 42. 61. 125. 127. 144. 164; Horaz epod. 10, 11. 16,33. 55. 60. 
carm. I 8, 6. IH 4, 77. 18, 6. IV 5, 14. 7, 25. epist. I 18, 37, nie in den 
Satiren)1 2 3 4), buc. 4, 63. 10, 16. georg. I 397. II 376. 465. Aen. I 548. III 
496. IV 33. 365. 551. 696. V 217. 783. VH 115. 261. 811. IX 180. 218. 
X 297. XI 137. 343. XII 538. 630. 644; an dritter (wie Tibuli I 8, 4. 
Lygd. 6, 19; Properz IH 10, 10. 22, 28. IV 8, 56) Aen. II 159 teneor pa¬ 
triae nec legibus ullis (aber nec — ullus eng zusammengehorig); an noch 
spkteren Stellen Properz II 6, 3. IV 5, 57 (11, 94). — neu (neve) georg. 
IV 48. Aen. VH 99. VIII 582 (auch Prop. HI 12, 12). 

aut an zweiter Stelle (wie Tibuli n 5, 112; Horaz epod. 1, 34. 7, 7. 
9, 31. 16, 4. sat. I 3, 39. II 7, 50. carm. I 21, 7. II 12, 24. IH 1, 28) georg. 
I 274. 484. III 331 (s. o. bei at). IV 313. Aen. 1(49: falscbe Interp.) 369. 
IV 187. 317. 619. VI 663. VII 298. 1X 214. 565. XII 852; vel (wie 
Tibuli II 4, 9. IV 19, 11. pan. in Mess. 202; Horaz. sat. I 2, 134) georg. 
n 321. III 204; seu (sive) Aen. IX 680. XI 779, wie Horaz epod. 16, 29. 

Prop. III 8, 13. 
iamques) an zweiter Stelle Aen. III 588. V 225. VI 81. VII 637. X 

813. (XI 766). 
necdum Aen. V 415 dum melior viris sanguis dabat, aemula necdum | 

temporibus geminis canebat sparsa senectus (der Vers eingerabmt von dum 
— necdum wie georg. II 539 in regularer Stellung von necdum—necdum).*) 

1) tlber enim vgl. J. Middendorf, Elegiae in Maecenatem (Diss. Marburg 
1912) 20 f.; aber seine Betrachtungsart ist viel zu auCerlich. Vgl. auch oben 
zu Vers 28. 

2) Die KieBlingsche Interpunktion sat. II 5, 5ff. ist von Heinze berichtigt 
worden. 

3) Diese Umstellung scheint vor Verg. nicht nachweisbar zu sein. Horaz 
hat iamque ais ankniipfende Partikel nur sat. I 6, 20 iamque dies erat II 6, 100 f. 
iamque tenebat | Nox medium caeli spatium, beidemal in parodierend patheti- 
schem Stil. 

4) Drei sichere Beispiele fiir das Horaz in den Satiren und besonders 
den Elegikem so geliiufige Hyperbaton von que sind georg. n 95. III 238 und 
Aen. VI 818, vgl. Leo, Nachr. d. Gott. Ges. 1896, 429,3 (uber Aen.Vl254 urteile 
ich anders, vgl. den Kommentar). Andere Falle sind zweifelhafter: s. Forbiger 
zu georg. IV 22. Nicht mitzurechnen sind: sub pedibusque buc. 5, 57. Aen. II 
227; ad terramque georg. III 524; per regesque Aen. XII 630. Fiir Manilius vgl. 
E. Bickel, Rh. Mus. LXV 1910, 235. 



GLEICHER AUSLAUT AUFEINANDER 
FOLGENDER WORTE 

Nach der antiken Theorie kann das similiter cadens oder desinens 
(6|uoiotttujtov, 6|iOtOT^\euTOv) teils ein vitium, teils eine virtus orationis 
sein. Ein vitium ist es nach dem auctor ad Herennium IY 12, 18 si ute- 
mur continenter similiter cadentibus verbis hoc modo 'flentes plorantes la¬ 
crimantes obtestantes’ (Ennius ann. 103); Quintilian IX 4, 42 vitia sumt, 
si cadentia similiter et similiter desinentia et eodem modo declinata multa 
iunguntur. Unsere Vergilscholien notieren oft Verse des Dichters wegen 
des Gebrauchs, den er von dieser Figur macht.1) Auf der anderen Seite 
sagt der auctor ad Herenn. IV 20, 28: similiter cadens exornatio appel¬ 
latur, cum in eadem constructione verborum duo aut plura sunt verba 
quae similiter isdem casibus efferantur, hoc modo 'hominem laudem egentem 
virtutis, abundantem felicitatis?’ Also das Zuviel ist fehlerhaft: bei dieser 
Auffassung ist die Grenze des ZulSssigen notwendigerweise schwankend. 
Es kommt aber hinzu, daB dieselbe Figur fehlerhaft sein kann, wenn sie 
ohne besondere Absicht gebraucht wird, dagegen ein Vorzug, wenn der 
Schriftsteller mit ihrem Gebrauch einen besonderen Zweck verfolgt. Sub- 
jektives Empfinden der einzelnen Schriftsteller gibt naturgemRfi auch da- 
bei den Ausschlag: Ennius hat in jenem von dem lateinischen Rhetor ge- 
tadelten Vers gerade das Tra0oc der Trauer sinnfallig zum Ausdruck brin- 
gen wollen. 

Wenn wir an der Theorie die Praxis messen, so diirfen wir wohl 
sagen, daB kein noch so sorgfRltiger griechischer oder lateinischer Prosaiker 
oder Dichter den gleichen Wortauslaut durchaus gemieden hat.2) Der von 

1) Vgl. zu buc. 5, 38 purpureo narcisso] duo homoeoteleuta. Aen. IV 604 
at regina pyra] notatus est hic versus: vitiosa est enim elocutio quae habet exitus 
similes, licet sit casuum dissimilitudo. 658 vocemque coloremque] duo dpoio- 
T^XeuTa, et est versus hypermeter. IX 44 cristaque tegit galea aurea rubra] duo 
ablativi sunt et duo nominativi, quos metrica ratione discernimus . . . sane huius 
modi versus pessimi sunt (vgl. zu IX 606). XII 841 Sthenelumque dedit Thamy- 
rumque Pholumque] plura dpoioT^XeuTa. 

2) Ais besonders starke Abweichungen in griech. Prosa notierte ich mir: 
Herodot IV 176 £ouar|c Trjc fiXXric xfjc npoKaTaXexOeiaric Aifluric ipiXf|c, Antiphon 
de caed. Herod. 49 4k toTv X6foiv toiv dvbpotv 4Kav(poiv toiv {5a<javio0(vToiv, 
Demosth. ol. 1, 1 40(Xeiv dxoOeiv de cor. 238 twv (ur^p twv '€XXrivwv (xtivwv 
dYuoviaaiudvuiv xpiripwv, xpiaxooiwv oOoinv twv itaowv (dies innerhalb einer 
nachweislich improvisierten Partie), Theoprast char. 6, 5 xeXeOocu xaX(aai 15, 9 
dvapeivcu obx flv Oitopelvai, was der sorgfaltige Tbeoretiker irepl X^Eewc kaum 
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unseren Scholien (vgl. S. 405, l) gegen einzelne Verse Vergils deswegen 
erhobene Tadel ist um so unbegriindeter, ais Vergil gerade die Wieder- 
holung von schlieBendem -d unbedenklich da zugelassen hat, wo es nicbt 

nacheinander in die Arsis fiel, z. B. Aen. I 83 qua data porta 418 interea 
qua semita 664 mea magna potentia V 556 tonsa coma pressa corona. 
Andererseits ist allerdings sicber, dafi Vergil, wie zu erwarten, die Regel 
gekannt und bis zu einem gewissen Grade, ohne sich angstlich an sie zu 
binden, beobachtet bat. Das. zeigen — auBer einigen zutreffenden Bemer- 
kungen unserer Scbolien* 1) — besonders klar folgende Tatsachen. l) Sein 
Verhalten gegenuber Adjektiven, deren Endungen variierten. Die ibm ver- 
traute Form ist biiugus, die er siebenmal neben Substantiven der 3. Dekl. 
oder alleinstehend bat (Aen. V 144. X 253. 399. 453. 575. 587. 595), 
aber daneben bat er zweimal biiugis aus ersichtlicbem Grund: georg. III 91 
equi biiuges Aen. XII355 equos biiuges. Ebenso quadriiugus -is: georg. III18 
qadriiugos currus Aen. XII 162 quadriiugo curru, aber X 571 quadriiuges 
in equos (vgl. Servius: propter homoeoteleuton noluit dicere 'quadriiugos''). 
Analog inermus -is: Aen. X 425 pectus inermum XII 131 volgus inermum, 
aber Aen. II 67 turbatus inermis. Bei exanimus -is scbwanken die Hss. oft 
(vgl. Ribbeck proli, erit. p. 428), aber stets so, daB das euphonisch Bessere 
daneben iiberliefert ist: Aen. VI 161 socium exanimem M {-um PR) IX 444 
exanimem—amicum PR (-um M) XI 30 exanimi Pallantis P {-is R) 51 
iuvenem exanimum MP {-em R).2) 2) Er wecbselt analog mit den Gene- 
tivformen Achilli und Achillis, vgl. Anhang VI 3. 3) Er stellt die eine der 
gleichlautenden Silben sehr baufig in Synaloephe z. B. VI 382 curae emotae 
747 aetherium sensum atque. 4) Er umgeht den Gleichklang durch Ver- 

belassen h&tte, wenn er das Material seiner Charaktere scbriftstellerisch be- 
arbeitet hatte, so wenig wie Aristoteles die Gleichgultigkeit seiner hypomne- 
matischen Schriften (z. B. tmxeipfjacu KCtxaXOaai pol. e 1. 1301 b 19) anf die 
fur das Publikum bestimmten iibertragen hat. Lysias ist, wie Gebauer im An¬ 
hang zu 12, 94 (Ausgew. Reden des Lysias erkl. von Frohberger I., zw. Aufl. 
von Gebauer, Leipz. 1880, p. 303 ff.) bemerkt, dem Gleichklang oft durch Ande- 
rung der Wortfolge aus dem Wege gegangen. Eine genaue Untersuchung wkre 
erwunscht: wie sie anzustellen ist, hat Lobeck, De praeceptis quibusdam gram¬ 
maticorum euphonicis (in den Paralip. gramm. graec. I Leipzig 1837) gelehrt, 
wo p. 63f. auch einige Beispiele angefuhrt sind. t)ber Cicero (und Horaz) ein 
paar Bemerkungen bei H. Kraftert, Z. f. Gymn. Wesen XLI 1887, 713 ff. 

1) Vgl. zu buc. 3, 1 cuium pecus] 'cuium’ antique ait vitans homoeoteleu¬ 
ton, ne diceret 'cuius pecus’. 8, 28 cum canibus timidi venient ad pocula dammae] 
dammas masculino genere posuit; sic alibi (g. III 639) 'timidi dammae cervique 
fugaces’ . . ., ne homoeoteleuton faceret dicendo 'timidae dammae’. Aen. I 30 
immitis Achilli] propter 6uotox4\€uxov detraxit s litteram. 220 acris Oronti] 
vitavit dpoiox^Aeuxov. II 66 Troiaque nunc staret Priamique arx alta maneres] 
'maneres’ propter 6poiox4Aeuxov. 745 hominumque deorumque] hypermetrus ver¬ 
sus est, ideo, ne si 'deum’ diceret, 6|uoiox4Aeuxov faceret. III 663 fluidum . . . 
cruorem] propter bqoiox^Xeuxov 'fluentem’ noluit dicere. VIII 646 Euandrus 
pariter] 'Euandrus’ pro 'Euander’, sed vitavit 6poiox4Aeuxov (Verg. hat stets 
die Form Euandrus — 6 mal —, auBer X 616 Pallas, Euander in ipsis: viel- 
leicht mied er sie dort wegen der vielen oiyiuaxa). XII 5 saucius ille gravi ve- 
nantum volnere pectus] bene alia verba interposuit, quia 'saucius pectus’ sona¬ 
bat asperrime. 781 luctans moratus] 'luctatus’ et 'moratus’ erat integrum, quod 
vitavit propter 6)uotox4Xeuxov. Vgl. noch zu X 123. XI 112. 464. 

2) So verwenden griechische Dichter gelegentlich maskuline Formen des 
Adjektivs neben femininem Substantivi Aristoph. Frosche 383 Zd0€ot poAirai, 
Eurip. Tr. 1076 MOeoi ceXfivai: v. Wilamowitz, Isyllos 115. 
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anderung der Wortstellung oder aDdere Mittel z. B. IV 587 aequatis clas¬ 
sem procedere velis (nicht: aequatis velis procedere classem), II 398 multos 
Danaum (nicht: Danaos), VIII 526 Tyrrhenusque tubae . . . clangor (nicht: 
Tyrrhenaeque)1 2 3), VI 865 circa comitum yn 535 virum circa XI 197 multa 
boum circa mactantur corpora XII 757 responsant circa et cadum (nur an 
diesen Stellen circa Adv. fttr circum s. o. z. 865), III 461 liceat te voce 
moneri (nicht monere: dies nach Arch. f. Lex. XI, 1900, 15 die einzige 
Stelle, wo Vergil licet mit pass. Infinitiv verbindet gegen 22 act.). 5) Er 
ist sorgfaltiger ais Ennius und Lucrez, die auch ohne rhetorischen Grund 
dem gleichen Auslaut nicht aus dem Wege gehen, vgl. z. B. Ennius ann. 
228 parerent observarent 279 abnueo metuo 289 haudquaquam quemquam 
397 defindunt fiunt 24 prisci casci populi 349 comis sparsis passis, sowie 
die Versserie 514ff. (in der Einzelnes beabsichtigt sein mag). Lucrez I 800 
demptis paucis paucisquc tributis II 552 naufragiis magnis multisque coor¬ 
tis. Selhst Cicero ist, der archaischen Praxis entsprechend, darin nicht zu- 
ruckhaltend: so wagt er Ar. 310 implexus tribus orbibus unus. Charakte- 
ristisch ist, daB Catuli in den hohen Gedichten erheblich zuriickhaltender 
ist ais in den Elegien und Epigrammen; so sind gleiche WortausgSnge im 
EpyIlion sicher uberliefert nur in 3 Versschliissen nach grieehischer Tech- 
nik (96 Idalium frondosum 141 optatos hymenaeos 252 nysigenis silenis) 
und in 3 engen Wortverbindungen (101 cum saevum 228 si sancti 296 
quam quondam), wShrend er z. B. 78, 2 nicht meidet alterius lepidus filius 
alterius. Einen Vers wie Horaz sat. II 5, 86 unctum oleo largo nudis umeris 
tulit heres gibt es bei Vergil nicht.*) 

Gelegentlich hat Vergil das similiter cadens unyerkennbar zur exornatio 
henutzt (wofiir schon Ph. Wagner in Heynes Vergil IV4 * S. 549 einige Bei- 
spiele angeftihrt hat). So vor allem bei Attributen, die eine hesonders ge- 
wichtige Eigenschaft des Substantivs anzeigen, z. B. georg. III 219 pascitur 
in magna Sila formosa iuvenca (4 « in dieser Betonung bei Vergil sonst 
nirgends) Aen. I 569 Hesperiam magnam (ennianisch?) IV 345 Italiam 
magnam II 251 involvens (sc. nox) umbra magna terramque polumque 
XI 234 concilium magnum (ennianisch?) VI 812 imperium magnum V 
376 — XI 679 latos umeros VI 887 campis latis (latus mit 6(uoi6tttuj- 

tov ofters Ennius), VI 93 = XI 480 mali tanti IX 256 meriti tanti XI 24 
egregias animas 355 egregio genero VI 179 antiquam silvam (wohl en¬ 
nianisch) und hesonders deutlich VI 638f. locos laetos et amoena virecta 
fortunatorum nemorum (in dieser Haufung nirgends sonst). Auch VI 165 

aere ciere viros wurde im Kommentar ais malerische uctprixn^c bezeichnet; 
Sbnlich wohl nur noch IV 346 iusserc capessere XI 186 more tulere 190 
ustravere in equis ululatusque ore dedere (dieses ebenfalls mit Tonmalerei).8) 

1) Vgl. Statius s. II 3, 12 belligerum Iani nemus. 
2) 'Sonderbare Klange Sen. Med. 111 multifidam iam 207 enim sim, Val. 

FI. IV 697 quam iam (VersschluB): 3ehr selten’. (Leo brieflich.) 
3) M. Hanpt op. I 111 bemerkt, daB Ovid tr. V 13, 29 sic ferat ac referat 

das von ihm in den Elegien selten gebrauchte ac gesetzt habe, um dreimali- 
gen Auslaut auf -f zu vermeiden. 



DEE SOGENANNTE TEOPUS DEE SYNEKDOCHE 

TJnter diesem Tropus werden in den Grammatiken und Poetiken seit 
der Renaissancezeit auch diejenigen Falle begriffen, in denen ein Sub- 
stantiv, statt wie nach unserem Sprachgebrauch zu erwarten in singulari- 
scher, vielmehr in pluralischer Form erscheint. Nach diesem Gesichtspunkt 
hat R. Braumiiller, Progr. Berl. 1877, lOff. die vergilischen Beispiele be- 
handelt. Aber der scholastische Terminus wird der lebendigen Sprache nicht 
gerecht; es sind vielmehr mehrere Arten zu unterscheiden. l) Es handelt 
sich um Substantive mit pluralischem Sinn, wie frondes harenae latices 
lymphae rores (vgl. Leo zum Culex 148), auch Abstrakta wie IV 569 morae 
(lange Verzogerung), IX 615 desidiae IX 394 und vielleicht VI 865 stre¬ 
pitus (ebenso clangores, fragores u. &.), amores irae metus, conubia foedera 
hospitia, cursus weil der Weg ais eine Strecke erscheint, deren einzelne 
Teile man zuriicklegt (daber iter carpere); vgl. daruber auch E. SeyB, 
Progr. Iglau 1882, 6. 2) Es handelt sich um rhetorische Steigerung (Leo, 
Seneca I 150, 3), oder 3) um Analogiebildungen, so wenn Vergil VI 124 
u. 8. arae sagt nach altaria (beide Worte nebeneinander XII 171. 174), 
vgl. epistulae nach litterae, ianuae nach fores u. a. dieser Art bei K. P. 
Schulze, Progr. Berlin 1893, 4. 4) Bei den Neutra plur. auf -a (vgl. schon 
Servius zu buc. 5, 36 'hordea’ usurpative metri causa dixit, nam triticum’ 
'hordeum’ 'vinum' 'meV numeri tantum singularis sunt)1 2) handelt es sich 
in den weitaus meisten Filllen um eine rein metrische Erscheinung: der 
lateinisehe Epiker muBte sich Daktylen schaffen (vgl. 0. Weise, Lat. Sprache, 

1) Ale nachstehende Bemerkungen geschrieben waren, erschien die Ab- 
handlung von P. Maas, Studien zum poet. Plural bei d. Rdmern (Arch. f. Lex. 
XII 1902, 479—649), wo die Frage auf Grund einos reichen Materials fast er- 
schopfend behandelt ist. In den entscheidenden Punkten bin ich mit dem Verf. 
zu gleichen Resultaten gelangt; wenn ich dennoch meine kurzen Bemerkungen 
unver&ndert stehen laese, so tue ich es, weil sie in ein paar, grade Vergil be- 
treffenden Einzelheiten doch ein Plus zu den umfassenden Darlegungen von 
Maas enthalten. — Vgl. jetzt auch Bednara a. a. 0. (zu 4) 532 ff. und die alpha- 
betisch geordnete Materialsammlung bei W. Schink, De Romanorum plurali 
poetico, Diss. Jena 1911. tlber Einwirkungen des poetischen Gebrauchs auf die 
Prosa: E. Schmidt, De poetico sermonis argenteae latinitatis colore, Diss. Bresl. 
1909. — Fur das Griech. grundlegend K. Witte, Singular u. Plural, Leipz. 1907. 

2) Vgl. femer die Bemerkungen des Servius oder der anderen Scholien 
georg. I 100 solstitia] poetica licentia est usus, ut pluralem numerum pro sin¬ 
gulari poneret; zu georg. II 7 mustum numero tantum singulari dicimus sicut 
vinum, licet Ovidius abusive dixerit musta; schol. Dan. zu Aen. XI 659 flumina 
Thermodontis] flumina pro flumine. 
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Leipz. 1899, 163. 0. Keller, Gramm. Aufsdtze, Leipz. 1895, 189ff.). Da- 
her stehen solche pluralische Neutra (bzw. ihre Attribute) mit singulari- 
schem Sinn auch meist an fiinfter Versstelle, z. B. in Buch VI: 6 semina 
7 densa 10 secreta 13 aurea 14 Minoia 19 immania 26 monimenta 37 
spectacula 41 alta usw. (231 novissima verba: nach Servius das eine Wort 
ilicet, besonders stark 836 Capitolia ad alta). So stebt pectora (bzw. sein 
Attribut) mit singularischem Begriff bei Vergil 12mal an fiinfter Stelle, 
nur 1 mal an erster (XI 86 pectora nunc foedans pugnis nunc unguibus ora, 
also pectora in Parallelismus mit ora, wie in V 81 cineres animaeque um¬ 
braeque paternae das sebr ungewohnliche animae an das bei Vergil hSufige 
cineres assimiliert ist; s. o. Anhang II 3), silentia nur im Plural und stets 
(6 mal) an fiinfter Stelle. Daher ist VI 69 in cod. P am Versende ohne 
vorhergehendes Attribut falsch templa (statt templum M R) iiberliefert, weil 
hier kein Bediirfnis einer Kiirze vorliegt (wie 19 immania templa 41 alta 
in templa 841 templa et temerata, vgl. III 84. IX 626).1) 5) Wo sicb Sub¬ 
stantive anderer Deklinationen so gebraucht finden, hat das meist den 
Grund, daB dadurch Hiatus umgangen werden soli2), z. B. in Aen. VI, wo 
nur von dem einen Hain der Hekate die Rede ist, 13 lucos atque 195 
lucos ubi 118 = 564 lucis Hecate vgl. 646 rogos ensemque (aber 640 ro¬ 
gum capitis), X 389 thalamos ausum (aber VI 521 thalamus pressit), georg. 
II 59 sucos oblita Aen. XII 419 ambrosiae sucos et II 118 reditus animaque 
X 436 reditus ipsos XI 54 reditus exspectatique IV 694 obitus Irim IV 423 
= IX 68 aditus et (aber z. B. XII 501 obitumque, VI 424 aditum custode); 
georg. IV 501 umbras et (der Euridice) Aen. IV 571 subitis exterritus umbris 
(des Merkur), VII384 medias urbes (aber VI588 mediaeque.. Elidos urbem). 
So greifen auch unsere Dichter, so weit sie den Hiatus bei stummem -e 
vermeiden, gelegentlich zu demselben Mittel (so Goethe 'die Sinnen’, 
'Atomen’, vgl. W. Scherer, Kl. Schriften II, Berlin 1893, 387). 6) Gelegent¬ 
lich ist der Grund bei den Substantiven der letzteren Art auch ein rein 
euphonischer, so VI 154 sic demum lucos Stygis (um demum lucihn zu ver¬ 
meiden, vgl. dariiber Anhang IV) und Silius VIII 230 marmoreis sistam 
templis iuxtaque dicabo (der Singular hatte sog. 'leoninischen’ Reim be- 
wirkt). 

1) So sagt Properz II 13, 33 am Versende busto, fvinf Verse darauf in der 
zweiten H&lfte des Pentameters busta: richtig beurteilt von J. Cburch, Arcbiv 
f. Lex. XI 1900, 234. 

2) Vgl. Servius z. buc. 1,15 (Jspem gixgis a, silice in nuda conixa reliquit’ 
se. capella): 'conixa’ pro eo quod est 'enixa’, nam hiatus causa mutavit prae¬ 
positionem, sicut 'secludite curas’ pro 'excludite’ (Aen. I 562 solvite corde metum, 
Teucri, secludite curas). 



VI. 

GRIECHISCHE DEKLINATIONSFORMEN IM 
SECHSTEN BUCH 

Uber die Deklination griechischer Worter im Lateinischen fehlen 
Untersuchungen. Denn mit bloBen Materialsammlungen, die noch dazu kri- 
tisch nicht genau sind, ist es nicht getan, sondem die Frage muB histo- 
risch behandelt werden, da die Praxis verschiedener Zeiten eine verschiedene 
gewesen ist, ferner nach Gattungen, da die Prosa nicht liberali dieselbe 
Praxis zeigt wie die Poesie und innerhalb letzterer, infolge metrischen 
Zwanges, fiir den epischen Vers nicht immer die gleichen Regeln gelten 
wie fiir den lyrischen und dramatischen. Mit einer Untersuchung dieser Art 
ist zurzeit einer meiner Schiiler besch&ftigt.1) Fiir Vergil ist wenigstens ais 
Vorarbeit, die aber im einzelnen der Nachpriifung und Sichtung bedarf, 
die Zusammenstellung bei Ribbeck prolegg. erit. S. 402 ff. brauchbar. Im 
folgenden sollen nur die im VI. Buch vorkommenden Falle griechischer 
Deklination, soweit sie zu Bemerkungen Veranlassung bieten, auf Grund 
meiner eigenen Sammlungen kritisch behandelt werden. 

1. NOMINATIV SING. AUF -os ODER -us 

132 hat M Cocytos, PR Cocytus. 
In griechischen Nomina auf -oc ist bei Vergil -us ca. 270 mal ein- 

stimmig tiberliefert. Dagegen ist -os 1) in allen an den betreffenden Stellen 
vorhandenen alten Hss. tiberliefert a) in Personennamen: Epeos II 264 
(FMP); b) in geographisehen Namen: Epiros georg. I 59 (AMPR, bezeugt 
von Sery.), Lesbos georg. II 90 (M), Neritos Aen. III 271 (PM), Tmaros 
buc. 8, 44 (MPV, aber Aen. IX 685, wo es ais Personenname vorkommt, 
ist -ws besser beglaubigt), Tyros Aen. IV 670 (FMP), Zacyntlios III 270 
(M.); c) in Appellativen: lageos georg. II 93 (MV). 2) Besser oder in der 
Mehrzahl der Hss. a) in Personennamen: Mnasyllos buc. 6, 13 PV -us R; 
b) in geographisehen Namen: Aegyptos Aen. VIH 705 P1 * *^. (bezeugt von 
Ps. Probus) -us MPS, Delos georg. III 6 MRV Deluos P, Tenedos Aen. II 21 

1) Diese Arbeit ist inzwischen erschienen: L. Sniehotta, De vocum grae- 
carum apud poet. lat. dactylicos ab Enni usque ad Ovidi tempora usu, Bresl. Ehil. Abh. IX 2, 1903. Sie ist fortgesetzt worden in drei weiteren Breslauer 

'issertationen von C. Zwiener (1909), P. Neumann (1912), C. Eistert (1913), so- 
daB man nunmehr das gesamte Material von der Zeit des Ennius bis zu der 
des Venantius in solcher Vollst&ndigkeit und richtigen Beurteilung iiberblickt 
wie kaum fiir ein anderes Gebiet der lateinischen Dichtersprache. 



GRIECHISCHE DEKLINATIONSFORMEN IM SECHSTEN BUCH 411 

MP -us R; c) in Appellativen: scorpios georg. I 35 MR -us P. 3) Schlech- 
ter oder in der Minder/ahl der Hss. a) in Personennamen: Cyllarus georg. 
III 90 MPR -os Ps. Probus, Hesperus buc. 8, 30 MV -os P (10, 77 MPR 
einstimmig Hesperus); b) in geographischen Namen: Cocytus VI 132 PR 
-os M, Pactolus X 142 MP -os R, Paphus X 51 MP -os R (X 86 -us MP 
-ys R d. h. -us), Spercheus georg. II 487 PRM* -os M1, Tmolus georg. I 56 
AMR (bezeugt von Serv. u. Ps. Probus) -os P; c) in Appellativen: eous 
georg. I 288 MP*R -os P1, Larissaeus XI 404 M -aevus R aevos P (II 197 
Larissaeus FMP), Tartarus VI 577 MPR -os Ps. Probus, Tyrius I 574 
PRM* -os M1. Bei Beurteilung der unter 3) aufgezahlten Formen ist der 
Vulgarismus d Air «, fiir den Scliuchardt, Voc. d. VulgSrlat. II 168 einige 
Beispiele aus MP gibt, mit in Rechnung zu ziehen. 

2. VOKAT1V AUF -e ODER -a 

126 haben M*PR Anchisiade, M* von nicht sehr alter Hand Anchisiada. 
Ersteres ist 348 einstimmig (MPR) iiberliefert und jedenfalls richtig. No¬ 
mina auf ric haben bei Vergil im Vokativ -e (9mal), nur III 475, der ein- 
zigen Stelle, wo der Vokativ von Anchises vorkommt, schwanken die Hss. 
zwischen Anchisa und Anchise (.Anchisae M, Anchise P; Anchisa Servius, 
Anchise Priscian); V 564 steht Polites ais Vok. in M^R, aber Polite be¬ 
zeugt Priscian (es folgt progenies)] I 459 gibt unsere Oberlieferung (FMPR) 
richtig Achate, der Papyrus von Oxyrynchos saec. V (vol. I 60 Grenfell- 
Hunt) falsch Achata. 

3. GENITIV AUF -i ODER -o 

20 haben die Grammatikerzeugnisse (darunter der auf alte Quellen 
[Plinius?] zuriickgehende Charisius GLK I 92, 9) Androgeo, unsere Hss. 
(MPR) Androgei. Von Nomina auf -wc ist nur noch bei einem zweiten ein 
Genitiv iiberliefert: II 425, wo die einzige dort vorhandene alte Hs. (M) 
Penelei gibt und Plinius diese Form bezeugt. 

4. GENITIV AUF -i (ei) ODER -is 

839 ist Achilli in MR, Achillei in P iiberliefert. 
Die Nomina auf -euc haben im Genitiv -ei, stets einsilbig (vgl. Quin- 

tilian I 5, 22ff.), was ofters auch in der Schrift zum Ausdruck kommt: 
I 41 OUi M (-ei R), VTH 383 Neri (Asper bei Servius, -ei unsere Hss.). 
Von Achilles lautet der Gen. in guter Uberlieferung meist -is, wenn das 
vorhergehende Wort nicht auf -s endigt, sonst meist -i bzw. -ei (vgl. iiber 
dies Prinzip der Dissimilierung von Endungen zweier aufeinanderfolgenden 
Worte Anhang IV): II 476 agitator Achillis MV (P vulgar Achilles) XII 
352 adspirat Achillis PR (M vulgar Achilles), aber I 30 immitis Achilli M 
und Grammatikerzitate (-is R), II 275 indutus Achilli M (-ei F), III 87 

immitis Achilli M (-ei F), georg. III 91 currus Achillei P (-is R -cs M) und 
im vorhergehenden Vers armipotentis Achilli MR (-ei P); nach vorhergehen- 
dem Wort auf -s ist die Form auf -is einstimmig nur iiberliefert X 581 

cernis Achillis (MPV). 
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5. AKKUSATIV AUF -on ODER -um 

595 ist Tityon einstimmig (FMPR) uberliefert. 
Die Endung -on im Acc. griechischer Worte ist nur hier und georg. 

I 138 pleiadas hyadas claramque Lycaonis ardon (AMPR) in allen Hss. 
uberliefert, wShrend sie III 124. 126. VII 207 zwischen -on und -um 
schwanken; dagegen ist -um in griechischen Worten etwa 170 mal ein- 
stimmig uberliefert. In Tityon ist die Bevorzugung der griechischen Endung 
aus dem Bestreben zu erklaren, die Lautverbindung -yu zu dissimilieren: 
auch Phaedrus app. 5, 13 hat Tityos neben Tantalus, Sisyphus.1) Viel frei- 
gebiger mit der griechischen Endung ist hier, wie uherhaupt, Ovid, der sie 
nicht selten verwendet, um Hiat zu vermeiden, so met. IX 440 cum videat 

fessos Ehadamanthon et Aeacon annis. 

6. AKKUSATIV AUF -em ODER -en 

334 haben MR Orontem, P Oronten. 
Dasselbe Schwanken I 113: Orontem M -en R, wo das letztere von 

dem gemeinsamen Gew&hrsmann des Charisius (GLK I 20, 6) und Dio¬ 
medes (ib. 538, 8) bezeugt wird. Die konstante Praxis Vergils, den Akku- 
sativ von Namen auf -rio gen. -ou mit -en zu hilden, erweist Oronten ais 
richtig (auf Orontem in der nicht uber das XV. Jh. hinaufgehenden tTber- 
lieferung bei Statius silv. IV 7, 46 ist nichts zu geben). Das Schwanken 
der Hss. erklart sich aus falscher Auflosung des Kompendiums (vgl. Aceste 
MR V 540, Achate MR I 644, Menoete M XII 517, Niphate R georg. IH 
30; ausgelassen in Hydaspe M X 747, Menoete M V 173, Orode R X 732); 
so ist II 747 Anchisem XII 363 Tymoetem georg. III.30 Niphatem in M 
und XII 362 Asbutem in P geschrieben. 

7. AKKUSATIV AUF -im ODER -in 

445 haben PR mit den meisten Hss. des Servius im Lemma und mit 
samtlichen in den Scholien Procrin, dagegen M mit einer Hs. des Servius 
im Lemma Procrim. 

Von griechischen Namen auf -is ist im Akkusativ -im in allen Hss. 
36 mal iiberliefert, dagegen -in nur 2 mal (X 705. XI 675); Schwanken 
zwischen -im und -in 14 mal, aber stets zugunsten von -im. Das Schwan¬ 
ken erklart sich auch hier (wie oben 334 bein Oronten -em) daraus, daB 
der Konsonant oft mit Kompendium geschrieben war (vgl. Daplini buc. 7, 
7 u. o. in M, Aen. V 83 Thyhrl M, buc. 2, 26 Daphni mit fehlendem Strich 
R); wie wenig VerlaB auf die Endung -in ist, zeigt IX 762, wo P Phalerin 
et trotz der Synaloephe schreibt. 

1) Diese Beobachtung ist in den zu Anfang dieses Anh. genannten Ab- 
handlungen (Sniehotta S. 43, Zwiener S. 132,- Neumann S. 43, Eistert S. 49) 
dahin erweitert worden, daB Tityos und Tityon in der gesamten Poesie bis 
zum 5. Jahrh. die ausnahmslos gebrauchten Formen sind. 



DIE MALERISCHEN MITTEL DES VERGILISCHEN 
HEXAMETERS 

Selbst die antiken und modernen Tadler Vergils haben ihn ais Meister 
der Form gelten lassen und haben anerkannt, daB die texvri des Hexa- 
meters durch ihn auf eine weder vorher noch spater erreichte Hobe ge- 
bracht worden ist. Diese hervorragende Technik ist das Resultat einer Reihe 
von Momenten, von denen einige in diesen Anhangen behandelt werden 
sollen; im vorliegenden wird eine nach Zabl und Art der Beispiele be- 
sonders wichtige Gruppe besprocben werden, die malerischen Mittel. Scbon 
in den Poetiken der Renaissance, die Scaliger der Yater abschloB, ist diesem 
Element des vergilischen Hexameters gebuhrende Beacbtung zu teil ge- 
worden (vgl. poet. lib. IV cap. XLVIIf.).1) Kurzlich hat F. Maxa, Laut- 
malerei und Rhythmus in Vergils Aeneis, Wiener Studien XIX (1897) 78ff., 
ohne diese seine Vorganger zu kennen, das Material sorgf&ltig gesammelt 
und mich so der Verpflichtung iiberhoben, meine eignen, unabhangig von 
ihm angestellten Sammlungen vorzulegen, zumal im Kommentar fortlaufend 
auf dieses Element des vergilischen, Verses, das auch fur die sachliche 
Interpretation unter Umst&nden wichtig werden kann, Bezug genommen 
worden ist (vgl. die einzelnen Stellen im Register IIP unter 'Rhythmen’). 
Dagegen soli versucht werden, die von den Genannten nicht gestellte Frage 
nach der Theorie und dem historischen Werden dieser Verstecbnik zu be- 
antworten, sowie die von ihn en nicht beriicksichtigten Caesuren hierfiir aus- 

zunutzen. 
Auf die Frage, welchem literarischen yevoc diese von uns ais 'male- 

risch’ bezeichneten Versornamente angehoren, gibt es vom antiken Stand- 
punkt nur eine Antwort: dem rhetorischen. Wir miissen, um das zu er- 
kennen, ziemlich weit zuriickgreifen, auf die Zeit, da die Rhetorik noch 
eine.Verbundete der Philosophie war. Das fundamentale Gesetz der antiken 
Sprachphilosophie lautet in der ublichen Formulierung: die Worter sind 
Abbilder der Dinge, TCt ovopaTa qpucrei pipr|TiKa (brjXujTiKd) dan tuuv 
TrpaYpdruiv (uTTOKeipevuJv). Der Vater dieses Gedankens war Heraklit, 
dessen Aoyoc das erkenntnistheoretische Resultat dieser Vorstellung ist. 
Da dies Gesetz unmitttelbar aus der sinnlichen Realitat des griechischen 

1) Wohl ohne Kenntnis dieser Tradition hat Lessing die Sache beob- 
achtet und einige zutreffende Bemerkungen dariiber gemacht, die aus seinem 
Philologischen NachlaB herausgegeben wurden (Werke ed. Lachmann-Muncker 
XV Leipzig 1900, 438). 
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Denkens und der griechischen Sprache abstrahiert war, so erhielt es abso¬ 
lute Giiltigkeit. Die Einzelheiten wurden von der Schule Heraklits ausge- 
fiibrt, deren Bliite mit der Ausbildung der exakten Grammatik und Rhe- 
torik durch die Sophisten zusammenfiel. So wurden die heraklitischen Ge- 
danken etwa gleichzeitig von Platon im Kratylos nacb der Richtung der 
Sprachphilosophie und von Gorgias, Protagoras, Prodikos, besonders Hip¬ 
pias nach der Richtung der Rhetorik und Grammatik formuliert; von Hip¬ 
pias heiflt es bei [Platon] Hipp. mai. 285 D, er verstande sich auf die 
TpapiudTUJV buvapic xai cruXXapwv xai dppoviwv.1) Auch Demokrit schrieb 
irepi xaXXocruvric iniwv, nepl eixpwvwv xai bucrqpujvujv 'rpa|i|idtTUJV (Diog. 
L. IX 48).2 3 *) Wie die herakliteische Lehre nach ihrer philosophischen und 
sprachwissenschaftlichen Seite von den Stoikern in ein System gebracht 
wurde (vgl. besonders Varro de ling. lat. fr. 1. 2. 49 Wilm.), so war der 
erste, der das Gesetz systematisch der Lehre vom kiinstlerischen Ausdruck 
der Gedanken in Poesie und Prosa zugrunde legte, Theophrast nepi X^EeuJC, 
wie durch Dionysios de composit. 16 feststeht. Die ausgezeichneten Er- 
orterungen des Dionysios c. 14—208) diirfen im groBen und ganzen ais 
Exzerpt aus Theophrast und der an diesen anknupfenden Literatur gelten 
(vgl. c. 16 Ttepi u)V eipr|Tai TroXXa toTc Trpo fjpwv), so die allgemeine 
Formulierung c. 20: 'der gute Dichter und Prosaiker muB sich darauf ver- 
stehen, die Dinge, von denen er redet, in der Sprache nachahmend zum 
Ausdruck zu bringen (impriTtxov eivai tuuv TrpaTpaTUiv), sowohl in der 
Wahl der Worte, ais in der Komposition. So hat es Homer verstanden, 
trotz des einen von ihm gebrauchten Metrums mit den wenigen Rhythmen 
dennoch hierin die Kunst der Variation zu zeigen, und das in einer Voll- 
endung, daB wir die von ihm erzfihlten Dinge geradezu leibhaftig sich vor 
uns abspielen sehen.’ Die ^{^iricTic besteht also vor allem in der 'Auswahl 
der Worte’, d. h., wie c. 14. 15 ausgefuhrt wird, in der Auswahl der 
Buchstaben, aus denen die Silben und Worte zusammengesetzt sind, und 
in der 'Komposition’, worunter nach c. 17. 18. 20 im besonderen die Aus¬ 
wahl der Rhythmen verstanden ist. Dionysios ist sich durchaus bewuBt, 
keine absonderliche Theorie vorzutragen, sondern allbekannte und allseitig 
anerkannte Prinzipien der Poetik und Rhetorik zu bringen (vgl. z. B. iv 
elbocri Xefiuv ouk oiopai irXeiovuiv beiv TrapabeiTiidtujv, und so ofters). 
Wie Cicero, Varro und Caesar, so steht daher begreiflicherweise auchVergil 
im Banne dieser Theorie, und wie Cicero in der Prosa, so hat Vergil sie 
in der Poesie in Praxis umgesetzt. 

A. AUSWAHL DER BUCHSTABEN 

Hieruber kOnnen wir uns kurz fassen, da die Sache an sich klar und 
im Kommentar durch zahlreiche Beispiele belegt ist (vgl. das Register TTT* 

1) An Hippias vor allem hat man daher zu denken bei Piat. Krat. 424 B 
6p66xaT6v i/JTi bieMoOai t& axoixeia irpinTov, diairep ol femxeipoOvrec roic £u0- 
potc Tuiv OTOixeiujv irpuirov xdc buvdgeic bitiXovro, firaxa tuiv auXXafiuiv xal 
outu)C rj6r| fpxovTai £nl touc puOpouc 0Keip6|aevoi, irphrepov 6’ oO ktX. 

2) Vgl. Genaueres in meiner Ant. Kunstprosa I 67ff. 
3) Gute Bemerkungen fiber die Sache auch bei Plutarch quaest. conv. IX 

15, 2 p. 747 CDE; vgl. auch Aristides Quint. de mus. II c. 9 und 11. 
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unter 'Lautmalerei’). Dio Theorie hierfur gibt neben "Varro 1. c. (die verba 
sind signa rerum) Dionys. 1. c. 14 —16: durch die Besonderheit in der Aus- 
wahl der Buchstaben bezeichnen die Worte t& te r)0r| xai xa 7ra0r| xai Tac 
bta0&J€ic kcu xa £pya tu>v TTpocfumwv. Er belegt pie durch zablreiche 
mebr oder weniger zutreffende bomerische Beispiele1 2), die z. T. aus unseren 
Scholien erganzt werden konnen, z. B. zu 

H 252 xai bia Ouuprpcoc TroXubaibaXou ppripeiaxo 
schol. Ven. A: dTpaxuve Tac auXXapdc, xrjv piav xfic eiaobou br|Xwv (nach 
Dionys. 14 xpaxuvei xo p), zu 

B 210 aiyidXuj peydXtu PpepeTai, apapayei be xe tt6vtoc 
schol. Ven. AB: crupqpuujc tuj uTTOKeipeviu xexpdxuvTai xo drroc Tale 6vo- 
paxoTTOiiaic, zu 

A 125 XiyEe (3i6c, veupf) bd peY’ iaxev, oXto b’ btcfToc 
schol. Ven. A: to XiyEe dvopaxoTroiia dffxiv. dx bk xuuv TrapeTropevuJV xrjv 
aqpecnv br|Xoi. toO bd oXto 0uvexpii0ri f) XeEtc npoc xo t&xoc Tr\c dqpd- 
(Jcujc. 

Wabrend aber die griecbiscben Dichter mit diesem Stilmittel, das in 
seiner Haufung spieleriscb wirken wtirde, haushalteriscb und in mebr un- 
bewuBter Kunstscbopfung wirtschaften*) — erst Nonnos, dem jedes Stil- 
gefiihl verloren gegangen ist, bedient sich seiner in maBloser Weise —, 
haben die romischen diese Grenze nicbt immer innegehalten. Die griechi- 
scbe Theorie kam hier einer den Italern im Blute liegenden Neigung zum 
spielerisch-kunstlichen Wortschmuck entgegen.3) Ennius und die alteren 
Tragiker4) haben ofters einen Gebraucb davon gemacht, der spkteren asthe- 
tisch geschulten Kritikern nur ein gutmiitiges Lacheln oder Mitleid mit 
dieser Ostentation der Kunst erregen konnte. Die Neoteriker nehmen eine 

1) Eine ausfiibrliche und lesenswerte Erorterung auch bei Dio Chrys. 12, 
68 f., schlieBend: u<p’ fjc Irro-aonac t>uvax6c rjv diroiov tpouXexo dpirou)aai xij 
ipuXO Trd0oc. Dm die Gegensatzlichkeit dessen, was Dio 6v6yaxa xai <po- 
|kpd nennt, zu empfinden, halte man etwa nocb 

a 66 aiel bi yaXaxotai xai aiyuXioiai Xhyoiai (GdXyei) 
b 667 aiel Zeqpupoio Xifu irveiovxac diirac (im Elysium) 

neben 
p 491 dXX’ dxduuv xivriae xdpri, xaxd puaaoboyeOwv. 

Vgl. fur die Theorie auch G. Gerber, Die Sprache ais Kunst II 1 (Bromberg 
1873) 126 ff. 

2) Aus Pindar notierte ich mir P. 1, 23 (von der Atna-Eruption) cpoiviooa 
xuXivbop^va cpX6E ic paGeTav tp^pei irdvxou jrXdxa auv iraxdxip (vgl. Lucr. I 722 ff. 
Verg. Aen. III 681 f. 673 f. ebenfalls vom Atna), 4,226 (die feuerschnaubenden 
Stiere) dpdaoeoxov xSbva. Manches bieten die ChOre der Tragiker und dann 
die weichen, melodischen Verse Theokrits und Bions. Einen Versuch,.das lieb- 
liche Lispeln von Theokrits Fichte nacbzuahmen, hat der Verf. der Dirae ge¬ 
macht: 28f. (von der silva): nec laeta comantis \ iactabis mollis ramos inflantibus 
auris: er zog also sechs auf sechs aiypaxa endende Worte (gewiB beispiellos!) 
vor, statt sich zu begnugen mit den pinus loquentes Vergils (buc. 8, 22), der 
sich der Grenze des in lateinischer Sprache MOglichen auch hier bewuBt blieb: 
quo enim pacto — mit dem feinen Kritiker bei Gellius IX 9, 7 zu reden — 
diceret d irixuc ttotI xalc Trayatai peXiabexai, verba hercle non translaticia, sed 
cuiusdam. nativae dulcedinis. 

3) tJber diese Neigung: Leo, Gesch. d. rdm. Lit. 34ff. 
4) Auch Plautus besonders da, wo er den tragischen Stil parodiert, vgl. 

Amph. 232 ff. 1062 f. ttber Ennius s. auch R. Helm, Jahresber. d. Altertums- 
wissenschaft CXHI (1902) 17. 
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ganz zurtickhaltende Stellung ein: aus Catuli werden sich, abgesehen vou 
dem Raffinement des ja auch sonst isolierten Attisliedes, wohl nur die Verse 

64, 261 ff. plangebant aliae proceris tympana palmis 
aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant, 
multis raucisonos efflabant cornua bombos 
barbaraque horribili stridebat tibia cantu 

anfuhren lassen, mit denen es eben eine eigne Bewandtnis hat, da auch 
Lucrez II 618ff. und Varro sat. I31f. fur den gleichen Zweck zu den 
gleicben Mitteln gegriffen haben.1) 

Auch in der Alliteration, die Ennius aus dem Ruin der volksttun- 
lichen Poesie in die kunstmaBige biniibergerettet hatte, waren die Neo- 
teriker ziemlich zuruckhaltend2), weil sie ihnen ais ein italisches Spezifikum 
erscheinen muBte: denn es ist ja Tatsache, daB dies Versornament bei den 
Griechen in den verschiedenen Gattungen der Poesie zwar nicht yollig 
fehlt3), aber nicht entfernt eine Rolle wie in altlateinischer Poesie gespielt 
hat. Im Gegensatz zu Horaz4), Tibuli und Properz, die den Neoterikem 
naher stehen, sowie zu der spateren Poesie, in der die Alliteration keine 
wesentliche Rolle mehr spielt5), vermittelt Vergil auch hier zwischen der 
alten und der neoterischen Technik: die Alliteration hat er ais nationales 
(und dazu rhetorisch wirksames) Kunstmittel in seinem Nationalepos nicht 
missen wollen6), aber er hiitet sich yor den Exzessen des Ennius7) und 
dessen Nachfolger.8) 

1) Mit dem Bombast dieser Verse wiiBte ich nur den ohrenbetaubenden 
Larm der fur Nonnos typischen Diktion zu vergleichen; grade das von Catuli 
hier gebrauchte {56pf3oc (und die davon abgeleiteten Verben) liebt er. MSglich 
ist, daB den zitierten Stellen der lateinischen Dichter ein hellenistisches Ori- 
ginal zugrunde liegt. 

2) Diese Formulierung kann ich auch jetzt noch vertreten, nachdem ich 
eingesehen habe, daB ich in der 1. Aufl. zu weit ging, wenn ich von einer 
Antipathie sprach. 

3) Vgl. z. B. Mahly, N. Schweiz. Mus. 1864, 207 ff., C. Riedel, Allit. bei 
den Tragikem, Erlangen 1900, Kaibel zu Soph. EI. S. 103. 159, MaaB, Index 
zu Arat S. 97, Wilamowitz, Adonis 13, 1, meine Ant. Kunstpr. I 59, 1. Am 
weitesten geht Nonnos. 

4) Ein paar (nicht sehr auffallige) Beispiele notiert KieBling zu carm. I 2, 1 
und sat. I 6, 66 f.; vgl. auch den Kommentar zu 669. 

5) Untersuchungen fur die nachaugusteische Poesie fehlen m. W., aber die 
Tatsache steht fest. Bezeichnend dafiir ist die Art, wie einige alliterierende 
Verse Vergils in unseren Scholien beurteilt werden: Servius zu Aen. II 199 
maius miseris multoque] ut 'sale saxa sonabant’ (V 866) et 'casus Cassandra 
canebat’ (III 183); nam apud veteres a similibus incipere vitiosum non 
erat\ zu III 183 casus Cassandra canebat] haec compositio iam vitiosa est, 
quae maioribus placuit ut 'Anchisen agnovit amicum’ (III 82); zu V 866 tum 
rauca adsiduo longe sale saxa sonabant] bene imitatus est maris stridorem 'sale 
saxa sonebant’: vielleicht hatten andere den Vers getadelt (vgl. Georgii, Ant. 
Aeneiskrit. 267). — Erst in der lateinischen Poesie der Angelsachsen wird die 
Alliteration wieder beliebt, aber in jener ist sie kein entlehntes, sondern ein 
uationalgermaniscbes Versornament. 

6) Vgl. daruber die treffende Bemerkung von 0. Weise, Charakteristik der 
lat. Sprache* (Leipzig 1899) 46. Das vorgilische Material ist gesammelt von 
J. Kvicala, Neue Beitr. z. Erklarung der Aeneis (Prag 1881) 293 ff. Fur das 
VI. Buch vgl. das Register IIP’ unter 'Lautmalerei’. 

7) Charakteristisch ist z. B., wie er den ennianischen Monstrevers at tuba 
terribili etc. (ann. 140) umbildet Aen. IX 503f. at tuba terribilem sonitum procul 
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Auch der Lautmalerei im engern Sinn gewahrte Vergil einen Platz, 
oline in die Ostentation der archaischen Poesie zu verfallen, immerhin aber 
doch in erheblieh weiterem Urafang ais irgend ein griecbischer Dichter. 
Da8 er hierbei der rhetorischen Theorie folgte, beweisen folgende Momente. 
Dionys. 1. c. 16 notiert ais malerisch u. a. den pp6pov KOti ir&Tcrfov dve- 

1UUV; ihn bat Vergil (wie Nonnos) haufig durch malerische Mittel zum Aus- 
druck gebracht, besonders wirkungsvoll 

georg. I 356ff. continuo ventis surgentibus aut freta ponti 

incipiunt agitata tumescere et aridus altis 
montibus audiri fragor, aut resonantia longe 
litora misceri et nemorum increbrescere murmur, 

vgl. Aen. I 55f. IV 160. X 96 ff. Ferner notiert Dionys. ib. das 'Pfeifen 
der Taue’ (duprriudv xaXuuv), vgl. 

Aen. I 87 insequitur clamorque virum stridorque rudentum.* 1) 
Wenn der Rhetor ebendaselbst die Taupwv puKrj|uaTa, Varro 1. c. fr. 2 
(p. 145 Wilm.) ovium balatum ais charakteristische Beispiele nennen fiir 
die Tatsache, daS die Worte Abbilder der Dinge seien, so bat Vergil mit 
Bedacht beides verbunden 

georg. III 554f. balatu pecorum et crebris mugitibus amnes 
arentcsque sonant ripae. 

Auch den von Varro 1. c. erwahnten aeris tinnitus versinnbildlicht er (aller- 
dings mit Bevorzugung dumpfer Vokale, weil es sich um das Waffenklirren 
im Bauch des holzemen Pferdes handelt): 

Aen. II 53 insonuere cavae gemitumque dedere cavernae.2) 

aere canoro | increpuit, sequitur clamor caelumque remugit (dazu ein lehrreiches 
Scholion des Servius). Andere Versuche zur Nachbildung des Trompetensignals 
(tubarum clangor: Varro 1. c. [o. S. 414]) im Kommentar zu 166; im Griechischen 
oft Nonnos, z. B. II 633 Xa'iv4q adXmyn KiXiE puKriaaxo TaOpoc XXVIII 28 fidp- 
Papoc dapophYpaev dytorparoc auX6c 'GvuoOc. 

8) Z. B. Accius fr. 4 Baehr. fraxinus fusa ferox infensa infinditur ossis, 
tr. 669—673 Ribb., Lucrez V 993 viva videns vivo sepeliri viscera busto 964 vel 
violenta viri vis. 

1) Mit leichter Variation Aen. II 313 exoritur clamorque virum clangor¬ 
que tubarum, vgl. S. 416, 7. Die Theorie kannte und befolgte schon Pacuvius 
335 fi Ribb. armamentum stridor, flictus navium, | strepitus fremitus, clamor toni¬ 
truum et rudentum sibilus. Nach der Theorie auch Nonnos III 27 augTrXeK^ec 
64 KdXuuec laupioav 6E4i poiZw. 

2) Besonders beliebt ais malerisches Mittel ist das dumpfe u (vgl. den 
Kommentar zu 237 f. 644), z. B. georg. III 46 et vox adsensu nemorum ingemi¬ 
nata remugit Aen. XII 722 gemitu nemus omne remugit X 98 f. fremunt (sc. fla¬ 
mina) silvis et caeca volutant \ murmura III 581 f. intremere omnem | murmure 
Trinacriam et caelum subtexere fumo V 148 ff. tum plausu fremituque virum 
studiisque faventum | consonat omne nemus, vocemque inclusa volutant \ litora, 
pulsati colles clamore resultant VIII 419 ff. validique incudibus ictus | auditi re¬ 
ferunt gemitus striduntque cavernis \ stricturae Chalybum. Ferner u-\-m: I55f. 
magno cum murmure montis | circum claustra fremunt 124 interea magno misceri 
murmure pontum IV 210 inania murmura miscent XII 718 stat pecus omne metu 
mutum mussantquc iuvencae (dies auch Horaz epist. II 1,202 Garganum mu¬ 
gire putes nemus aut mare Tuscum, vielleicht auch epod. 6, 92f.); w-f-rVII 15f. 
hinc exaudiri gemitus iraeque Iconum | vincla recusantum et sera sub nocte ru¬ 
dentum; V 866 tum rauca adsiduo longe sale saxa sonabant X 212 spumea 
semifero sub pectore murmurat unda: u -j-r-f-s II 301 clarescunt sonitus armo¬ 
rumque ingruit horror-, u -f- /• -f- t III 673 f. contremuere undae penitusque ex- 
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B. DIE AUSWAHL DER RHYTHMEN 

Das Streben, das Ethos des Gedankens durch bestimmte Rhythmen 
malerisch zum Ausdruck zu bringen, ist schon im Hexameter Homers er- 
kennbar, aber doch nur so selten (und bezeichnenderweise nirgends so deut- 
lich wie innerhalb einer sebr jungen Partie: X 593ff.), dafi wir diese 
Rhythmensymbolik nicht ais wesentliches Element des altepischen Verses 
bezeicbnen konnen. Die antiken Theoretiker haben aber, wie gewohnlich, 
die Theorien ihrer Zeit auf Homer gewissermafien zuriick projiziert und 
Absicht oder Reflexion da gefunden, wo wir sie nicht anerkennen. Da nun 
aber Vergil eben durch solche Theorien beeinflufit war und in ihrem Bann 
die homerischen Verse las und nachhildete, so miissen wir sie hier kurz 
betrachten. Wir finden die, wie bemerkt (o. S. 414), seit Theophrast allge- 
mein angenommene Theorie am besten formuliert von Hermogenes de ideis 
II 409 Sp.: 'Wenn der Dichter eine leidenschaftliche Stimmung oder sonst 
ein Ethos der von ihm redend eingefuhrten Person zum Ausdruck bringen 
will (pipeixai) oder auch in eigner Person spricht, so miissen sich dabei 
jedesmal die den Arten der Reden entsprechenden Pausen, VersfuBe und 
Rhythmen einstellen, z. B. getragene, harte, weiche oder besonders gefeilte. 
Dies wird ermoglicht durch die groBe Zahl der Formen des Hexameters 
(es gibt namlich nach der Lehre der Metriker 32 solcher Formen), dann 
auch durch die bestimmte Art der Pause, worauf es hier besonders an- 
kommt: denn es tritt bei den verschiedenen Arten der Caesuren und der 
Gedankenpausen im Satz das Metrum oft sogar aus dem ihm eignen 
Rhythmus heraus; z. B. ist in dem Vers ripunuv, auxouc be 4\wpia xeuxe 
Kuvecrciiv nach dem Worte ripuuwv eine Pause und die folgenden Worte 
sind gewissermafien anapSstisch. Die Griinde aber, die den Dichter veran- 
laBten, bald diesen, bald jenen Rhythmus zu gebrauchen, wird der aufmerk- 
same Leser vorliegenden Werkes liber die Arten der Rede sowie meiner 
spateren Schrift uber die Methode der kraftvollen Beredsamkeit leicht er- 
kennen.’ Hiernach sind die zwei wichtigsten rhythmischen Mittel, durch die 
der Dichter im Hexameter das von ihm gewollte Ethos des Gedankens 

territa tellus | Italiae curvisque immugiit Aetna cavernis V 694f. tempestas sine 
more furit tonitruque tremescunt \ ardua terrarum. Interessant georg. II 160 von 
dem sturmgepeitschten Gardasee: fluctibus et fremitu adsurgens, Benace, marino 
mit ganz ungewohnlicher Synaloephe von u. Ferner a allein und in zahlreichen 
Verbindungen, z. B. a georg. III 614 discissos nudis laniabant dentibus artus 
IV 370 saxosusque sonans Hypanis Mysusque Caicus; 8 -\-t Aen. I 63 luctantes 
ventos tempestatesque sonoras (vgl. Horaz eat. II 8, 77f. videres | stridere secreta 
divisos aure susurros mit der Bemerkung der paeudoacronischen Scholien: no¬ 
tandum quod ipso versu imitatus est sonum susurri, ut 'lento ducunt, argento' 
<Verg. Aen. VII 684) et 'sale saxa sonabant' <ib. V 866)); s-f-£-|- r VIL 667 
dat sonitum saxis et torto vertice torrens; s ^ -f- jp + « VII 722 scuta sonant 
pulsuque pecum conterrita tellus; 8 f m + n IV 135 stat sonipes et frena 
ferox spumantia mandit. Auch nt -f T-. III 626f. membra fluentia tabe | manderet 
et tepidi tremerent sub dentibus artus 664 = VIII 230 dentibus infrendens. End- 
lich c 4- Vokal oder Konaonant: IV 303 noctumusque vocat clamore Cithaeron 
georg. I 378 ranae cecinere querellam. — Roiron hat in 8einem o. z. 180 ge- 
nannten Buche S. 141 ff. auf die iibermafiige Vorliebe Vergila fur sonare und 
Compoaita (personare, resonare u. a.) sowie fur sonitus hingewieaen; darin ist 
Nonnos mit |3op{kTv, pdppoc u. dgl. sein Stilverwandter. 
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malerisch zum Ausdruck briDgen kann, die Yerteilung von Daktylen und 
Spondeen und die Amyendung der verschiedenartigen Caesuren. 

1. DAKTYLEN UND SPONDEEN 

Dionysios 1. c. (o. S. 414) bringt ais Beweis fur seine (d. h. des Theo- 
pbrast) Bebauptung, daB der gute Dichter pipryriKOC icrn twv TTpaYpd- 
tujv, das Musterbeispiel der homerischen Sisyphosverse (X 593 ff.); die 
Spondeen der Verse Xaav pacrrdCovTa TteXwpiov und Xaav dvuu uj0€(TK€ 
malen, wie Dionysios bemerkt, die Anstrengung, mit der der Block auf- 
warts gerollt wird, und daB dies nicht auf Zufall beruhe, sondern auf be- 
wuBter Kunst, sei klar durcb die Wahl der das t&xoc malenden Daktylen 
in dem Vers aunc eneiTa irebovbe etc. Wie genau die alten Interpreten 
auf dergleichen achteten, zeigen die von G. Rauscber, De scholiis Homericis 
ad rem metricam pertinentibus (StraBburg 1886) 48ff. und H. GroBmann, 
De doctrinae metricae reliquiis ab Eustathio servatis (ib. 1887) 47ff. ge- 
sammelten Scholien. So schol. AB zu A 530: 'xpaxoc att’ a0avdxoio, pe- 
•fav b5 eXeXiEev vOXupTrov: durch die Raschheit malt er das Zittern des 
Berges und die Schnelligkeit der Bewegung’; Eust. zu <p 15: 'tuj b’ dv 
Mecrcrf|VJi Eup|3Xr|xr|V dXXqXouv: dieser Vers wird gelobt, weil seine durch 
reine Spondeen zum Ausdruck gebrachte ruhige Bewegung derjenigen Ruhe 
entspricbt, mit der die beiden Freunde sich begegnen, wahrend umgekehrt 
lobenswert auch die aus bloBen Daktylen zusammengesetzten Verse sind, 
z. B. kcito ptyctc peYaXwdxi, XeXaffpevoc iirnoauvamv (TT 776); daB nam- 
lich ein Vers mit fiinf Daktylen einen stark hiipfenden Cbarakter hat, 
wuBten schon die Alten und es steht so im Lehrbuch.1)’ 

Eine Untersucbung, in der die antike Theorie an dem faktischen Ma- 
terial gepruft wSre, gibt es m. W. nicht. Auch fur die nachhomerischen 
Dichter fehlt eine Sammlung und Priifung des Materials. Denn obwohl 
kein griechischer Dichter in der Verwendung dieses doch mehr SuBerlichen 
Mittels so weit gegangen ist wie die romischen, so hat es sich doch keiner 
wohl ganz entgehen lassen. So haben Pindar1 2 3) und Euripides8), die beide 
von der Rhetorik ihrer Zeit beeinfluBt sind, im Vergleich zu Aischylos und 
Sophokles viel; auch Aristophanes hat es oft mit stark sinnlicher Wirkung 
gebraucht, wahrend die hellenistische Poesie hierin SuBerst zuriickbaltend 
ist. Fur uns kommt es hier aber nur darauf an zu prufen, wie sich die 
griechische Theorie in der Praxis der romischen Dichter spiegelt. 

1) 6 TexviKoc Trapablboioiv, vgl. G. Amsel, De vi atque indole rhythmorum 
(Bresl. phil. Abh. I 1887) 63: 'quis sit, ignoro’. 

2) Z. B. ist in 0.1 der achte Vers der Strophe ein iambischer Trimeter mit 
starken Auflosungen: zweimal dientder lebhafte Rhythmus sichtlich malerischen 
Zwecken: 77 54 ini TaxordTUJv Trdpeuaov dppdTuiv 95 TT4Xottoc, Vva raxurac 
■rrobujv IpiZeTai, und darauf weist folg. (byzantinische) Scbolion hin (p. 16 BOckh): 
t6v toioOtov PuGpdv eOondov b id tou Xdyou diTOKaeiarnaiv, 4v -rfl ivvoia xaxu- 
Tqfa KaTiupeiJUKdjc. P. 2, 3f. (q>4pcuv) | p4Xoc 4pxopai dyreXiav TtTpaopiac 4Xt- 
XixGovoc (Daktylen und Trochaen). Vgl. femer Boeckhs Abhandlung de metris 
Pindari 1. III c. 19 (Pindari opera vol. I p. 296 f.) und Schroeder in seinerAusg. 
p. 507 d, sowie unten S. 421,2. 423,2. 

3) Vgl. v. Wilamowitz zu Eur. Her. 935. 
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Die Theorie war in Rom schon bekannt, ais Ennius1) es untemahm, 
den Hexameter in die lateinische Poesie einzufubren, nicht ohne Kenntnis 

auch der griechischen Theorie. So ist in Versen wie 
ann. 439 it eques et plausu cava concutit ungula terram 

277 consequitur, summo sonitu quatit ungula terram 

die bewuBte Anlehnung an den Rhythmus von 
Z 511 pipcpa 4 foOva cpepei pera f)0ea Kai vopov ittttujv 

K 535 ittttujv p’ uJKUTTobujv apqn ktuttoc ouara paXXei 
nm so sicherer, ais auch die Theorie konstatierte, daB ittttujv Tropeia puGpoc 
4voplcr0r|: vgl. [Longin] proli, in Hephaest. encb. p. 84 Westphal. In dem 

Verse2) 
ann. 34 olli respondit rex Albai longai 

ist die Feierlichkeit und Ruhe der Bundnisszene zwischen Aeneas und dem 
patriarcbalischen Albanerkonig schon zum Ausdruck gebracht; die Absicht 
ist um so gewisser, ais Vergil es in der Bundnisszene zwischen Aeneas 
und Latinus nachahmte: XII 18 olli sedato respondit corde Latinus. 

Bei Cicero und Lucrez tritt, dem Charakter des Lehrgedichts ent- 
sprechend, die malerische Absicht zuriick; daB letzterer die Theorie kannte, 
zeigt der Wechsel von Spondeen mit Daktylen in den Versen von Sisyphus 

HI lOOOff. adverso nixantem trudere monte 
saxum, quod tamen e summo iam vertice rursum 
volvitur et plani raptim petit aequora campi3) 

und die malerischen Verse 
HI 907 f. insatiabiliter deflevimus (sc. te), aeternumquc 

nulla dies nobis maerorem e pectore demet. 

Catuli hat — auBer einigen versus spondiaci, die ais besonders ge- 
artet unten S. 444 f. behandelt werden sollen — einige bemerkenswerte 
Verse, in denen aus besonderen Griinden die Spondeen uberwiegen: 

64, 40 non glacbam prono convellit vomere taurus, 
zu dem weiterhin Analogien angefiihrt werden sollen. Dazu kommen einige 
Verse, in denen die Trauer oder Klage durch die Spondeen zum Ausdruck 
gebracht wird, z. B. 

64, 130 atque haec extremis maestam dixisse querelis 
202 has postquam maesto profudit pectore voces, 

femer 200. 223. 226. 234. 245. 249. Vgl. auch fur absichtlichen Wechsel 
des Rhythmus das Beispiel 64, 272 f. unten S. 424, 2. 

Vergils Praxis ist die durch neoterische Kunst verfeinerte des Ennius, 
die er nach der Lehre der Metriker und Rhetoriker auch ais die homerische 
ansehen muBte, und zwar befolgte er darin, wie hier gezeigt werden soli, 
bewuBt auch die Theorie. So hat er das homerische peyav 6’ 4XeXi£ev 

1) Vgl. schon Naevius 
com. fr. 36 Ribb.8 ubi vidi, exanimabiliter timidus pedibus protinam me dedi, 

ganz im Stil der dpxoda, die dergleichen oft hat. 
2) Den Irrtum der 1. Aufl. habe ich hier auf Grund der Darlegung von 

G. May a. a. 0. (S. 401,2) 99 f. berichtigt. 
3) Vgl. auch den von Cic. Tuse. I 10 zitierten Vers eines alten Dichters 

(Lucilius? 1875 Marx): 

Sisyphus versat 
saxum sudans nitendo neque proficit hilum. 
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vOXufiTTOV, das, wie wir sahen, wegen seines malerischen xdxoc CTuXXaPwv 
geriihmt wurde, iibersetzt: 

Aen. IX 106 totum tremefecit Olympum. 
In dem beruhmten Mustervers 

VIII 596 quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum 
hat er die uns durch das oben (S. 420) zitierte Hephaistionscholion be- 
zeugte Theorie von der Rhythmik der nrmnv Tiopeia in die Praxis umge- 
setzt (vgl. IV 154f. agmina cervi \ pidverulenta fuga glomerant), und ebenso 
die in demselben Scholion ais Beispiel eines natiirlichen Rhythmus ange- 

fiihrten TrxepuYUl|uaxa xuiv opviGuuv1) durch wirkungsvolle Rhythmisierung 
so zum Ausdruck gebracht: 

VI 311 f. quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus 
trans pontum fugat. 

Einen reizenden Vers hat der in diesen Dingen sonst recht zuriick- 
haltende Horaz (s. o. S. 416,4. 417,2, unten 425,1), freilich in anderem 
Metrum, in einem Jugendgedichte: epod. 16, 48 

levis crepante lympha desilit pede, 
wo die Jamben sich mit den Caesuren, der Alliteration und dem Tonworte 
crepare zu malerischer Wirkung vereinigen: Porphyrio: sonus versus imi¬ 
tatur et velocitatem et strepitum aquae currentis. 

Malt nach der Theorie der alten Rhythmiker der Daktylus, wenn er 
gehauft wird, die Eile, so der Spondeus die gemessene, feierliche Ruhe (to 

cfxdcripov, aEiojpa, depvorric, vgl. Amsel 1. c. 54 ff.). Diese Theorie hat 
Vergil sich oft mit grofier Wirkung zu Nutze gemacht. In dem Vers 

VI 313 stabant orantes primi transmittere cursum 
fielen die durch das spondeische Wort im l.FuB noch besonders stark her- 
vortretenden Spondeen (s. Anhang VIII) schon Scaliger auf: 'vis/ sagt er 
in seiner Poetik (1. o. [o. S. 413] p. 489), 'videre tractum ipsum morae 
sub oculis? stabant — cursum: cum illis enim versus quoque stat’. Zugleich 
malen die Spondeen hier das Flehen (orare)2) der Seelen, wie Homer von 

dem wehklagenden Achilleus sagt 
Y 219 qiux^v KiKXr|(JKUJV TTaTpoKXrjoc beiXoio 

und von zwei flehenden Troern (in wirkungsvollem Kontrast mit dem gegen 

sie anstiirmenden Atriden) 
A 129f. xw be KUKqSqxriv 6 b’ dvavxiov inpxo Xeuuc iuc 

’Axpeibnc' xw b’ aux’ Ik bicppou fouvaZiedGqv.3 * S)) 

1) Wohl mit Bezug auf B 462 dv0a xal dvOa iroruivTai dxaXXdpevai impu- 
yeaaiv, vgl. auch Aristoph. V8g. 1395 t6v dXabe bpdpov dXapevoc dtp dvdpinv 
irvoaiai {3air|v, ein Sotadeus, in dessen beiden eraten Ionikern samtlicbe Langen 
aufgelost eind. 

2) Im Gebet sind feierliche, getragene Rhythmen (oirovbeloi) herkOmmlich, 
vgl. auch Aristides Quint. II 16 (p. 69,28 Jahn) xouc pdv Ppaxclc (sc. xpovouc) 
dv Tale iruppixcnc xPrla^M°'JC dpuipev..., to(jc bd piiKiaxouc dv toIc lepoic iipvotc, 
olc dxpuivxo irap€KT£Tapdvotc, was wir noch an Pindars Praxis erkennen: P. 1, 29 
£1,^ ZeO tIv ciq dvbdveiv_— _(zwei unterdriickte SenkuDgen im 
ersten Epitrit, der dadurch den Typus des oirovbeloc, also des iiblichen Gebet- 
rhythmuB erhait), Epitriten auch ib. 72 Xiooopat veOaov Kpoviuiv dtpepov; vgl. 
O. 4, 11 f. 0e6c ebcppujv | €ir) Xouralc euxalc —--, ahnlich Soph. 
O. T. 1096 Irpe «boipe aol bd toOt’ dpdox’ eiq (der SchluC . u-: zwei Epi¬ 
triten mit Unterdriickung von 1 bzw. 2 Senkungen). 

S) Beide Stellen gehoren nicht zum altesten Bestande des Epos. 
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Die Klage1) ist es auch, die in der Rede des Aeneas an Dido und den 
Epicedien auf Marcellus und Pallas duret Spondeen gemalt wird: 

VI 456 f. infelix Dido, verus mihi nuntius ergo 
venerat exstinctam ferroque extrema secutam 

868 f. o gnate, ingentem luctum ne quaere tuorum: 
ostendent terris hunc tantum fata 

XI 51f. (nos iuvenem exanimum et nil iam caelestibus ullis) 
debentem vano maesti comitamur honore, 
infelix, nati funus crudele videbis. 

Ahnliche Wirkung erreicht er, wo er sebildert, wie die Mannen den ge- 

tbteten Lausus zu seinem Vater tragen: 
X 842 flentes, ingentem atque ingenti volnere victum, 

worauf der Vater: 
845 ad caelum tendit palmas et corpore inhaeret. — 

Oft dienen die Spondeen auch dazu, muhsame Arbeit zu versinnbild- 
lichen. Fiir die Arbeit des Pfliigens seien folgende drei Verse nebenein- 

andergestellt: 
Catuli 64, 40 non glaebam prono convellit vomere taurus 

Verg. georg. II 513 agricola incurvo terram dimovit aratro 
Horaz sat. I 1, 28 ille gravi terram duro qui vertit aratro. 

Bei einem Verse dieser Art, dem beriihmten Gegenstiick zu quadrupedante 
etc., ist der AnschluB an die Theorie besonders deutlich: 

Aen. VIII 452 illi inter sese multa vi bracchia tollunt 
in numerum; 

denn in dem fiir das rhythmische Traben der Rosse und Flattern der Vogel 
zitierten Hephaistionscholion (o.S.420) wird bemerkt, daB der Rhythmus auch 
deutlich sei, Stov touc \a\Kiac ibwpev tcic crqpupac Karacpepovrac (in 
numerum bei Vergil ist dvpuGpujc). Diese Theorie muB recht ait sein, denn 
schon Kallimachos kennt sie, wenn er in dem SchluBverse der Wiener 
Hekalefragmente gegen seine Gewohnbeit drei Spondeen hintereinander 
stellt: bpuioi \a\Kf\ec KU)cpu)pevoi £vbov &K0uf|V2) und im Hymnus auf 
Artemis (Vers 61) seine Schilderung der Kyklopenarbeit mit einem v. spon¬ 
diacus schlieBt: dm pdya pox6f|CT€iav; analog Apollonios II 1010 von den 
Chalybern: Xiyvui Kai Kcnrvui xapaxov Papuv biXeuoutTiv: vgl. dariiber 
unten S. 442 und 'Ennius u. Verg.’ S. 119,2. Ferner: 

georg. I 281 ter sunt conati imponere Pelio Ossam, 

1) Vgl. Bakcbyl. 16 (17), 119 Xemdupuiavov «pdvri. cpeO otaimv iv qppovriaiv 
-u — u-u — u_ (iambisch, iiberall mit Unterdrvickung der ersten Sen- 
kung, beim dritten wegen <peO mit Unterdruckung beider, vgl. v. Wilamowitz, 
QOtt. gei. Anz. 1898, 138, der auf das Ethos hinweist). Ahnlich Pindar 0. 2, 
62 (67) buatppovdv irapaXOei, nur an dieser Stelle _o_ sonst stets um- 
gekehrt w u u _ _ u _, aber er wollte durch die Ausnahme dem Begriff des 'MiB- 
muts’ Gewicht geben. In demselben Gedicht 23 (26) -ndvGoc bt Ttixvei (5apu: 
-1-^- -^v, sonst immer _u_ bis auf Vers 3 foxaaev ‘HpaKX4ric: 
-j - u _ _ u _: an der ersten Stelle malt die L&nge die schwerlastende Trauer, 
an der zweiten das p^ya o04voc ‘HpaxXf)oc, wie es Apollonios Rh. I 531 in 
einem versus spondiacus nennt (vgl. auch Boeckh z. d. St.). 

2) Bemerkt von W. Weinberger, Berl. phil. Wochenschr. 1906, 1167f. Von 
den ubrigen so gebauten Hexametem haben drei (h. 2, 45. 74. 6,110) die Figur 
der Anaphora, einer (epigr. 68,1) outoic uirvwacuc KinviOmov, dic dp£ noieTc soli 
den Schlummer malen: s. dariiber unten S. 428 f. 434. 
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wo aufler den Spondeen auch die Hiate malen: aucb dies nach der Theorie, 
denn Dionys. Hal. 1. c. (o. S. 414) sagt zu den Worten Xfictv avw U)0€(TKe, 

der Hiat cbarakterisiere xr]V poyic dvu)0oupevr|v ixexpav. Dem Sisyphos- 
motiv begegnen wir wieder 

Aen. VI 616 saxum ingens volvont alii 

(vgl. daselbst den Kommentar). — Besonders oft ist es die Mdhe und 
Schwierigkeit von Schiffsmanovern, die er durch spondeischen 
Rhythmus malerisch hervorhebt *)* so 

Aen. VI 3 f. obvertunt pelago proras, tum dente tenaci 
ancora fundabat naves*) 

III 549 cornua velatarum obvertimus antemnarum 
562 contorsit laevas proram Palinurus ad undas 

IV 397 f. tum vero Teucri incumbunt et litor e celsas 
deducunt toto naves 

583 adnixi torquent spumas 

V 120 impellunt (sc. navem), terno consurgunt ordine rcmi 
829 attolli malos, intendi bracchia velis 

X 195 ingentem remis Centaurum promovet. .. . 
Wir werden dies auf Ennius zuruckfuhren diirfen: denn Cicero, bei dem, 
wie bemerkt, diese malerischen Mittel sonst nicht sehr hervortreten, dichtet, 
ohne dafi der entsprecbende Vers des Aratos (346) dies irgendwie bedingte, 

Arat. 132 obvertunt navem magno cum pondere nautae, 
was auch in den Worten stark erinnert an den ersten der hierfur soeben 
zitierten Vergilverse: solche Ubereinstimmung weist aber, wie wir wissen 
(s. Anhang I), auf Ennius. Nach dessen Muster hat Vergil wahrscheinlich 
eine viel grofiere Anzahl sowohl accelerierender ais gravitatisch-schwer- 
falliger Verse gedichtet, ais wir nachzuweisen vermogen. —1 2 3) 

FAr die Absichtlichkeit solcher Rhythmisierung besonders lehrreich sind 
1) die Falle, wo der Dichter durch ein besonderes Wort die Wahl 

dieses Rhythmus gewissermaBen motiviert4), z. B. 

1) Vgl. Aristides Quint. de mus. II 4 (p. 41, 22 Jahn): vauTiXiac te xai 
eipeaiac xai xb xaXeirwxaxa xiliv XEipwvatcxtKijuv fpyujv — Eine lehrreiche Ana- 
logie weist mir F. Vogt nach: im Nibelungenlied Str. 368 Lachm. wird die Miihe 
des Flottmachens durch Fehlen der Senkungen, dagegen die Leichtigkeit des 
Stromabfahrens durch Ausfiillung aller Senkungen charakterisiert. 

2) Die Spondeen in ancora fundabat naves sollen speziell das oxdoipov 
malen: vgl. Pindar 0. 6,100f. dtaOai bt itdAovx’ dv x£*M£P>a vukxI 0odc dK vaoc 
dTT€OK{|U(p6ai hu’ fiyKupai uu__uu__uu__u__ _, wo 
das Moment des Befestigens durch doppelte Synkope das Ditrochaeus zum Aus- 
druck gebracht ist. 

3) Z. B.: Aen. X 1 panditur interea domus omnipotentis Olympi, 
ein von Quintilian IX 4,49 wegen des Rhythmus geriihmter Vers mit dem 
ennianischen omnipotens (s. den Kommentar zu 592) und dem ebonfalls enniani- 
schen VersschluB Olympi (ann. 192; der Vers leitet eine groBe, dem Ennius 
nachgedichtete Szene ein: s. 'Ennius u. Verg.’ 44ff.), fur Vergil ungewohnlich 
auch wegen der fehlenden Nebenc&sur; 

V 372 victorem Buten immani corpore qui se 
mit der im Anhang XI besprochenen archaischen Harte am SchluB; 

V 422 et magnos membrorum artus, magna ossa lacertosque 
mit dem die ubermafiige GroBe des Faustkampfers malenden v. hypermeter, 
einem echt ennianischen muYviov: vgl. georg. III 149 und den Kommentar z. 602. 

4) Vgl. Aischylos Ag. 177 von den die Flotte in Aulis aufhaltenden irvoai: 
TraXi|U(ar)Kri xP^vov Ti0eiaat, wo die doppelte Synkope der kurzen Silbe des 
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Aen. IX 30 f. ceu septem surgens sedatis amnibus altus 
per tacitum Ganges 

XII 18 olli sedato respondit corde Latinus*) 
georg. I 201 f. non aliter quam qui adverso vix flumine lembum 

remigiis subigit 
Aen. IV 309 f. quin etiam hiberno moliris sidere classem 

et mediis properas aquilonibus ire per altum; 
2) diejenigen, wo der Rhythmus eines sachlich benutzten Homerverses 

geSndert ist, vgl. z. B. 
Aen. VI 652 stant terra defixae hastae 

IX 229 stant longis adnixi hastis 

mit T 135 dcrrriai KetcXip^voi, Trapd b’ ^TX^a paKpd TreirriYev 
(Vergil will das (JTacTipov malen); 

3) diejenigen, wo der Rhythmus sich iiber mehrere Verse fortsetzt, 
so von den Ameisen 

Aen. IV 404 ff. it nigrum campis agmen praedamque per herbas 
convectant calle angusto, pars grandia trudunt 
obnixae frumenta umeris, pars agmina cogunt; 

4) diejenigen, wo der Rhythmus mit dem Gedanken wechselt: so aufier 
in den bei 1) zitierten Versen Aen. IV 309 f. und den im Kommentar no- 
tierten VI 3ff. 199. 309 ff. z. B. noch 

VII 163 f. exercentur equis domitantque in pulvere currus, — 
aut acris tendunt arcus. 

V 255ff. sublimem pedibus rapuit Iovis armiger uncis. — 
longaevi palmas nequiquam ad sidera tendunt 
custodes 

I 116 ff. ast aliam (sc. navem) ter fluctus ibidem 
torquet agens circum et rapidus vorat aequore vortex, — 
apparent rari nantes in gurgite vasto 

IX 664ff. it clamor totis per propugnacula muris, 
intendunt acris arcus ammentaque torquent. — 

sternitur omne solum telis, tum scuta cavaeque 
dant sonitum flictu galeae, pugna aspera surgit, 

vgl. IV 132ff. IX 564f. XI 453f.* 1 2); 

5) diejenigen, wo eine gewahlte Wortstellung das Mittel zum Zweck 
ist, so 

georg. III 276 f saxa per et scopulos . . . 

diffugiunt (sc. equae) 

Jambus (y — _u_u —) die Lknge der Zeit malt (v. Wilamowitz, Comm. metr. 
II Gettingen 1896 p. 4, vgl. p. 16). Lucrez III 907 (s. o. S. 420) aeternumque, 
Lydia 18 tardabunt rivi tabentes currere lymphae, Horaz sat. I 1, 28 ille gravi 
terram duro qui vertit aratro (vgl. Verg. georg. I 118 f. hominumque boumque 
labores \ versando terram experti), ars p. 269 Enni \ in scaenam missus cum 
magno pondere versus, wo die Worte cum magno pondere, die auch Cicero in 
dem oben angefuhrten Vers der Aratea braucht, wohl eben ennianisch sind. 

1) Dieser Vers mit ganz enniauischem Kolorit, s. o. S. 420 und ann. 119 
olli respondit (suavis sonus Egeriai). 

2) Auch Catuli 64, 272 f. 

quae tarde primum clementi flamine pulsae 
procedunt — leni resonant plangore cachinni. 
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Aen. V 663f. furit immissis Volcanus habenis 

transtra per et rcmos et pictas abiete puppes, 
die beiden einzigen Beispiele fiir Inversion einer eiDsilbigen Praposition bei 
mebreren durch et verbundenen Substantiven; es ist klar, da6 bei normaler 
Stellung {per saxa et scopulos und per transtra et remos) das Ethos zer- 
stort worden whre.1 2) 

6) Die versus spondiaci, die wegen der besonderen Art ihrer metri- 
schen Bildung erst im Anhang IX 3 behandelt werden sollen. 

2. DIE CAESUREN 

Ais zweites rhythmisches Mittel, durch das der Dicbter den Gedanken 
malerisch versinnbildliche, nennt Hermogenes 1. c. (o. S. 418) die Wabl 
der Caesur. Obwohl hier vieles Gefiihlssache, also nicbt streng beweisbar 
ist, so wird sich doch einiges feststellen lassen.*) 

a) Fehlende Nebencaesur bei Penthemimeren 

Wahrend die archaische Poesie, hier wie oft mit der griechischen 
Technik fibereinstimmend, Verse wie 

cum superum lumen || nox intempesta teneret (Enn. a. 102) 

1) Viel zuruckhaltender ais Vergil sind mit Ornamenten diesex Art Horaz 
und Ovid gewesen. Vgl. fiir Horaz auBer den S. 416, 4. 427, 4. 430, C. 433, 7 
zitierten Beispielen etwa noch carm. I 9, 3. II 3, llf.; 

epod. 2, 35 pavidumque leporem et advenam laqueo gruem: 
dies ist der einzige unter den 297 Trimetern der Epoden, in dem der erste 
Jambus durch einen Anap&st vertreten ist (2, 66 positosque vernas wurde fast 
wie postosque gehOrt); fast singular sind in ihm auch die beiden Auflosungen 
hintereinander (nur noch 17, 12 canibus homicidam) und der Anapast im fiinften 
Fufi (nur noch 6, 79 inferius mare). Feraer 

ib. 2, 65 pastas oves 
videre properantes domum, 

in 228 Dimetern die einzige Aufl6sung neben 16, 24 ast ego. — Fiir Ovid vgl. 
Ludke, Rhythmische Malerei in Ovids Met., Progr. Stralsund 1878. 1879. 

2) Bei den folgenden Untersuchungen werden die grundlegenden Arbeiten 
Birts (Ad historiam hexametri lat. symbola, Bonn 1876) und W. Meyers (Zur 
Gesch. des griech. u. lat. Hexameters, Sitzungsber. d. Miinch. Ak. 1884, 979 ff. 
und ebd. 1889 II 228 ff.) ais bekannt vorausgesetzt. Letzterem folge ich auch 
in der (von Lachmann zu Lucr. VI 1067 aufgestellten) Annahme, daB die Caesur 
durch Synaloephe nicht aufgehoben, sondem nur verdunkelt werde (dariiber 
gibt es jetzt eine sehr genaue Untersuchung von H. Mirgel, De synaloephis et 
caesuris in versu hexam. lat., Diss. G6tt. 1910, 14ff.); immerhin werde ich, da 
Falle dieser Art gewissermaBen in der Mitte zwischen Caesur und Caesurlosig- 
keit stehen (vgl. auch v. Wilamowitz zu Eurip. Her. 764 und speziell fiir Vergil: 
P. Sandford, The quasi-caesura in Vergil, Hermathena XXVI 1900, 110ff.), 
solche Verse in den Anmerkungen gelegentlich berucksiehtigen. Fiir meine 
Sammlungen habe ich Vollstandigkeit erstrebt, was nicht ausschlieBt, daB ein 
oder das andere Beispiel ubersehen sein konnte. — Kiirzlich hat K. Witte, Der 
Hexameter des Ennius (Rh. Mus. LXIX 1914, 205 ff.) tiefdringende Unter¬ 
suchungen uber die Geschichte der Caesuren im lateinischen Hexameter ange- 
stellt; insbesondere ergibt sich daraus, daB wir mit viel haufigerer Anwendung 
der Hephthemimeres rechnen miisseD, ais wir es zu tun gewohnt sind. Auf 
eine Umarbeitung des betreffenden Abschnittes (c) meiner Darlegungen habe 
ich verzichtet, weil deren Ziel in anderer Richtung liegt: das Hauptergebnis, 
daB Vergil zwischen archaischer und neoterischer Praxis vermittelte, erkennt 
Witte an. 
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unbedenklich zulieB, wurde raau sp&ter hiergegen so empfindlich, daB z. B. 

Cicero in den 709 Versen der Aratea keinen solchen Vers duldete. Dieser 
tibertriebenen Strenge ist Vergil, indem er auch hier die gliickliche Mitte 
zwischen archaischer Kunstlosigkeit und moderner Kiinstelei einhielt,_ aus 
dem Wege gegangen. Zwar ist der regulare Typus auch bei ihm der, daB 

die Penthemimeres entweder mit der Hephthemimeres oder mit der buco- 
lischen Diaerese verbunden wird, also z. B.: 

Aen. VI 3 obvertunt pelago || proras \ tum dente tenaci 
5 praetexunt puppes || iuvenum | manus emicat ardens 

23 contra elata mari || respondet | Gnosia tellus 
8 tecta rapit silvas || inventaque \ flumina monstrat. 

Aber er hat doch in deD Bucolica 7, in den Georgica 16, in der 
Aeneis 118 Verse (d. h. je einmal in jedem 117t,m, 137ten, 84**n Verse), 
in denen die Nebencaesur durch ein langes, den vierten und halben ftinften 
FuB ausfullendes Wort gewissermaBen absorbiert ist1 2); so in Buch VI 
folgende: 

Aen. VI 27 hic labor ille domus || et inextricabilis error 
135 Taiiara et insano || iuvat indulgere labori 
170 addiderat socium || non inferiora secutus 
439 alligat et noviens || Styx interfusa coercet 
452 ut primum iuxta || stetit adgnovitque per umbras 
489 at Danaum proceres || Agamenmoniaeque phalanges 
511 sed me fata mea et || scelus exitiale Lacaenae 
617 districti pendent, || sedet aeternumque sedebit 
821 ad poenam pulchra || pro Ubertate vocabit 
838 eruet ille Argos || Agamemnoniasque Mycenas 
839 ipsumque Aeaciden, || genus armipotentis Achilli 
874 funera, cum tumulum || praeteri ab ere recentem*) 

Diese Beispiele sondern sicli in folgende 4 Gruppen3 * * * * 8): l) Verse mit grie- 

1) Mit Synaloephe in den Bucolica 1 (5, 27), in den Georgica 30, in der 
Aeneis 79 (d. h. je einmal in jedem 820,<m, 27ton, 125teu Vers). 

2) Mit Synaloephe: 

29 Daedalus ipse dolos || tecti ambagesque resolvit 
307 magnanimum heroum, || pueri innuptaeque puellae 
330 tum demum admissi || stagna exoptata revisunt 
425 evaditque celer || ripam inremeabilis undae 
695 nec non et Tityon, || Terrae omniparentis alumnum 
663 inventas aut qui || vitam excoluere per artes 
687 venisti tandem || tuaque exspectata parenti 
717 iampridem hanc prolem || cupio enumerare meorum. 

Dayon gehOren zu Gruppe 2 (ennianische Worte): 307. 595, zu Gruppe 3 (kein 
ersichtlicher Grund, aber moglicherweise zu Gruppe 2): 663. 717, zu Gruppe 4 
(malerische Absicht): 29 (Irrg&nge des Labyrinths, vgl. den Kommentar und 
unter b zu Vers 99). 425 (ahnlich: siehe unten bei d 4). 330 und 687 (groBes 
Ethos). 

8) DaB eine Reihe von Versen die legitime Nebencaesur erhalten wiirdo 
wenn man die Prapositionen von den Verhen absondern wollte, liegt auf der 
Hand (z. B. adjgnovitque, ex\itiale), aber es ist bedenklich, mit Sandford 1 c 
sowie jetzt auch Mirgel a. a. O. (S. 425, 2) 29ff. von diesem Mittel Gebrauch 
zu machen, denn 1) wohin soli das fuhren, wenn wir z. B. bei indulgere in¬ 
feriora, ingens, corripuisse (XI 900) das Prafix ais selbstandig abtrennen woll- 
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chischen Eigennamen, also nach griechischer Technik gebaut 489. 838* 1 2 3 4), 
2) ein Vers mit ennianischem Wort (vgl. den Kommentar), also nach 
archaischer Technik gebaut 839*), 3) Verse dieser Art ohne ersichtlichen 
Grund (mSglicherweise z. T. zu Gruppe 2 gehorig): 170. 452, 4) Verse 
mit malerischer Absicht: 27 Irrg&nge des Labyrinths (vgl. den Komm. und 
Seite 433. 441)3); 439. 874 das Stromen der Fliisse4); 617 die Ewig- 
keit5); 135 (vgl. Aen. II 776 und unten bei d). 511 (vgl. XII 656). 821 
(vgl. unten bei d)6) Worte von besonderem Gewicht und Ethos.7) 

b) Penthemimeres mit weiblicher Nebencaesur im 4. Fufi 

Wahrend Hexameter dieser Art im Griechischen, wie seit G. Hermann 
feststeht, zu den grOBten Seltenheiten gehoren, haben die Lateiner nach 
Birts und W. Meyers Nachweis diese Zuriickhaltung nicht in gleichem 
MaBe geiibt. Freilich hat es an Versuchen, auch diese Finesse in den la- 
teinischen Hexameter einzufuhren, nicht gefehlt: so wenn Cicero in den 
Aratea diese Nebencaesur nur zweimal, Catuli im Epyllion gar nicht, Ti¬ 
buli I nur einmal haben. Dagegen hat Vergil, gemaB seiner schonen Ver- 
mittlung zwischen archaischer Fi-eiheit und modemer Strenge, diese Neben¬ 
caesur zwar nicht mehr so oft wie Ennius und Lucrez, aber doch auch 
nicht so selten wie Catuli und Tibuli: sehr zum Vorteil der rhythmischen 
Wirkung des Verses, der in seiner zweiten Halfte durch gewisse strenge, 
auch von Vergil selbst ubernommene Regeln schon zu sehr gebunden war, 
ais daB er diese weitere Beschrankung ohne Schaden fiir seine Mannig- 

ten? 2) Selbst bei Anwendung dieses Mittels bleiben eine Anzahl von Versen 
ubrig, die sich dem Gesetze nicht fugen; 3) hat Vergil eben doch keine im¬ 
modulata poemata gemacht. Dagegen ist bei Verben mit zweisilbigen Pr&poai- 
tionen wie interfusa, praeterlabere mit der Moglichkeit einer eelbst&ndigen Gel- 
tung der Praposition zu rechnen. 

1) So noch georg. IV 341. Aen. II 197. 365. 467. III 328. 466. 489. IV 479. 
VII 105. VIII 18. X 123. XI 404 (in dieser und den folg. Anmerkungen sind die 
Falle ohne und mit Synaloephe nicht geschieden). 

2) Mit bezeugten oder ganz sicher erechlieBbaren Worten des Ennius-Lucrez 
noch georg. I 27. Aen. I 53. 80. 255. II 188. 426. III 409. 628. 708. V 772. VII 
172. 199. X 1. 6. 184. XII 791. 846. 

3) Kallimachos hat sein Gesetz, bei der Hephthemimeres nicht auch Caesur 
nach der funften Arsis eintreten zu lassen (G. Heep, Quaest. Callim. metr. Bonn 
1884, 10) einmal vemachlassigt: 

h. 4, 311 TTaaupdric Kal yvapTrTbv tboc | okoXioO || XafluplvGou, 
wo auch das anapastische Wort vor schlieBendem viersilbigen fur seine Praxis 
ganz ungewfihnlich ist (C. Prahl, Quaest. metr. de Callim., Halle 1879, 18). Eine 
gesuchte Abnormitat, nur mit anderen Mitteln, haben auch Catuli und Vergil 
in ihre das Labyrinth beschreibenden Verse hineingetragen. 

4) Vgl. buc. 10, 4 supterlabere Aen. III 478 praeterlabere. Besonders schOn 
mit gleichem Effekt in anderem Metrum Horaz carm. I 31, 7 f. rura quae Liris 
quieta \ mordet aqua taciturnus amnis. 

6) Vgl. Aen. VIII 716. IX 95 immortale und in der Hephthemimeres (s. 
unter b) XI 97 aeternum; fiir das Ethos des letzteren s. o. S. 420. 423, 4. 

6) Vgl. Aen. XII 820 pro Latio obtestor, pro maiestate tuorum. 
7) Vgl. etwa noch buc. 3, 67. 5, 27. georg. I 869 (= Aen. VIII 14). II 61. 

845. HI 45. 68. 105. 286. IV 287. 446. Aen. I 339. 428. II 4. 93. 138. 427. 602. 
HI 420. 613 (= 691. V 3. VII 401). 707. IV 40. 536. 692. V 187. 229. 781. VII 
298. 661 usf. 
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faltigkeit ertragen hstte. So verwendet denn Vergil1) diese Nebencaesur in 
den Bucolica 29, den Georgica 32, der Aeneis 323 mal, d. h. in jedem 28*®n, 
32ten, 31ten Verse. Wahrscheinlich gehen eine groBe Anzahl der Beispiele 
besonders der Aeneis auf Ennius zuriick; sicher ist es beispielsweise der Fall 

Aen. IX 705 sed magnum stridens [j contorta \ falarica venit 
Enn. ann. 504 quae valide veniunt || (velut alta)> \ falarica missa, 

so gut wie sicher 
Aen. X 522 ille astu subit ac || tremibunda | supervolat hasta, 

denn tremibundus tr&gt den Stempel arcbaischer Pr&gung. Gelegentlich wird 
aber auch durcb den trochfiischen Einschnitt eine malerische Wirkung er- 
zielt. So diirfte in folgenden Versen des VI. Buchs die Absicht zu erkennen 
sein, dem Vers durch den trochftischen Einschnitt accelerierenden Rhyth¬ 

mus zu geben: 

Aen. VI 202 tollunt se celeres2 3) || liquidumque | per aera lapsae (sc. aves) 
296 turbidus hic caeno || vastaque | voi-agine gurges (sc. aestuat) 
550f. rapidus flammis ambit torrentibus amnis 

Tartareus Phlegethon || torquetque | sonantia saxa 
180 procumbunt piceae || sonat icta \ securibus ilex. 

In dem letzten Verse ist die Absicht klar, wenn man ihn zusammenstellt mit 
georg. IV 50 saxa sonant vocisque || offensa | resultat imago. 

Unter UmstSnden gibt aber die weibliche Caesur dem Verse auch 
einen weichlichen Rhythmus, den sichtlich Tibuli bezweckte8), wenn er 
unter 405 Hexametern des I. Buches nur einem diese Caesur gab: 

Tibuli I 9, 83 haec tibi fallaci || resolutus | amore Tibullus, 
wo der weichliche Rhythmus des Verses aveipevoc, resolutus ist, wie es 
der Dichter selbst zu sein vorgibt. Wir diirfen daher wohl die gleiche Ab¬ 
sicht bei Vergil voraussetzen, wenn er von der Liebe des Sychaeus zu Dido 

Aen. VI 474 respondet curis \ aequatque \ Sychaeus amorem 
und von derjenigen der Dido zu Aeneas 

I 749 infelix Dido || longumque | bibebat amorem 
sagt, zumal in diesen beiden Versen sich wie in dem tibullischen mit dem 
weiblichen Einschnitt nach dem vierten Trochaeus ein solcher nach dem 
fiinften verbindet.4) Das gleiche Mittel verwendet er zweiinal, um die Weich- 
heit des Schlafes5 6 *) zu malen: 

VI 284f. quam sedem somnia volgo 

vana tenere ferunt || foliisque \ sub omnibus haerent 

1) Bei den folgenden Zahlen sind mitgerecbnet diejenigen Falle (138 in 
den Gedichten), wo vor der Caesur que steht (z. B. VI 296 turbidus hic caeno || 
vastaque | voragine gurges), also die Moglichkeit einer Teilung vor que (vasta que) 
mit mannlicher Nebencaesur vorliegt (vgl: W. Meyer 1. c. 1045f.; falsch gegen 
Meyer: L. Mulier de re metr.’ 464 f.). 

2) Vgl. II 380 pressit humi nitens, || trepidusque \ repente refugit 465 
elapsa | repente ruinam VII 27 omnisque \ repente resedit (sc. flatus). 

3) So auch C. Cavallin, De caesuris quarti et quinti trochaeorum hexametri 
apud latinos poetas coniunctis (Lund 1896) 44; s. ibid. 67 uber das accelerie- 
rende Moment. 

4) Vgl. buc. 6, 46 Pasiphaen nivei || solatur \ amore \ iuvenci. 10,10 indigno || 
cum Gallus \ amore \ peribat. 

6) Vgl. Ennius ann. 369 mollissimus somnus, Catuli 68, 6 molli somno 64, 331 
languidulos somnos, Vergil selbst georg. II 470. III 435 molles somnos. 
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522 f. pressitque iacentem 

dulcis et alta quies || placidaeque \ simillima mortis, 

wo sich mit den Einschnitten nach dem vierten Trochaeus solche nach dem 
ersten und zweiten verbinden, die dem Rhythmus einen weichlichen Cha- 
rakter verleihen.1 2) 

o) Hephthemimeres mit und oh.no Neb encaesuren 

Die mannliche Caesur nach der vierten Hebung (Hephthemimeres) ist 
in der klassischen Zeit verhunden mit Caesur nach der zweiten und Diae¬ 
rese vor der dritten Hebung, z. B. 

Aen. VI 149 praeterea \ iacet \ exanimum || tibi corpus amici 
197 diva parens j sic | effatus || vestigia pressit, 

w&hrend nach archaischer (wie altgriechischer) Praxis eine oder die andere 
der Stiitzen fehlen kann, z. B. 

Enn. ann. 343 aspectabat | virtutem || legionis suai 

228 parerent | observarent || portisculus signum. 

Wahrend in der neoterischen Poesie die Hephthemimeres fast ganz zuriick- 
tritt — nach Birts und Meyers Nachweis deshalb, weil die hellenistischen 
Dichter sie geachtet hatten (Catuli hat in 797 Hex. nur zwei Beispiele 64, 
18. 193, beide regul&r) — hat Vergil, indem er auch hier sich von dem 
Zwang der Manier befreite, diese Caesur wieder ais legitim angesehen und, 
von den Bucolica angefangen, in steigendem MaBe verwendet. Mit den 
regul&ren Nebencaesuren braucht er sie8 * *) in den Bucolica 3 mal (d. h. in 
jedem 273^ Verse), in den Georgica 15 mal (in jedem 1461®11)3), in der 
Aeneis 96 mal (in jedem 103*61 * * *1).4) Ein groBes Kontingent stellen dabei 

1) Vgl. noch buc. 1, 65 saepe levi somnum || suadebit | inire | susurro, georg. 
I 78 urunt Lethaeo || perfusa ) papavera somno und besonders georg. II 470 mu¬ 
gitusque boum || moli es que \ sub arbore somni (zu den letzten Worten Serv. D. 
jaaXaKol b’ Citrd Wvbpeciv uttvoi, weiter nichts. Der Dichter ist unbekannt, aber 
Theokr. 6, 61 uirvui liaXaKibxepoc und Moschos 5, 61 yXutaic Gttvoc bird uXardvtp 
PaGuqpOXXuj weisen dieSphare an). Auch Aen. I 691 ff., eine der zartesten Stellen 
des Gedichts, gehbrt hierher: Venus tr&ufelt dem Ascanius siiBen Schlummer 
ein, nachdem sie ihn entriickt hat in altos Idaliae lucos || ubi mollis | amara¬ 
cus illum (. . . dulci complectitur umbra). Der letzte Vers von Buch V: nudus 
in ignota || Palinure | iacebis harena beschlieBt wohl absichtlich die Gppvwbia 
mit weichlichem Rhythmus. — Ein hhnUches rhythmisches Mittel zur Versmn- 
bildlichung des Schlafes s. oben S. 422, 2 und unten S. 434. 

2) Nicht mitgez&hlt sind die vielen Verse mit Synaloephe zwischen zweitem 
und drittem FuB, da in ihnen Penthemimeres beabsichtigt sein wird, z. B. VI20 
in foribus letum Androgeo 213 flebant et cineri ingrato. 

3) Bemerkenswert georg. IV 66 summa leves | hinc | nescio qua || dulcedine 
laetae, der einzige Fall, wo der Caesur kein einheitliches Wort der Form_ 
oder vorangeht, aber nescio qua sind nur fur das Auge, nicht fur das 
Ohr zwei Worte. 

4) Hierbei sind mitgezilhlt die zwei in den beiden letzten Biichem stehen- 
den singul&ren Verse mit Synaloephe im 4. FuB: 

XI 768 portat ovans \ ducis \ exemplum || eventumque secuti 
XII 144 magnanimi | Iovis \ ingratum || ascendere cubile, 

uber die Lachmann zu Lucr. 1. c. (S. 415, 2) gehandelt hat.— M&nnliche Haupt- 
caesuren in ex\emplum und in\gratum nimmt Mirgel a. a. O. 81 an: kaum mit 
Recht, s. o. S. 426, 3. 
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auBer Reminiszenzen aus archaischer Poesie1) die Verse mit Eigennamen; 
so enthalten von den 11 Versen des VI. Buches mit dieser Caesur2) vier 

vor der Caesur Eigennamen (176. 261. 447. 703)3) z. B. 
Aen. VI 176 praecipue | pius \ Aeneas, || tum iussa Sibyllae 

447 Euadnenquc | et \ Pasiphaen, || his Laodamia. 
An einigen Stellen4) ist malerische Tendenz unverkennbar, so 

99 horrendas \ canit | ambages || antroque remugit, 
wo die dunkle Orakelspraclie der rasenden Sibylle maleriscb zum Ausdruck 

gebracht ist.5) 
327 nec ripas \ datur | horrendas6) || et rauca fluenta 

der Schauer der Gegend.7) 
Hepbthemimeres obne die erste oder die zweite Sttitze findet sich nur 

11 mal, und zwar 
a) obne die erste: 

Aen. VI 480 Parthenopaeus et \ Adrasti || pallentis imago 
X 256 tantum effatus et | interea || revoluta rubebat 

877 tantum effatus et | infesta || subit obvius hasta 
900 hostis amare quid \ increpitas \ mortemque minare, 

wo der erste Vers, den griechischen Namen entsprechend, griechiscbe Tech- 
nik, der zweite und dritte, der wabrscbeinlicb ennianiscben Floskel tantum 
effatus (s. Koinm. zu 547) entsprecbend, arcbaiscbe Tecbnik zeigen, ebenso 
der vierte mit dem aus arcbaischer Poesie (vgl. Varro 1. 1. VI 67) belegten 
Frequentativum increpitare. Bemerkenswert ist 

X 4 castraque Dardanidum \ aspectat j| populosque Latinos, 
wo die erste Stiitze feblt, die zweite in der Synaloephe fast verschwindet. 
Dieser Vers stebt inmitten einer groBen Enniusnachahmung ('Ennius u. 
Verg.’ S. 44ff.), aspectare hat arcbaiscbes Kolorit (ib. 45, l). Aucb der 
diesem folgende Vers ist in anderer Weise unregelmaBig gebaut (s. oben 
S. 472, 2): er enthalt ein durch Servius bezeugtes ennianiscbes Wort. 

1) Bezeugt sind ais archaiscb die von Vergil vor dieser Caesur gebrauch- 
ten zusammengesetzten Worte: omnipotens, horrificus, unanimus, velivolus; ferner 
legatos (Aen. VIII 143 ~ Ennius [?] ann. 623), virgineae, virginibus (Aen. IX 120. 
georg. II 487 ~ Lucr. I 87), illorum (buc. 7, 17 ~ Lucr. I 766); archaisches Ko¬ 
lorit baben inferias (Aen. X 519) und mille viros qui supremum comitentur 
honorem (XI 61), wohl aucb laeta dedi, nunc sollicitam timor anxius urget 
(IX 89; sollicitare zweimal aus Ennius iiberliefert). 

2) Bei Mitziihlung der Synaloephe Bind es 28. 
3) Bei Mitziihlung der Synaloephe noch 20. 40. 250. 529. 897. 
4) Bei Mitziihlung der Synaloephe aucb 186 aspectans silvam immensam 

et sic forte precatur, wo auch die ungewohnliche Haufung der Synaloephen 
nacheinander malerisch wirkt, vgl. den Kommentar. 

5) So auch, wenn man die Synaloephe mitziihlt, in dem auf diesen folgen- 
den Verse 100: obscuris vera involvens. 

6) Vgl. Aen. II 222 clamores | simul \ horrendos || ad sidera tollit VIII 431 
fulgores | nunc | terrificos || sonitumque metumque und mit Synaloephe XII 851 
siquando \ letum horrificum morbosque deum rex. Vgl. auch Horaz sat. I 8, 25 f. 
pallor utrasque Fecerat horrendas adspectu. 

7) Deutliche Beispiele fur malerische Tendenz noch georg. III 43. IV 497. 
Aen. II 400 (hier liberali ingens), georg. II 310. Aen. I 115. V 662. XII 879; mit 
Synaloephen: Aen. II 202. VIII 193. IX 38 (hier uberall ingens), georg. I 119. 
201. II 160. 441. Aen. I 526. II 481. 616. III 632. IV 201. 397. V 434. 439. 443. 
608. 635. VIII 234. 447. IX 52. 734. XI 97. 291. XII 721. 
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b) ohne die zweite: 

georg. I 350 dent motus | incompositas || et carmina dicant 
III 226 multa gemens | ignominiam || plagasque superbi 

Aen. VIII 490 armati | circumsistunt )| ipsumque domumque 
IX 416 diversi | circumspiciunt || hoc atrior idem 
V 407 magnanimus que Anchisiades || et pondus et ipsa 

VIII 521 Aeneas | Anchisiades || et fidus Achates 
XII 822 ora modis \ Anchisiades || pallentia miris, 

wo die drei letzten Verse mit dem nach griechischer Art gebildeten Patro- 
nymikon griechische Tecbnik zeigen, der dritte und vierte bei Trennung 
der zweisilbigen PrSposition vom Verbum Penthemimeres erhalten (s. o. 
S. 426, 3), der zweite die ignominia mit besonderem Ethos hervortreten 
laBt, und der erste -mit incompositos die unrhythmischen Bewegungen der 
Bauern in der Weise des borazischen immodulata poemata hiibsch malt; 

c) ohne beide Stiitzen nur scheinbar: 

buc. 8, 34 hirsutumque supercilium || promissaque barba 
Aen. II 263 Pelidesque Neoptolemus || primusque Machaon 

549 degeneremque Neoptolemum || narrare memento: 

in allen drei Fallen ist vor que ein Einschnitt anzunehmen (s. o. S. 428, l). 

d) Weibliche Hauptcaesur ohne mannliche Nebencaesuren. 

Der Typus des klassischen Hexameters mit weiblicher Hauptcaesur ist 
Aen. VI 48f. non comptae | mansere || comae | sed pectus anhelum 

et rabie | fera corda || tument | maiorque videri1), 
im Gegensatz zu der archaischen Praxis, die, wiederum entsprechend der 
griechischen, die beiden Nebencaesuren nicht fiir obligatorisch erachtet, wie 

Enn. ann. 187 incedunt | arbusta || per alta, securibus caedunt 
380 labitur uncta carina || volat | super impetus undas 
478 labitur uncta carina || per aequora cana celocis. 

Die strenge Form hat bei Vergil einige Ausnahmen; nicht ais solche 
sind aufzufassen die 105 Verse, wo -que in der Mitte des Verses steht und 
nicht weibliche, sondern mannliche Hauptcaesur anzusetzen ist, wie 

Aen. VI 10 praesidet horrerjdae^gue procul j secreta Sibyllae 
235 dicitur aeternuwfque tenet \ pir saecula nomen 

1) Nach W. Meyer 1. c. 228 ff. ist es nicht beliebt, der mS.nnlich.en Neben- 
caesur im zweiten FuB ein daktylisches oder spondeisches Wort vorausgehen 
zu lassen (so wenig wie der mannlichen Hauptcaesur im dritten FuB, wie et 
cum frigida mors || oder vel manifestas res ||), immerhin hat Vergil von dieser 
Regel zahlreiche Ausnahmen, so in Buch VI: 

107 dicitur et | tenebrosa H palus | 
136 accipe quae \ peragenda || prius | 
298 portitor has | horrendus jj aquas \ 
366 eripe me his | invicte || malis | 
458 funeris heu | tibi causa || fui | 
587 quattuor hic | invectus || equis |. 

Ferner: a) Daktylus buc. 1, 70. 73. georg. I 167. 173. II 616. HI 4. 194. 456. 
IV 226. 309. Aen. III 318. 537. IV 502. 616. V 388. VII 636. 641. 734. VIII 246. 
X 529, XI 81. 649. 640. 791. XII 728, b) Spondeus buc. 1, 30. 3, 64. 10, 21. georg. 
I 118. 437. 477. Aen. V 781. X 557. 879. XI 686. 



432 ANHANG VII 

buc. 

683 fataque fortunarim virum | moresque manusque 
483 ingemuit Glaucunfgue 'Medontaque Thersilochumque.1 2 3 4 *) 

Die Ausnahmen, d. h. die Verse mit nur einer der beiden Nebencaesuren 

oder keiner, lassen sich in folgende Gruppen einteilen: 
1) Verse mit griechischen Worten, also nach griecbischer Technik 

gebaut (19) 
o crudelis Alexi || nihil \ mea carmina curas 
Amphion \ Dircaeus || in Actaeo Aracyntho 
permixtos | heroas || et ipse videbitur illis 
alter erit \ tum Tiphys || et altera quae vehat Argo 
Orphei Calliopea, || Lino | formosus Apollo 
Daphnin ad astra || feremus, amavit nos quoque Daphnis 
incipit apparere || Bianoris; hic ubi densas 
ulla moram | fecere || neque Aoniae Aganippe*) 
Glauco et \ Panopeae || et Inoo Melicertae 
Cydippe\que et flava || Lycorias altera virgo 
atque Ephyre \ atque Opis || et Asia Deiopeia 
atque Getae | atque Hebrus || et Actias Orithyia 
hinc atque hinc | glomerantur || oreades, illa pharetram 
et Menelaus et ipse || doli | fabricator Epcos 
infandi | Cyclopes || et altis montibus errant 
Ereti | manus omnis || oliviferacque Mutuscae8) 
curru iungit Halaesus || equos | Turnoque ferocis 
hic mactat | Ladona || Pheretaque Demodocumque: 

2, 6 
2, 24 
4, 16 
4, 34 
4, 57 
5, 52 
9, 60 

10, 12 
georg. I 437 

IV 339 

343 
463 

Aen. I 500 
II 264 

III 644 
VII 711 

724 
X 413 

dazu 
2, 53 addam cerea pruna-. || honos erit huic quoque pomo 

mit Hiatus nach griechischer Art (z. B. A 565 aXV aexoixTa Ka0T)ffo, d/nuj 

b’ dimreiGeo puGw). 
2) Verse mit Floskeln aus archaischer Poesie, also nach archaischer 

Technik. 
Aen. IV 316 per conubia nostra, || per inceptos hymenaeos 

nach 
Catuli 63, 141 sed conubia laeta, || sed optatos hymenaeos. 

Verse mit ennianischen Reminiszenzen: 
Aen. I 290 accipies (sc.hunc caelo) | secura, [| vocabitur hic quoque votis*) 

1) Letzterer Vers ohne die regulare Nebencaesur bci Penthemimeres, ganz 
nach griechischer Technik, vgl. V 82G. VIII 725. IX 674. 767. X 749. XII 363. 

2) buc. 6, 16 hat cod. P experiar \ tu deinde || iubeto certet Amyntas falsch- 
lich statt iubeto ut (cod. R), vgl. Lachmann zu Prop. III 6 (II 16), 43 (p. 156); 
die Synaloephe in der Nebencaesur noch funfmal {neque nicht miteingerecbnet): 
geoig. IV 129 nec Cereri | opportuna || seges | nec commoda Baccho Aen. XII 367 
qua venti | incubuere || fugam ] dant nubila caelo, georg. II 123 extremi \ sinus 
orbis || ubi \ aera vincere summum 244 ad plenum | calcentur || aqua \ eluctabitur 
omnis Aen. V 785 non media \ de gente || Phrygum | exedisse nefandis. 

3) Diese Flecken der Sabina galten der Legende ais Siedlungen der grie¬ 
chischen Aboriginer (von Trebula Mutusca sagt es ausdrucklich Varro bei 
Dionys. Hal. I 14, 2), werden mithin wie griechische Namen behandelt (vgl. 
Anhang IX 1 iiber turrigerae Antemnae). Der griechischen Verstechnik ent- 
spricht die Wortbildung olivifer (£Xaiocp6poc). 

4) Ennianischer Gedanke (ann. 65 f.); auch der SchluB des Verses entspricht 
nicht der Regel (s. Anhang IX). 
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II 483 apparet | domus intus || et atria longa patescunt ‘) 
851 antiqui | Laurentis || opacaque ilice tectum1 2 3 4 5) 

III 697 iussi numina magna ]| loci | veneramur et inde9) 
XI 236 olli convenere || fluuntque | ad regia plenis 
IV 417 undique convenere, || vocat \ iam carbasus auras*) 
V 140 haud mora prosiluere || suis, \ ferit aethera clamor6) 

IV 582 litora deseruere |j latet \ sub classibus aequor.6) 

3) Verse, die ohne sichtlichen Grund unregelmaBig sind (z. T. wahr- 
scheinlich zu 2 gehSrig): buc. 1, 70. 5,19 (~ georg. IV 448). 6,80. georg 
I 386. IU 344. 538. Aen. VIII 404. XI 568. 900. 

4) Verse mit malerischer Tendenz7 8): 
georg. I 356ff. freta ponti 

incipiunt j agitata || tumescere et aridus cUtiss) 
montibus audiri fragor 

514 fertur equis auriga || nec audit currus habenas 
(das ruhelose Aufwallen des Meeres und StQrmen der Rosse: daher 
entbehren die Verse der zweiten Nebencaesur, die dem Rhythmus einen 
Ruhepunkt bieten wftrde), 

Aen. X 94f. querellis 
haud iustis j adsurgis || et inrita iurgia iadas 

(SchluB der maBlosen Rede der Juno; der Rhythmus malt die Erregung), 
georg. II 399 ff. ter que quater que solum scindendum glaebaque versis 

aeternum \ fratigenda jj bidentibus, omne levandum 
fronde nemus 

(nach Wagner in der ed. min. malt der Rhythmus von 399 die 'assidui¬ 
tas’, der von 400 die 'gravitas laboris’, vgl. fUr letztere o. S. 422), 

Aen. V 591 frangeret indeprensus j| et inrcmeabilis error 
(die langen Worte, durch die die Nebencaesuren absorbiert werden, malen 
die Irrg&nge des Labyrinths, s. o. S. 427,3), 

X 304 anceps sustentata || diu \ fluctusque fatigat 
(sc. puppis; durch den stark retardierten Rhythmus sollen die Bewegungen 
des auf einer Sandbank festsitzenden Schiffes gemalt werden). In folgenden 
Versen ist die eine der beiden Caesuren durch ein langes Wort von prag- 
nantem Sinn absorbiert worden: 

1) Aus einer fur Ennius bezeugten Szene: s. 'Ennius u. Verg.’ S. 164ff. 
2) opacus archaisches Wort; opaca ilice = VI 208f., vgl. den Kommentar 

daselbst. 
3) numina magna loci, eine erlesene sakrale Phrase, fur deren ennianischen 

TJrsprung auch andere Indizien sprechen: s. Anhang I 8. 
4) In dem ersten dieser beiden Verse weist die Situation (Staatsratsver- 

sammlung) und olli auf Ennius, daher wird convenere auch in dem zweiten ihm 
gehbren (carbasus ist ais ennianisch belegt). 

5) haud mora wahrscheinlich ennianisch, s. den Kommentar zu 177; der 
Vers gehOrt einer fiir Ennius bezeugten Szene an ('Ennius u. Verg.’ S. 163 ff.). 

6) litora am Versanfang Enn. ann. 389, uber aequor s. o. S. 309. 
7) Vgl. Horaz epist. I 2, 43 labitur (sc. amnis) et | labetur || in omne volu¬ 

bilis aevum, wozu KieBling bemerkt: 'sowohl die weichen Konsonanten [s. dar- 
Gber den Kommentar zu 669] wie die trochhische Caesur sollen die Bewegung 
des FlieBens malen’. 

8) Ebenso gebaut (mit sehr Beltener Bildung: J. Cornu, Irpucparelc, Grazer 
Festgabe 1909, 16) ist mit demselben Effekt Lucr. VI 617 

nubila vi | cumulata [| premuntur et impete venti. 
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buc. 1, 32 nec spes libertatis || erat |1 2 3 *) 
Aen. X 625 hactenus indulsisse || vacat | *) 

III 707 hinc Drepani \ me portus || et inlaetdbilis ora 
XII 619 confusae \ sonus urbis || et inlaetabile murmur 

V 781 Iunonis | gravis ira || neque exsaturabile pectus. 
Endlich wird die Weichheit des Schlummers, die, wie wir gesehen 
haben (o. S. 428, 5), aucb bei anderer Caesur durch eine Besonderheit der 
Versstruktur versinnbildlicht wurde, in dem weichen Vers 

IY 486 spargens umida mella || sopori ferumque papaver 
schon zum Ausdruck gebracht, wonach man versucht ist, folgende zwei Verse 
mit que in der Mitte ebenfalls mit weiblicher Caesur zu lesen: 

V 855 f. vique soporatum (sc. ramum) Stygia super utraque quassat 
tempora cunctanti que | natantia lumina solvit 

IV 80 f. lumenque obscura vicissim 
luna premit j suadentque || cadentia sidera somnos. 

Dagegen haben griechische Dichter die gleiebe Wirkung durch Spondeen 
erreicht: vielleicht sebon der recht alte Dichter von 

B 23 eubete 5Axpeoc ui£ baiqppovoc nnrobanoio 
(denn wenigstens teilweise richtig wird die Bemerkung eines Scboliasten 
zu den oben. S. 418 angefflhrten Worten des Hermogenes sein: Johannes 
Siculus VI 492 Walz 6pac ttwc 6 crxixoc ^peirai xitv li uttvou ^Tepcnv 
airo paKpuiv Kai ujcruep uttvouvxwv dpxopevoc), sicher Kallimachos, wenn 
er gegen seine sonstige Praxis (Kaibel, Comm. Mommsenianae 327) den 
Spondeus im dritten VersfuB zugelassen hat in 

Kallim. ep. 63 ouxwc UTTVihffatc, Kuuvumiov, ujc uoietc 
Koipacreai vpuxpaic xoiabe napa TtpoOupoic. 

ouxrnc imvincraic, dbiKUJxaxri, ujc xov 4paaxfiv 
KOifiiceic kx\. 

Wie ait in diesem Fall auch die Theorie ist, zeigt ibre affektierte Um- 
setzung in Praxis schon durch Agathon, den Schiiler der Sophisten, die, 
wie bemerkt (o. S. 414), diese Dinge zuerst theoretisch behandelten: denn 
Platon Symp. 197 C lafit ihn von Eros dichten, er bewirke 

vr|ve|iiav aveiuujv, koixi^ b1 uttvov vrjKribf).8) 

e) Caesur im sechsten Fufi (schlieBendes Monosyllabon). 

Die Verse dieser Art werden wegen ihrer Eigenart im Anhang IX 3 
behandelt werden. 

1) Ubertas mit gleicher Wirkung bei anderer Caesur Aen. VI821, s. o. S. 426. 
2) indulgere mit gleicher Wirkung bei anderer Caesur Aen. VI136, s. o. S. 426. 
3) Zitiert von Amsel 1. c. (o. S. 419,1) 66, 3. (Die Dberlieferung ist nicht 

ganz gesichert.) 



VIII. 

SPONDEISCHE WOKTE IM ERSTEN PUSZ') 

Da spondeischer Versanfang mit darauffolgender Diaerese ein fur den 
Rhythmus stark retardierendes Moment bildet, so ist er, wie schon Ph. Wagner, 
Quaest. Virgil. XIII (vgl. auch Rothstein in der Festschr. fur Yahlen, Berlin 
1900, 521 f.) bemerkte, im kunstmafiigen Hexameter unbeliebt. Vergil hat 
ihn fast nur unter folgenden Bedingungen zugelassen (wahrscheinlich ofter 
ais sich ahnen laBt nach Ennius). 

1) Durch eine folgende Kopula wird das retardierende Moment ver- 
ringert. Vgl. YI 127 noctes atque dies (feste, wohl ennianische Verbindung) 
306 matres atque viri (wohl ebenso); 213 flebant et — ferebant (hier zu- 
gleich mit Nachdruck, vgl. buc. 5, 21. Aen. X 842). Mit folg. et noch c. 20 mal. 

2) Wenn das Wort eine PrSposition ist, so hebt die Proklisis die 
Diaerese auf. Vgl. VI 174 inter saxa. So bei inter noch buc. 8, 13. georg. 
I 413 II 526 III 488 IV 345. 521. Aen. IX 318 XI 861, intra VI 525, 
circum georg. I 245. Aen. I 56, contra Aen. VII 584 VIII 699 IX 552, 
instar II 15. 

3) Auch bei Konjunktionen, Partikeln, adverbialen Begriffen und Pro¬ 
nomina findet ein mehr oder weniger enger WortzusammenschluB statt. So 
postquam VI 226 buc. 1,30. georg. IV 374. Aen. I 723 III 1 518 IV 17 
V 226 VII 406, quamvis buc. 1, 33. 2,16. georg. I 38 III120. Aen. III 454 
V 542 VIH 379, donec georg. IV 413; ergo georg. II 293. 393. Aen. IV 
503 XI 234, exim Aen. VII 341 VIII 306 XII 92, contra (adv.) georg. 
II 420. Aen. III 684 VII 374 XI 145, intus georg. IV 422. Aen. XII 592, 
saltem IV 327; Formen von ille (olle) VI 321 und noch etwa 32 mal, vom 
Relativum (quorum, quarum) georg. II 476. Aen. I 72 VIII 547 X 225, 
von qualis talis georg. IV 511. Aen. II 223 V 213. 273. 280. 375 IX 679 
X 134 XI 68. 659 XII 860, tantum—quantum buc. 1, 25. 10,74. 

4) Bei engen Verbindungen anderer Art: VI 202 tollunt se vgl. X 892 

tollit se buc. 6, 20 addit se georg. IV 432 siernumt se Aen. I 438 = IV 142 
infert se 587 scindit se II 339 addunt se IX 714 miscent se V 782 cogunt 
me; VI 810 regis Romani (wohl ennianisch) vgl. XI 850 regis Dcrccnni 
IV 342 urbem Troianam 655 urbem praeclaram I 602 gentis Dandaniae, 
buc. 7, 33 sinum lactis Aen. XI 382 agger moerorum (ennianisch); buc. 2, 23 
canto quae solitus 53 addam cerea pruna (in einem mehrfach unregelmaBigen 

1) Vgl. jetzt die Untersuchungen von A. G. Harknese, The word-accent in 
latin hexameter (Classical philology III 1908) 39 ff., wo u. a. abnliche Unter- 
euchungen uber Bpondeische Worte im vierten FuBe angestellt worden sind. 
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Vers: s. Anhange VII B 2 d und IX) georg. I 150 esset robigo Aen. XI 174 
esset par aetas 176 possum—referre I 573 urbem quam statuo HI 268 
tendunt vela XII 254 facta nube. 

5) Bei nachdrflcklicher Betonung des Worts: VI 28 magnum 172 = 
590 demens (vgl. IV 562 IX 728) 229 idem 230 spargens (vgl. IV 486) 
268 ibant (vgl. VII 698) 313 stabant (vgl. georg. III 34 Aen. VIII 653) 
415 — 472 tandem (vgl. IV 333 VII 259 IX 778 XI 493) 563 = 673 nulli 
(vgl. V 610 VIII 502) 872 quantos (Ausruf, vgl. I 33 tantae), und dgl. oft 
in anderen Biichern, besonders bei Zabl- und GroBenbegriffen (z. B. unus, 
omnis, totus, centum, ingens) sowie Eigennamen und Verben, die ein fur die 
Handlung wesentliches Moment enthalten. 



IX. 

UMEGELMASZIG GEBILDETE VERSSCHLUSSE 
Im ausgebildeten lateinischen Hexameter war es verboten, l) den 5. 

und 6. FuB mit einem vier- oder fiinfsilbigen Worte anzufiillen (circum- 
spexit, dimidiatum), 2. denVers mit einem Wort der Form uu.v zu schlieBen 
(mens animusque, mentem animumque, rebus reparandis, gemitu lacrimisque, 
mortales perhibebant, figurarum ratione, inimicitias agitantes), 3) den Yers 
mit einem einsilbigen Worte zu schlieBen (et vox, equi vis, soliti sunt, cur¬ 
riculo nox). DaB diese der archaischen Poesie unbekannten Regeln in friih- 
ciceronianischer Zeit aus den Gesetzen fiir den prosaischen SatzschluB ab- 
geleitet und, soviel wir wissen, zuerst von Cicero (mit wenigen und meist 
motivierten Ausnahmen) befolgt worden sind, hat Leo, GOttinger Prooemium 
1892/3 p. 7ff. festgestellt.*) Noch nicht sicher erklart ist, aus welchen 
Gr&nden nun auch 4) schlieBende Worte der Form_y (ducunt argento, 
famulum legarat) und 5) solche der Form vu| _y (o bona mater, dextra, 
rigat amnem, precibus pater orat, dispendi facit hilum, desiderium simul 
inter) vermieden wurden.1 2) 

Die Ausnahmen, die Yergil von diesen Regeln hat, lassen sich in fol- 
gende vier Gruppen teilen. 

1) Die besonders entscheidende Stelle Quintilian IX 4,66 hatte echonW. Meyer, 
Abh. d. Bayer. Akad. XVH (1886) 9 herangezogen, in seinen spkteren Unter- 
suchungen aber zu gunsten einer anderen Erkliirung fallen gelassen. Die Zeug- 
nisse der Rhetoren uber die vitiosa clausula durch Monosyllaba hat H. Bomecque, 
La prose mdtrique dans la coirespondance de Cicdron (Paris 1898) 20 gesam- 
melt; vgl. anch A.Kirchhotf, Jahrb. f. Phil. Suppi. XXVIII (1902) 28ff. 

2) Der Versuch W. Meyers, Sitzungsber. d. Munch. Akad. 1884, 979 fiF., die 
Abneigung der lat. Dichter gegenuber dem WortschluB in der 6. Hebung aus 
der von ihm nachgewiesenen Praxis der alexandrinischen Dichter abzuleiten, 
ist vor allem deshalb nicht iiberzeugend, weil die lat. Dichter die Regel grade 
bei griechi8chen Worten oft verletzt haben. — Auch auf Inschriften (iberwiegt 
die Zahl der reguler gebildeten Hexameterschlusse weitaus die der gegenteili- 
gen. Ais Ausnahme fiel mir auf das carm. epigr. 1633, das in elf Hexametem 
sechs irregulare Scblusse hat (Parcae cecinere, fessum recreasti, optent sibi cuncti, 
superet tibi semper\ nec mare saevom; terminus hic est). Dieses Epigramm, des- 
sen Zeit Bucheler ais 'propius ab Augusto’ bestimmt, hat in der Phraseologie 
bemerkenswerte ennianische Floskeln: navibu(s) velivolis = ann. 888; alma Fides 
~ trag. 380 6 Fides alma; sanctissuma diva ann. 64 sancta dearum (vgl. 
Aen. VI 65 sanctissima vates); mare saevom^ Scip. 10 Neptunus saevos; dignum- 
que dicasti dpxaluic. Hieraus ist ersichtlich, daB der Verfasser, wie er bei sei- 
nem navibu(s) sowie hic meas deposui dem Ennius in der Prosodie, so bei der 
Bildung seiner Versschlusse in der metrischen Technik gefolgt ist. Dies alles 
erscheint mir sebr bemerkenswert. 
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1. VERSSCHLUSSE NACH GRIECHISCHER TECHNIK1 2 3) 

Yergil hat solche Schliisse 85 mal, und zwar a) 50 mal bei griechi- 
schen Eigennamen, z. B. petit Euandri, Dardanio Anchisae; Oriona, Anchiseo; 
an Meliboei, ducis Meliboei; extremi Garamantes, pictique Agathyrsi, Aonie 
Aganippe, Noemonaque Prytanimque; Deiopea, Demodocumque. So in Buch 
VI: 802 aw< Erymanthi, 484 sacrum Polyboten, 445 maestamque Eriphylen; 
447 Laodamia, 393 = 601 Pirithoumque, 483 Thersilochumque. b) 29 mal 
bei griechischen bzw. grazisierten Appellativen, namlich a) 14 mal vor 
hymenaeus (nacb Catulis Vorbild), z. B. pati hymenaeos, canit h., pactosque 
h., inceptosque h., inconcessosque h., Lacedaemoniosque h. So in VI: 623 
vetitosque h. (1) 5 mal vor hyacinthus, z. B. rubens h., tondebdt h., ferru¬ 
gineos h. t) je 2 mal vor cyparissus und elephantus (Idaeis cyparissis ~ 
Nikand. ther. 585 ’lbcur|C Kuirapicrcrou, coniferae c.; nitens e., sectoque e.). 
So in VI: 895 nitens elephanto. 6) je 1 mal potest electro, purpurea nar¬ 
cisso*) ; centaureas); Oricia terebintho4), alboque orichalco, odoriferam pana¬ 
ceam. c) 2 mal nach einem griechischen Wort5): buc. 7, 53 castaneae hir¬ 
sutae, georg. I 221 eoae Atlantides abscondantur, d) 4 mal iibertragen auf 
lateinische Worte, aber so, daB die griechische Technik deutlich ist durch 
Hiatus oder syllaba anceps: Aen. IV 667 = IX 477 femineo ululatu (yu- 
vaiKeuu oXoXuTpui, der Hiat und Rhythmus gleichzeitig malerisch) 6), VII 
631 turrigerae Antemnae (irupYOcpopoi ^AvTepvcu; A. wurde ais Stadt der 
Aboriginer auf griechischen Ursprung zuriickgefuhrt: Dionys. Hal. I 13,2. 
16,5) georg. II 5 pampineo gravidus autumno (soli wohl auch die Schwere 
malen, vgl. Aen. III 464 dona dehinc auro gravid sectoque elephanto). 

2. VERSSCHLtjSSE AUS ARCHAISCHER POESIE ENTLEHNT 

l) Schltisse mit Monosyllaba, a) Bei vorhergehendem Monosyllabon. 
Bezeugt: georg. IV 6. Aen. 1181 si quem (Lucr. VI 167), georg. I 314. 370. 
III 133 et cum (Lucr. IV 259 u. o.), georg. II 103 quae sunt (Lucr. I 232 
u. 3.), HI 428 et dum (Lucr. II 1125), III 484 in se (Lucr. I 729 u. 6.), 
Aen. VHI 400. XI 3 mens est (Lucr. HI 647), XI 16 hic est (Lucr. IV 317), 
XII 565 Iupiter hac stat (Ennius ann. 258). Wahrscheinlich: die Mehrzahl 
der unten bei 4 b 1 aufgezahlten Beispiele, da fast in allen das eine der 
beiden Monosyllaba bei Ennius oder Lucrez in solchen Versschliissen steht; 
in Aen. VII 708 et tribus et gens ist die Wahrscheinlichkeit noch um so 
groBer, ais auch der fiinfte FuB unregelmaBig gebildet ist und die publi- 
zistisch-prosaische Ausdrucksweise auch sachlich auf Ennius weist. — b) Bei 
vorhergehendem Disyllabon in Synaloephe: IX 57 atque huc 440 atque 

1) Vgl. E. Plew, Jahrb. f. Phil. 1866, 631 ff., der aber nur schlieflende Wbrter 
der Form beriicksichtigt. 

2) Bei Dionys. Perieg., dem Nachahmer alexandrinischer Dichter, stehen 
293. 1031, f|\4icTpoio und vapKioomiv (sc. X(Gov) am VersschluB. 

3) Am VersschluB auch Lucr. IV 124, wie die Umgebung beweist nach 
griechischem Muster. 

4) X 136, ebenso Properz III 7, 49, wahrscheinlich beide nach gemeinsamem 
hellenistischen Vorbild; vgl. 'ftpndoio Nikand. ther. 616 (anders Rothstein z. d. St.). 

6) Vgl. Catuli 64, 96 Idalium frondosum, Ovid met. IV 535 Ionio immenso. 
6) Vgl. Ovid met. XI 17 Bacchei ululatus. 
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hinc, wo die Art der Synaloephe in diesem FuB fur Vergil singulSr ist (vgl. 
uber atque unten bei 4). — c) Bei vorhergehendem Polysyllabon. Bezeugt: 
Aen. I 65 II 648 X 2.743 hominum rex (Ennius ann. 175), VI 846 re¬ 
stituis rem (Enn. 370), III 12. VIII 679 magnis dis (Enn. 201), IX 532. 
XII 552 opum vi (Enn. 161. 402; aus Ennius auch Cic. poet. de div. II 
115), georg. III 468. Aen. II 472 prius quam (Luci-. VI 917). Wahrschein- 
lich, weil es Monosyllaba sind, die auch Ennius oder Lucrez so an den Vers¬ 
schluB stellen: a) enblitische Worte Aen. I 151 virum quem (vgl. Lucr. 
IV 760 eum quem und Uber virum an dieser Stelle gleicb im Folg.), VI 346 
fides est (vgl. Lucr. II 95 quies est, V 1047 notities est, und fur fides an 
dieser Stelle V 104 fidem res), buc. 3, 62 apud me. Aen. IV 314 tuam te 
X 259 parent se 802 tenet se (vgl. Lucr. I 978 locet se und fur tuam an 
dieser Stelle III 3 tuis nunc V 860 sua quae), auch wohl buc. 8, 106 bo¬ 
num sit. p) Appellativa (sflmtlich in dieser Stellung bei Ennius iiberliefert): 
Aen. III 375 deum rex (ebenso Ciris 520), georg. I 247 silet nox, II 321 
rapidus sol1), Aen. X 864 viam vis XI 373 tibi vis, V 638 agi res VII 592 
eunt res IX 320 vocat res 723 agat res X 771 sua stat. Wabrscheinlich 
enuianisch ais alliterierende Verbindungen oder aus anderen Griinden: X 107 
secat spem (s. uber secare auch zu VI 899), 843 praesaga mali mens (vgl. 
Plaut. Baccb. 679 animus plus praesagitur mali)2 3) wie auch II 170 deae 
mens (mens so wohl arcbaisch: s. Anhang I 3) und X 228 deum gens (ar- 
chaische Genitivform in feierlicher Umgebung, vgl. Servius), X 361. 734 
viro vir XI 632 virum vir (in Scblachtszenen, deren erstere sieber nach 
ennianischem Muster gedichtet ist: s. 'Ennius u. Verg.’ S. 158ff.)8); dazu 
II 355 lupi ceu nach A 72 Xukoi u>c vielleicht durch Ennius vermittelt: 
denn ceu ist aus Enn. ann. 352 belegt und nach zflgemdem Vorgang des 
Lucr. IV 618. VI 161 und Catuli 64, 239 erst von Vergil haufig (24 mal, 
noch nicht in den Bucolica) verwendet worden4) (Horaz hat es erst im 
IV. Odenbucb 4,13, d. h. unter dem EinfluB der edierten Aeneis); III 390. 
VIII 143 ilicibus sus 83 conspicitur sus (formell nach Ennius wohl auch 
Lucrez V 25 Arcadius sus s. S. 441). 

2) _: V 320 intervallo aus Lucrez II 295. IV 187; wahrschein- 
licb ennianisch aus sacblichem Grund VIII 345 nemus Argileti.5) 

3) in einem Wort: VI 11 mentem animumque (gleichzeitig mit 
singul&rer Synaloephe) aus Ennius-Lucrez (s. den Kommentar).6 *) 

1) Orid, fur den Versschlusse dieser Art noch viel ungewflhnlicher waren 
ais fur Vergil, sagt einmal: iubar aureus extulerat sol (met. VII 663), wo wir 
ennianisebes Prototyp vermuten wflrden, auch wenn uns nicht zufAllig flber- 
liefert ware simul au/reus exoritur sol (Enn. ann. 92). Vgl. Cic. Arat. 264 cur¬ 
riculum sol. Lucr. III 1044. V 267. 389 aetherius sol. 

2) Vgl. auch die Versschlusse des Lucrez siet mens (III 101), metu mens 
(ib. 162), labat mens (ib. 463) und fflr so gestelltes mali VI 663 mali fert. 

3) Fflr Benutzung des Ennius auch an der zweiten Stelle spricht, daB sich 
die Phrase XI 632 legitque virum vir anch bei Livius IX 39, 6 X 38,12 findet 
(vgl. Stacey 1. c. [o. S. 371,6] 61). Vgl. auch Ennius ann. 276 am VersschluB 
virum vis. 

4) Einmal hat es auch Varius de morte bei Macrobius VI 2, 20. 
6) Ist es nicht ennianisch, so fallt es unter 1), da man den Namen mit der 

griechischen Legende in Verbindung brachte. 
6) Analog ist folg. Fall zu beurteilen. Nach E. Plew bei Lehrs, Q. Hor. Flacc. 

(Leipzig 1869) p. CXLIff. hat Silius viersilbigen VersschluB bei vorhergehendem 
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4) u w< _ y in mehreren Wortern: V 382 = XII 295 atque ita fatur 
(gleichzeitig mit ungewohnlicher Synaloephe)* 1 2), X 594 = XI 822‘haec ita 
fatus wohl sicher mit konventioneller ennianischer Phraseologie (s. o. S. 374). 
Bei III207 haud mora nautae, X 153 haud fit mora Tarchon ist Benutzung 
ennianischer Phraseologie wahrscheinlich, 8. Kommentar zu VI 177. Wegen 
der singulftren Synaloephe wohl ebenfV.lls XII 26 animo hauri3), und wegen 
der singularen Wortteilung vielleicht auch XII 634 sed quis Olyjnpo.8) 

5) _uo_v XI 614 quadrupcdantum: Ennius tr. 154, aber wohl sicher 

auch in den Annalen gebraucht.4 *) 

3. VERSSCHLtJSSE MIT MALERISCHER ABSICHT 

a) Schliefiendes Monosyllabon. 

In Aen. I 105 insequitur cumulo praeruptus aquae mons wird das Dber- 
hangen der Flutwelle gemalt (der Vers selbst ist gewissermafien 'prae¬ 
ruptus’), wie in II 250 ruit cceano nox (vgl. Culex 202 equos nox) georg. 
I 313 ruit imbriferum ver das ruere der Nacht und des Frtihlings und in 
Aen. IV 131 Massylique ruunt equites ct odora canum vis6) georg. III 255 
ipse ruit dentesque Sabellicus exacuit sus das ruere der Meute und des Ebers. 
— In Aen. V 481 sternitur exanimisque tremens procumbit humi bos6) wird 
das. plotzliche Niederstiirzen des Rindes plastisch zum Ausdruck gebracht; 
freilich tadelt der metrische dvcu(J0Tyroc Servius den Vers (est hic pessimus 
versus in monosyllaba desinens), aber man empfindet die Kraft, wenn man 
den lahmen Vers des Apollonios I 429, Vergils Vorbild, daneben halt: 

TrXrjHev, 8 b’ (der Ochs) a0p6oc au0t Treffibv dvepeicraio Yahj.7) — Die 
Stelle georg. I 181 exiguus mus war schon im Altertum beruhmt und wird 
von Quintilian VIII 3, 20 ais etwas, das man non tam ratione quam sensu 

mehrsilbigen Wort aufler bei dem griechischen hymenaeus nur noch zweimal 
in den Verbindungen divumque hominumque und superumque hominumque (I 152. 
II 484). Es sind das ennianische Versschlusse (ann. 249. 681). 

1) Ennius hat atque mit Synaloephe in diesem FuB ann. 175. 232, ita an 
gleicher Stelle ann. 40; atque ita an gleicher Stelle Lucr. II 227. 

2) Der vorhergehende Vers schlieflt mollia fatu, wo fatu, bei Vergil nur 
hier, dem Wort und der Form nach archaisch ist, obwohl es uns vor Vergil 
nicht iiberliefert ist (Neue III* 688; auch der Imperativ fure ist vor Vergil nicht 
nachweisbar: ib. 637). 

3) Mit Olympum, Olympi schlieflt Ennius zwei Verse (ann. 1. 192). 
4) Die diesem Verse vorhergehenden 608ff. sind nach Servius’ Zeugnis dem 

Ennius nachgeahmt. 
6) Hiermit scheint schon Ennius vorangegangen zu sein, da auch Lucrez 

zwei Verse (IV 681. VI 1222) mit canum vis schlieflt. 
6) bos am VersschluB, aber nach vorausgehendem Monosyllabon (iam bos> 

VII 790. 
7) Vgl. Scaliger poet. (p. 484 der Ausgabe von 1607): 'ergo maximus poe¬ 

tarum cum incomparabilem versum illum fecisset sternitur — bos, impudentis¬ 
sime Servius, Pessimus, inquit, versus in monosyllaba desinens. Utrum enim 
malis, hunene, an sternitur, exanimisque tremens bos corruit ictui Quis igitur 
illum quoque grammaticorum interpolabit nobis, ne sit monosyllabum insequi¬ 
tur cumulo praeruptus aquae monsl Atqui potuerat sic insequitur tumidis mons 
incitus undis. Verum ut corruit taurus, ut confluxit in unum montem mare: ita 
corruit versus in monosyllabum; sicut et in illo: ruit Oceano nox (quid illo 
acrius?), en haec promissa fides est (VI 346): nihil enim aptius indignationi, 
quam oratio desinens in raonsyllabum’. 
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beurteilt, erklfirt mit dem Bemerken: clausula ipsa unius syllabae non usi¬ 
tata addidit gratiam. — Gelegentlich ist auch im Griechischen dieser Vers- 
schluB zu maleriscbem Zweck verwendet, so wohl in dem homerischen 
opuipei b’ oupavoBev vuH (danach ruit oceano nox) und in einem Zitat des 
Dionysios (des Lebrers des Aristophanes von Byzanz) bei Clem. AI. str. 
V 674 P. tt6vtou paivoptvoio Trepicrreivei aXuxfi Eaip1) (vgl. Vergilsprae¬ 
ruptus aqupe mons). t)berbaupt wurden Versschliisse dieser Art von den 
romischen Dicbtem wohl griecbisch empfunden2 3), denn viele lassen sich 
obne weiteres griecbisch schreiben: ibxe&vcu vu£, 6p(lpo<p6pov fjp, xuvuiv 
ic (vgl. p 175 peyaXri ic), ’Apx<ibioc uc (so Lucrez Y 25 Arcadius sus, 
dafiir setzte ein Italiker, wahrscheinlich Ennius, den Sabellicus sus, den wir 
bei Yergil fanden), xapai {JoOc (vgl. y 430 fjXGe pfcv ap (JoGc), tfpixpo- 
Tatoc pOc; auf ein griechisches Sprichwort geht daher auch Horazens ridi¬ 
culus mus (a. p. 139). DaB griechische Metriker die Sache auch theoretisch 
behandelten, macht die Nachricht des Servius zu VIII 83 wahrscheinlich: 
*conspicitur sus\ Horatius: 'et amica luto sus\ sciendum tamen hoc esse 
vitiosum monosyllabo finiri versum, nisi forte ipso monosyllabo minora ex¬ 
plicentur animalia, ut 'parturient montes, nascetur ridiculus mus’, gratiores 
enim versus isti sunt secundum Lucilium: Lucilius aber folgte in seiner 
Theorie wie der Grammatik und Rhetorik, so auch der Metrik griechischen 

Quellen. 

b) \j \j _ y und _ u u _ u. 

Der ionische Rhythmus ^ w _ y malt die Klage X 505 multo gemitu 
lacrimisque, das Weichliohe IV 215 et nunc ille Paris cum semiriro comi¬ 
tatu*) In V 588f. ut quondum Creta fertur labyrinthus in cilta \ parietibus 
textum caecis iter ancipitemque mille viis habuisse dolum soli das fflnf- 
silbige ancipitemque, wie die weiterhin folgenden langen Worte indeprensus 
und inrcmeabilis die Irrwege des Labyrinths malerisch zum Ausdruck 
bringen (vgl. den Komm. zu VI 27 u. S. 427,3). Diese AuffassuDg wird 
auch dadurch empfoblen, daB Catuli an der hier von Vergil nacbgeahmten 
Stelle 64,114 ne labyrintheis e flexibus egredientem den Vers ebenfalls mit 
einem fiinfsilbigen Wort schlieBt, was auch fur ihn eine Raritat ist (im 
Epyllion nur noch 152 alitibusque 205 contremuerunt, beide mit archai- 

sc-hem Kolorit). 

c) ZTTovbeiatovTec. 

Da A. Viertel, De versibus poetarum lat. spondaicis (Jahrbiicher fur 
Phil. 1862, 801 ff.) gerade das uns hier angehende Moment nur oberflach- 
lich und mei st unrichtig behandelt hat, muB die Untersuchung ganz von 
neuem angestellt werden, zumal seitdem das griechische Material von 
A. Ludwich, De hexametris poetarum graec. spondiacis (Halle 1866) vor- 

gelegt worden ist. 

1) D. h. edXaacra, vermutlich semitische Glosse. . _ 
2) Daher bildet Lucanus seinen einzigen VersschluB dieser Art (E. lrampe, 

de L arte metr., Berl. 1884, 34) mit einem griechischen und einem nach grie- 
chischer Weise gebildeten Wort: IX 723 tabificus seps (vouaoqpdpoc ojw). 

3) Nach Quintilian 1. c. (o. S. 437,1) hat ein langes schlieBendes Wort etwas 

praemolle-, Paris war eben der Typus der paXaxia. 
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Bekanntlicli haben die alexandrinischen Dichter im Gegensatz zu den 
alten Epikera solche Verse mit besonderer Vorliebe gebraucbt, so daS in 
der Ilias auf 100 Verse durchschnittlich 5 bis 6, bei Aratos 14 bis 15 kom- 
men und Eratostbenes in den funfzebn uns erbaltenen Hexametern seines 
Hermes 7 spondeische bat. Die alten Epiker baben mit solclien Versen wenn 
iiberbaupt, so doch nur in einer verschwindend kleinen Anzabl von Stellen 
malerische Wirkung erzielen wollen, denn es erscbeint fast zu gesucbt, in 

Versen wie 

b 117ff. peppriptHe b’ ditetTa K<rrci qppdva kcu Kara 0upov 
pd piv auTov Ttaxpoc dacreie pvricrGrjvai, 
rj rrpuJT’ dHepeoiio Bactra re TretpricraiTO 

mit Ludwich (S. 164) den Zweifel der Uberlegung maleriscb ausgedriickt 
zu seben (die Folge zweier spondeischer Verse ist bei Homer nicbts Un- 
gewohnliches). Die alexandrinischen Dicbter sind im allgemeinen dem 
homerischen Braucb gefolgt, insofern sie mit der Mehrzahl solcher Verse 
malerische Absicht nicbt verbunden haben1), wie z. B. beliebige Verse des 
Kallimachos zeigen: 

b. Dian. 221 ff. oube pdv 'YXaiov te xai aqppova ‘Poikov eoXrra, 
oubd Trep dxQaipovrac, dv *Aibt pwpfitfaaGai 
toEotiv ou y«P crcpiv Xayovec cruveTrupeucoviat, 
tduuv MaivaXiri vaev qpovtu aicpijupeia. 

Vielmehr war es (Ludwicb 163) wesentlich nur der ziehende, scblaffe und 
weichlicbe Rhythmus, der diese Poeten an solcben Versen Gefallen finden 
lief}2): war doch _o_o auch in der Prosa ais weichlicbe Klausel verrufen. 
Aber wenigstens ais sekundfires Moment ist das malerische zu jener Zeit 
starker betont ais im alten Epos. Daflir baben wir das interessante Zeug- 
nis des Longinos bei Euseb. pr. ev. X 3,20: Antimacbos habe den Vers 

I 558 ’,lbeu> 0’, 8c KupTicTTOc 4irix0oviujv revet’ avbpiuv 
mit der Anderung 

"Ibecu 0’, 8c KapTKTroc dTTixGoviuiv rjv avbpcuv 

beriibergenommen, was ihm das Lob des Lykophron eingetragen habe: 
AuKoqppuiv eiTaivei Trjv petaGecTiv, ujc bi’ auTpc dcrrriptYpdvou roO 
(Ttixou. Das wird best&tigt durch Stellen wie 

Kallimachos h. Apoll. 23 ficmc dvl OpuYP) bieioc Xi0oc dcrrripiKTai 
Dian. 60 f. f| x«Xk6v leiovra xapivoGev pe aibipov 

apfloXabic t£Tutt6vt€c dm pera poxGrjcreiav 
182 biqppov dmcrrricrac, Ta be cpaea prixuvovTai 

Apollonios Rhod. I 531 pecrotu b”AYKa\oc pdya tc (T0dvoc ‘HpaxXfjoc3) 
1066 vupcpai dTroq>0ipdvr|v dXar|ibec wbupavro 

IV 287 ‘Pimaioic dv dpecKJiv dTTOTTpo0i poppupoucriv 

1) Wie iiberhaupt eine solche bei ihnen sebr zuriicktritt; z. B. ist das, was 
R. Merkel, Metr.-krit. Abh. iiber Apollon. Rhod. (Progr. Magdeburg 1844) 6. 9. 
12. 18 dafiir anfuhrt, viel zu gesucht, um glaublicb zu erscbeinen. 

2) Sehr deutlich z. B. Moschos 2,24 imvifioucfa (iiber das Ethos s. S. 429,1). 
3) Bei Homer steht ‘HpctKX.f|oc (-i, -a) nie um VersschluB, Apollonios weicht 

also bewufit ab, vielleicht auf Grund des homerischen pip ‘HpaK\r|€ir|. In dem 
homerischen p(pc ’€TeoK\r|e(pc (A 386) findet Aristides Quint. de mus. II c. 9 
p. 62,14 (Jahn) t6 Kaxa xrjv pthpriv £Eoxov ausgedriickt. 
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Theokrit 1, 71 
2, 35 

Arat 1124 

953 
Theokrit 15, 87 

Euphorion fr. XCVI Meiu. 
Theokrit 24, 47 

ttivov pfcv Guiec, xrjvov Xukoi wpucravxo 
OitoxuXi, xai Kuvec dpptv ava ttx6Xiv wpuovxai 
xai Xukoc 6mt6xe paxpa povoXuxoc ubpur)xai 
f| TroXXri axp^(pexai rrap' ubinp naxea Kpui£oucra 
naucra{j9J 05 bucrxavot avavuxa KwxiXXotcrai 

Zeqpupou peya noicpuHavxoc 
bpwac br) xox’ fiuaev uttvov (lapuv dtccpucruiv- 

xac, 

in denen die Dichter selbst auf das malerische Element durch Hinzufiigung 

yon pe^tx, naxea, paxpa, dvavuxa, (lapuv oder durch die Wahl von Worten 
wie ‘HpaKXric, axripiileaGai, poxGeiv, priKUvecrOai und Verben der langge- 
zogenen Klage hinweisen.x) 

Die Praxis des Ennius und Lucrez stimmt insofern mit deijenigen 
der alten griechischen Epiker uberein, ais spondeische Verse nicht gemieden, 
aber auch nicht gesucht werden, und an den wenigsten Stellen eine beson- 
dere malerische Absicht vorliegt. Unter den 5 gesicherten eDnianischen Bei- 
spielen (33 191 201 255 304) k5nnte malerische Absicht vorliegen in 

33 olli respondit rex Albai longai 
201 dono ducite doque volentibus cum magnis dis, 

unter den 31 des Lucrez (I 60 64 586 616 991 1077 1116 II 295 302 
309 397 475 615 1053 1147 III 191 249 253 417 545 908 963 IV 
125 187 198 594 975 978 V 190 425 1156 1265)* 2) nur in 

III 190 f. quippe volubilibus parvisque creata figuris, 
at contra mellis constantior est natura 

I 616 corpora constabunt ex partibus infinitis 
II 1053 undique cum vorsum spatium vacet infinitum 
I 990 f. quippe ubi materies omnis cumulata iaceret 

ex infinito iam tempore subsidendo 
1146f. omnia debet enim cibus integrare novando 

et fulcire cibus, cibus omnia sustentare 
V 1265 mucronum duci fastigia procudendo 

III 907 insatiabiliter deflevimus aeternumque 
nulla dies nobis maerorem e pectore demet. 

Bemerkenswert ist, daB in Buch I am meisten Beispiele vorkommen, 
in Buch VI keins mehr3); das kbnnte sich daraus erklaren, dafl Lucrez, ais 
er sah, wie die Neoteriker in solcben Versen etwas Besonderes suchten, sie 

1} Fur die malerische Absicht in dem zuletzt angefiihrten Vers des Theo¬ 
krit vgl. Oppian hal. IV 460 elahxev otbaivouaa xai fiaxetov da9|ua(vouaa und 
Ovid met. VI 247 animam simul exhalarunt VII 681 mors deprenderat ex¬ 
halantes. 

2) Die ungenauen Zahlen der 1. Aufl. habe ich auf Grund der Diss. von 
H. Mirgel, De synaloephiB et caesuris in versu hexam. lat., Gcjtt. 1910, 9, 3 kor- 
rigiert. Dort ist auch dies richtig bemerkt, daB V 971 involventes nicht herge- 
hbrt: vgl. I 659 disturbans dissoluensque VI 446 demisit dissoluitque und Catuli 
66, 74 evoluam 95,6 pervoluunt an den Pentameterschliissen. 

3) Die Tatsache ais solche war, wie ich aus der in der vor. Anm. zitierten 
Diss. von Mirgel nachtr&glich sah, schon von Paulson, Lucrezstudien, Goeteborg 
1897 bemerkt worden; sein Erklarungsversuch wird von Mirgel S. 9 zugunsten 
des von mir in der 1. Aufl. gegebenen zuruckgewiesen. 
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absichtlich mied. — Lucrez ragt mit seiner Lebenszeit, aber nicbt mit sei- 
nen dichterischen Tendenzen schon in die Zeit der Neoteriker hinein. 
Ibre Vorliebe fur die spondeiscben Yerse wird durch die bekannten Worte 
Ciceros ad Att. VII 2 bezeugt: Brundisium venimus usi tua felicitate navi¬ 
gandi; ita belle nobis 'flavit ab Epiro lenissimus Onchesmites’. hunc <Tnov- 
beidCovra si cui voles tuiv vcujt^pujv pro tuo vendita, und demgemaB hat 
Cicero auch in seiner Praxis eine Abneigung gegen diesen VersschluB: 
gegentiber den zahlreichen Beispielen des Aratos bat er nur eins: Orionis 
(Aratea 3). 

Die Praxis des Catuli ist dagegen die der Alexandriner (vgl. Haupt 
bei Belger p. 240f.), d. h. spondeische Verse werden gesucbt und zwar im 
allgemeinen nur wegen des weichen Rhythmus (vgl. lenissimus bei Cic. 
1. c. Persius 1,95; Quintilian IX 4, 65 bezeichnet Apennino, armamentis, 
Orione am VersschluB ais permolle), gelegentlich aber auch in malerischer 
Absicht. Er hat 42 solcher Versausgange in 781 Hexx., d. h. in je 100 
etwa 5—6, w&hrend Lucrez in 7415 Hexx. nur 29 hat, d. h. erst in je 
1500 etwa 5—6. Die Verteilung auf die einzelnen Gedichte ist bezeich- 
nend: im Epyllion (408 Hexx.) 30 spondeische Schliisse, in den 373 Hexx. 
der Disticha nur 12; darin folgt er wohl dem Vorbilde des Kallimachos, 
der in dem elegischen Hymnus und in den Epigrammen iiberhaupt keinen 
solchen Vers hat.1 2 3) Unter den 42 VersausgSngen dieser Art bei Catuli 
werden 13 durch Eigennamen gebildet, und zwar durch 12 griechische 
(64, 3 11 28 36 74 79 96 252 358. 68, 87 89 109), 1 lateinischen 
(lOO, 1), worin die TatSache ausgesprochen liegt, daB man solche Vers- 
schliisse von jetzt ab ais grfizisierend betrachtete, wahrend das bei Lucrez 
noch keineswegs der Fall ist, der in solchen Versen nur 1 griechisches Wort 
hat (centaurea). Unter den 29 ubrig bleibenden Beispielen Catulis be- 
zwecken bloB rhythmische Wirkung 17 (64, 24 78 80 83 91 108 119 
255 258 277 291 301. 66, 3 41 57 61. 116, 3), besonders deutlich 

64, 91 f. non prius ex illo flagrantia declinavit 
lumina8) 

255 euhoe bacchantes, euhoe capita inflectentes.8) 

Neben der rhythmischen Wirkung liegt eine bestimmte malerische Absicht 
vor in den iibrigen 12: 

64, 15 aequoreae monstrum Nereides admiranter 

44 fulgenti splendent auro atque argento; 
67 ipsius ante pedes fluctus salis adludebant 

1) Vgl. F. Beneke, De arte metr. Callimachi (StraBburg 1880) 20 f. Die 
Praxis ist verst&ndlich, denn es w&re disharmonisch gewesen, am SchluB des 
ersten Teiis des Distichons den daktylischen Rhythmus aufzuheben, der am 
SchluB des zweiten Teiis verbindlich war. tJbrigens hat Catuli in den eigent- 
lichen Epigrammen auBer dem Eigennamen Aufdenam (100,1) nur din Bei- 
spiel in dem unsere Sammlung beschliefienden, aber zeitlich wegen tu dabiis) 
supplicium besonders fruhen Epicramm 116,3: conarer e-, er wurde auf diese 
Finesse also erst mit dem Fortscnreiten seiner Kunst aufmerksam. 

2) Ein anderes rhythmisches artificium in verwandter Sache Horaz carm. 
I 12, 26 f. cum flagrantia de torquet ad oscula cervicem. 

3) Die XoE6tt)c des Nackens galt ais Zeichen der dfip6xr|c. 
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269 f. hic qualis flatu placidum mare matutino 

horrificatis zephyrus proclivas incitat undas 
274 post vento crescente magis magis increbescunt; 
286 Tempe, quae silvae cingunt super inpendentes 
297 pendens e verticibus praeruptis 

65, 23 atque illud prono praeceps agitur decursu; 
64, 71 f. ah misera, adsiduis quam luctibus externavit 

spinosas Erycina serens in pectore curas 
97 f. qualibus incensam iaclastis mente puellam 

fluctibus in flavo saepe hospite suspirantem 
68, 15 ium prece Pollucis, iam Castoris inplorata 
76, 15 una salus haec est, hoc est tibi pervincendum, 

wo das erste und zweite Beispiel die Bewunderung1) und die Pracht, die 
drei folgenden das allmahliche Anschwellen des Windes und der Wellen2 3), 
das sechste, siebente und achte das tlberhangen und das Moment des j&hen 
Hinabrollens8), die folgenden vier den Scbmerz und die Klage4) malen, 
darunter am schonsten das letzte, in dem das Ringen des durch den Ver- 
lust der Geliebten scbmerzerfiillten Herzens ergreifenden Ausdruck fand.5 6) 

Die Augusteer haben, wie sie iiberhaupt die Exzesse der Neoteriker 
durch Riickkebr zum Klassizismus aufhoben, auch in der Anwendung der 
spondeischen Verse Regel geschaffen. Tibuli hat kein Beispiel; Properz 7: 
drei griechische Eigennamen, dreimal heroine — dies nach alexandrinischen 
Vorbildern, vgl. Ludwich 1. c. 87 —, einmal (II 28c, 49) sunt apud in¬ 
fernos tot milia formosarum, namlich eben f|punvu)V (vgl. I 19, 13 illic 
formosae veniant chorus heroinae: kcxXoc x°P°c fipuiivai); Horaz je 2 in 
Oden und Epoden (drei griechische Eigennamen, 1 lateinischer), 1 in den 
Sermonen (a. p. 467, beabsichtigt, vgl. KieBling) ®); Ovid (nach Viertel 
1. c. 802) quantitativ ziemlich viele, aber wohl s&mtlich erlaubte (Eigen¬ 
namen, griechische Worte) oder beabsichtigte (die Untershchungen Viertels 
miissen neu angestellt werden).7) Vergil hat in seinen gesamten Dichtungen 

1) Vgl. V 728 KdnrTTeae- Xaol b’ au 0r|€OvT6 te GdpPqadv re. Ahnlich die 
Furcht: Moechos 2,16 i) b’ dnd pev axpuixuiv Xex^wv 06pe beipaivouaa. 

2) Bei den Griechen bildet das Partizipium von xupaiveiv oft spondeischen 
Ausgang (Ludwich 1. c. 117), vgl. femer xXuba Xtuxaivouaav Nikand. alex. 170, 
iffxaxat olbaivouaa (sc. GdXaoaa) Oppian hal. I 772, elv dXl Tropcpupourrq Arat 168. 

3) Vgl. Hanpt bei Belger S. 241. Ein anderes Mittel zu gleichem Zweck 
in unserm Vergilbuch 602; wieder ein anderes, aber sehr verwandtes Lucanus 
X 318 praecipites cataractae, nach E. Trampe, De Lucani arte metrica (Berlin 
1884) 36 der einzige so gebaute Vers bei Lucan. Prototyp waren die Sisyphos- 
verse der homerischen Nekyia, wo der gleiche Zweck wieder durch andere 
Mittel erreicht ist, s. o. 8. 419. 

4) Vgl. o. S. 421 f. und Varro At. fr. 24 Baehr. (FPR p. 336) lamentatur, 
Ovid. met. I 772 gemitu et lacrimis et luctisono mugitu (olKxpoyduj puKr|0puj), 
Ciris 82 pertimuit latratus-, mit externavit vgl. trrroiriaav Ps.-Moschos 4,122. 

6) Die Wirkung ist um so st&rker, weil es der einzige so gebaute Vers 
dieser Elegie ist. 

6) Im lyrischen MaB laBt er IV 4, 72 die Rede des Hannibal mit inter¬ 
empto _ u _ _ (gegen seinen Brauch und in Anlehnung an die moderne Rhetorik) 

wirksam schlieBen. , 
7) Vgl. auch Liidke, Rhythm. Malerei in Ovids met. (Progr. Stralsund 1878) 

26. Nach Mirgel a. a. O. (S. 443, 2) 12 ist bei Ovid met. I 117 inaequales autum- 
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(12085 Versen) 33 spondeische Verse, also erst in 2000 Versen etwa 5, 
wahrend Catuli etwa in je 100 Versen ebenso viel hat. Ziehen wir hiervon 
die schon oben unter l) und 2) behandelten 26 nacb griechischer Technik 
gebauten oder aus alteren Dichtern entlebnten ab, so bleiben 7 tibrig, von 

denen 6 malen sollen, namlich: 

buc. 4, 49 cara deum soboles, magnum Iovis incrementum 

das Wachsen (wie oben bei Catuli increbrescunt), 
georg. III 276 saxa per et scopulos et depressas convalles 

die tiefen Senkungen* 1), 
Aen. XII 863 quae (sc. ales) quondam in bustis aut culminibus desertis2) 

nocte sedens serum canit inportuna per umbras 

das Rufen der ales lugubris, 
II 68 constitit atque oculis Phrygia agmina circumspexit 

die Langsamkeit der Rundschau3), 
VII 634 aut levis ocreas lento ducunt argento 

die Muhe des Schmiedens4), 
III 549 cornua velatarum obvertimus antemnarum 

die Miihe des Manovrierens.5) Ob endlicb der siebente 
VIII 166f. ille mihi insignem pharetram Lyciasque sagittas 

discedent chlamydemque auro dedit intertextam 

nach griechischer Technik gebaut ist (es sind Worte des Graiugena Euan¬ 
dros, vgl. pharetra, chlamys) oder etwa die Pracht malen soli (wie Catuli 
64,44 o. S. 444), wird sich nicht leicht entscheiden lasseu: jedenfalls wird 
die Besonderheit der Sache durch den besonderen Rhythmus malerisch zum 
Ausdruck gebracht. 

4. DIE UBRIGEN FALLE 

a) auf mehrere Worte verteilt. 

Wahrend Cicero im Gegensatz zu der archaischen, auch von Lucrez 
befolgten Praxis viersilbigen Worten der Form aus dem Wege geht 
(nur drei Beispiele mit Eigennamen: Ar. 273 Capricornum 311 Capricorno 
372 Aquilai), nimmt er sich fiir den Fall, dafl nicht durch ein Wort 
gebildet wird, noch vbllige Freiheit, wie Ennius und Lucrez: in den 575 

nos der einzige Vers mit dieser Verteilung der Spondeen in lat. Worten (in 
griechischen epist. 8, 71 Amyclaeo Polluci 9,133 insani Alcidae): er hat, wie 
ich vermute, dadurch die dvwpaXia (inaequalitas) spielerisch zum Ausdruck 
bringen wollen. Aus den beabsicbtigten Spondeen des Lygdamus 5,16 nec venit 
tardo curva senecta pede macht Ovid, wie C. Hosius N. Jhb. XXXT (1913) 188,4 
bemerkte, ebenfalls beabsichtigte Dactylen: a a. II 670 iam veniet tacito curva 
senecta pede. 

1) Vgl. Scaliger 1. c. (o. S. 413) 486. 
2) Fiir desertis vgl. IV 462f. solaque culminibus ferali carmine bubo \ 

saepe queri. 
3) Vgl. Arat 297 iroXXaiac £k vrpnv ir£Xayoc TrepmaTrrcdvovTec. 
4) Vgl. die o. S. 422. 443 f. auB Kallimachos h. in Dian. 64, Apollon. Rhod. 

II 1010 und Lucrez V 1266 angefiihrten Verse sowie den schwerfalligen Rhyth¬ 
mus bei Vergil selbst georg. III 449 et spumas miscent argenti (uber deren lang- 
same und miihevolle Zubereitung Plinius n. h. XXXIII 106 ff. handelt). 

5) Vgl. o. S. 423 f. 



UNREGELMASZIG GEBILDETE VERSSCHLttSSE 447 

(am SchluB vollstkndigen) Versen seines Lehrgedichts hat er 24 Beispiele, 
d. h. auf 100 Verse 4,2. In 16 dieser Falle geht deD schlieBenden Wor- 
tern ein Monosyllabon voraus (z. B. sub caput arcti, ut prius illae, sed 
grave maestis; nur einmal, in Vers 153: quam iacit ex se), in den fibrigen 
8 Fallen ein mehr ais einsilbiges Wort (l 73 dextra rigat amnem 309 sem- 
per tenet ille 325 flexum tenet arcum 343 Titan trahit arcum 376 clarum 
caput Hydrae 454 profert simul anguis 468 parvos simul haedos 187 su¬ 
pero dedit orbe). Gegen Versschlusse dieser Art wurden nun aber die Neo- 
teriker aus einem, wie oben (S. 437) bemerkt, noch nicht sicher erkannten 
Grunde empfindlich. Catuli bat in den 408 Versen des Epyllion nur 3 
soleber Schliisse, namlich 23 o bona matrum 304 sunt dape mensae 58 
pellit vada remis1), d. h. auf 100 Verse nur 0,7. Vergil ist, seiner zwi- 
seben Archaismus und Neoterismus vermittelnden Stellung entsprechend, 
zuruckhaltender ais die archaiscben, freigebiger ais die neoterischen Dichter. 
Er hat in den Bucolica 13 Falle dieser Art (z. B. quae vehat Argo, te quo¬ 
que gaudet; ausschlieBlich mit vorhergehendem Monosyllabon), d. h. auf 
100 Verse 1, 6. In den Georgica 23, d. h. auf 100 Verse 1, 1. Die Bei¬ 
spiele der Georgica verteilen sich so: a) Nach Monosyllabon 19 (darunter 
einmal IV 84 dum gravis aut hos), b) Nacb mehrsilbigem Wort 3: II 153 
lmmum neque tanto I 80 pudeat sola ne ve IV 251 apibus quoque nostros. 
In der Aeneis 94, d. b. auf 100 Verse 1,0. Die Beispiele der Aeneis ver- 
teilen sich in folgender Weise: a) Nacb Monosyllabon 79, so in Buch VI: 
30 tu quoque magnum 47 non color unus 123 ab Iove summo 138 hunc 
tegit omnis 278 et mala mentis 365 tu mihi terram 434 qui sibi letum-, 
unter diesen 79 Fallen viermal in spaten Bucbern: VII 308 et tribus et 
gens VIII 400 haec tibi mens est IX 491 hoc mihi de te X 9 quis metus 
aut hos (die zwei ersten wobl ennianisch: s. o. unter 2); zweimal ebenfalls 
in spaten Biichern mit ganz ungewohnlichen Synaloephen: X 508 haec 
eadem aufert XII 26 hoc animo hauri, ersteres wohl durch eine rhetorische 
Figur bedingt (haec te prima dies bello dedit, haec eadem aufert), letzteres 
vermutlich ennianisch: s. o. unter 2; einmal im SchluBbuch mit wobl sin- 
gulkrer Wortverteilung: XII 634 sed quis Olympo, moglicherweise ebenfalls 
alteres Gut: s. o. unter 2. b) Nach zweisilbigem in Synaloephe stehen- 
den Wort 3: I 405 ille ubi matrem V 382. XII 295 atque ita fatur, letz¬ 
teres wahrscheinlich ennianisch: s. o. unter 2. c) Nach zwei- oder mehr¬ 
silbigem Wort 13: V 731 Ditis tamen ante VIII 382 sanctum mihi nomen 
X 302 puppis tua Tarchon 400 morae fuit H o 442 soli mihi Pallas 772 
quantum satis hastae XI 143 lucet via longo III 695 supter mare qui nunc 

1) In den Disticha hat er noch ein paar andere Stellen: E. Eichner, Progr. 
Gnesen 1876, 16. tlber Tibuli, Properz und Ovid vgl. K. P. Schulze, Z. f. G. W. 
XXIX (1876) 593 ff. (wo aber nur die Falle mit vorhergehendem mehrsilbigen 
Wort beriicksichtigt sind; die properzischen jetzt vollstfindig bei C. HosiuB im 
Index metricus seiner Ausgabe S. 179). Danach hat Tibuli bei vorhergehendem 
mehrsilbigen Wort 6 Falle, alie mit deutlicher Enklisis (I 2,95 circum terit 
arta 6, 1 offers mihi voltus 6, 63 proprios ego tecum II 4, 46 centum licet annos 
4,59 Nemesis mea voltu 6,111 versus mihi nullus-, Properz und Ovid nur je 
einen: III 23, 16 sacra conteritur via socco (sacra via), hal. 11 tandem pavet 
escam. Manilius hat nach dem Index metricus der soeben erschienenen Aus¬ 
gabe van Wageningens (Leipz. 1915) nur ein Beispiel, und dieses mit beson- 
derer Absicht: I 521 idem semper erit, quoniam semper fuit idem. 
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XI 170 magni Phryges et quam X 440 medium secat agmen 471 etiam 
sua Turnum 849 misero mihi demum XI 562 rapidum super agmen: also 
diese besonders harte Art nur in spatverfaBten Biichern. 

Bemerkenswert ist, daB, wie aus dieser Liste hervorgeht, die Falle init 
vorhergehendem Monosyllabon an Zahl diejenigen mit vorhergehendem Poly- 
syllabon um das Fiinffacbe Qbersteigen; so bat, wie erwShnt, Yergil in den 
Bucolica iiberhaupt kein Beispiel der letzteren Art, und nach Liidke, Progr. 
Stralsund 1878, 24 Ovid in den Metamorphosen ebenfalls niclit (gegen- 
riber 35 Fallen mit vorhergehendem Monosyllabon). Bevor ein geniigender 
Grund aufgefunden ist, kann ich nicht umhin, trotz W. Meyer (Sitzungsber. 
d. Miinch. Akad. 1889 vol. II 242), dem man ungern widerspricht, anzu- 
nehmen, daB die Vermeidung eines Auseinanderfallens von Wort- und Vers- 
akzent in Betonungen wie pellit vada remis, superi dedit orbe eine wenn 
auch vielleicht nur sekundare Rolle gespielt bat. 

b) SohlieSend.es Monosyllabon. 

1) Bei vorhergehendem Monosyllabon. Wahrend bei Ennius und 
Lucrez auf je 100 Verse etwa 1 Beispiel kommt, hat Cicero in den 574 
Versen seines Lehrgedichts nur 3 Beispiele (fr. VII 4 Baehr. liac est, 153 
ex se, 429 prae se), d. h. auf 100 Verse 0,3. Die Neoteriker gingen noch 
weiter: Catuli hat in den 408 Versen des Epyllions kein Beispiel hierfiir, 
Tibuli eins (I 4, 63)x), wahrend Properz sich hierin keine Schranke setzt 
(32 mal). Vergil vermittelt auch hier zwischen der zu groBen Freiheit der 
archaischen und der zu starken Manier der modernen Epoche. In den Bu¬ 
colica hat er 4 Beispiele (5, 83 nec quae 6, 9 siquis 7, 35 at tu 9, 48 et 
quo), d. h. auf 100 Verse 0,5; in den Georgica 13 (I 314 et cum 370 et 
cum II 49 si quis 103 quae sunt 539 nec dum III 133 et cum 358 nec 
cum 428 et dum 474 si quis 484 in se IV 6 si quem 71 et vox 84 aut hos), 
d. h. auf 100 Verse 0,6; in der Aeneis 32 (I 77 fas est 181 si quem 603 
si quid II 163 ex quo 217 et iam III 151 quae se 695 qui nunc IV 224 
qui nunc V 372 qui se 713 et quos VI 117 ne te 465 hoc est VII 310 non 
sunt 643 iam tum 708 et gens 790 iam bos VIII 400 mens est IX 491 de 
te X 9 aut hos 231 ut nos XI 3 mens est 16 hic est 164 nec quas 170 et 
quam [adv.] 429 et quos XII 48 pro me 231 hi sunt 360 qui me 526 nunc 
nunc 565 hac stat, mit Synaloephe IX 57 atque huc 440 atque hinc), d. h. 
auf 100 Verse 0,3. tlberall sind die beiden Worte durch den Satzakzent 
mehr oder weniger eng verbunden8); viele sind nachweislich, andere vermut- 
lich aus Ennius-Lucrez iibernommen (s. o. unter 2). 

2) Bei vorhergehendem mehrsilbigen Wort. Wahrend Ennius gegen- 
ttber dieser Harte so gleichgiiltig ist, daB er unter 100 Versen 6 so schlieBt, 
hat Lucrez unter 100 nur mehr 2,5, Cicero unter 100 nur mehr 1, nam- 
lich: fr. XXX Baehr. simul pes 57 equi vis 64. 189 curriculo nox 264 cur¬ 
riculum sol 475 signipotens nox; bezeichnend ist, daB vis, nox, sol ais 
schlieBende Monosyllaba mit dieser Betonung aucb bei Ennius iiberliefert 

1) Lygdamus 0, aber Sulpicia in ihren wenigen Versen 2 (de me, quom tu). 
2) Vgl. hieruber 0. Braum, De monosyllabis ante caesuras hexametri latini 

Dias. Marburg 1906, 72 ff. ’ 
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sind, pes bei Ennius-Lucrez (III 96. 653)1 2), d. h. also: die seclis Beispiele 
Ciceros sind ais Zitate anzusehen. Galt ihm mithin dieser VersschluB schon 
fiir unsclion, so waren die Neoteriker noch empfindlicher: Catuli hat im 
Epyllion (408 Verse) nur melir ein Beispiel: 315 opus dens, Tibuli keins, 
Properz ein kritisch nicht ganz sicheres (i! 25, 17 amor qui). Vergil 
hat in den Bucol. 2 Schliisse dieser Art, in den Georg. 6, in der Aeneis 
39*), d. b. auf 100 Verse 0,4: er halt also wieder die Mitte zwischen den 
Extremen. Die Beispiele sind wakrscheinlich samtlich entweder Zitate aus 
archaischer Poesie oder dieneu malerischen Zwecken: s. o. unter 2 und 3. 

1) DafJ aus ftbereinstimmung von Lucrez mit Cicero auf Ennius zu schliefien 
ist, ist o. S. 371 bemerkt worden, an der zweiten Stelle des Lucrez ist auch 
der Gedanke ennianisch (ann. 472 f.). 

2) Nicht mitgezahlt ist Aen. IX 260 fidesque est (Aphaeresis). 



X. 

IRRATIONALE LANGUNTGEN (ZU VI 254) 

Die bei Ennius und Yergil1) haufige Erscheinung, daB eine kon- 
sonantisch auslautende kurze Silbe vor Yokai und (seltener)2) eine voka- 
lisch auslautende Silbe vor einfacber Konsonanz oder muta + liquida ge- 
lkngt wird, ist oft behandelt, z. B. von Ph. Wagner, Quaest. Virgil. XII (im 
Anbang von Heynes Ausgabe IY4 422ff.), am besten von H. Nettleship im 
Anhang von Coningtons Ausgabe III3 (London 1884) 486ff. Doch muB 
die ganze Frage in engste Beziehung zur Technik des episcben Verses der 
Griechen gesetzt werden, liber die nach W. v. Hartel, Homer. Studien I2 
Berlin 1873 eingehend von A. Rzach in den Sitzungsber. d. Wiener Akad. 
C (1882) 346ff. gebandelt worden ist. Bei Homer (und Hesiod) werden 
drei Falle unterschieden. 1) Ais Langen erscheinen solche Yokale, die erst 
spater gekiirzt wurden; hier handelt es sich also nur scheinbar, vom Stand- 
punkt der spateren Praxis, um eine Irrationalitat. Z. B. 0 305 p TtXr|0Oc 
4m vpac 3Axauuv (Arsis), A 305 TrXr|0uv iuc (Thesis), M 218 opvic rjX0e, 
H 503 bapap ’AXefr|Vopibao. 2) Langungen durch folgenden, Spiranten, 
von denen das Gleiche gilt, z. B. i 360 ujc qpbtx’, axdp ol 346 ^xwv peXa- 
voc oivoto I 155 Oeov rnc xipr|(ToiKTiv. 3) Langungen durch die Kraft des 
Versiktus (meist bei'deutlicher Caesur, oft untersttltzt durch Interpunktion, 
und am liebsten in metrisch nicht sehr bequemen Worten), z. B. A 153 
beOpo paxeacfopevoc, 4nei q 298 xdv b1 aux’ ’AXk(vooc aTTapeifkxo H 416 
5lbaioc 6 be X 168 Kpupba Aioc aXXcuv; A 491 ouxe ttot’ ec iroXepov, 
aXXa B 24 ou XPH navvuxiov eu0eiv; € 287 ppPporec oub’ etuxec, aTap 
T 40 ai05 dcpeXec arovoc; B 228 upumaru) bibopev, euie 0 283 eicrax’ 
ipev 4c Appvov. Bei Ennius kommen von diesen drei Gruppen die efste 
und die dritte in Betracht, und zwar die erste in Fallen wie ann. 113 o 
pater o genitor, o sanguen dis oriundum 531 clamor ad 80 solus avem ser¬ 
vat, at 371 rumores ponebat ante\ die dritte aus Nachahmung Homers zu 

1) Horaz hat in den Satiren 8 Beispiele (aber keines mehr in den Episteln), 
vgl. KieBling-Heinze3 p. XXIII; daraus ist vermutungsweise zu echlieBen, daB 
Lucilius die ennianische Praxis ubemahm, um so mehr ais eins dieser Bei¬ 
spiele an einer dem Lucilius nachgebildeten Stelle sich findet (II 2, 67). 

2) Dieser Fall ist fur Ennius direkt allerdings nicht iiberliefert; da er sich 
aber in einem Fragment der Annalen des Accius findet (bei Festus 146 = 2FPR 
Baehrens).- calones famulique metallique caculaeque, 60 diirfen wir daraus ver- 
mutungsweise auf den Vorgang des Ennius schlieBen: vgl. Serv. zu Aen. IV 404 
it nigrum campis agmen] hemistichium Ennii de elephantis dictum, quod ante 
(sc. Vergilium) Accius est usus de Indis (s. dartiber: 'Ennius u. Verg.’ S. 44,1), 
und den Kommentar zu 33. 743. 
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erklaren, in Fallen wie ann. 87 sic exspectabat populus, atque 170 cum 
nihil horridius umquam, 440 tum cava sub monte late pecus intus patebat1) 
und wahrscheinlich auch 282 iamque fere pulvis ad (wenn pulvis nicht 

vielmehr eine Analogiebildung nach sanguis ist). Vergil muB bewertet 

werden wie die jiingeren griechischen Epiker. Diese hatten weder 

BewuBtsein einer urspriinglichen Lange, noch eines verlorenen Spiranten, 

also sind bei ihnen Beispiele der ersten und zweiten Gruppe nur mehr ais 

formelhafte Reminiszenzen aufzufassen. Diese Reminiszenzen konnen sein 

a) genaue, insofern die Langung dasselbe Wort trifft wie in dem homeri- 

schen Vorbild, z. B. Aratos 387 ixGuc eic nach 0 127 ixGuc 6c, Anti- 

machos, Theb. fr. XIX qpepeiv peXavoc oivoto nach i 346 excuv peXavoc 
oivoio, oder b) partielle, insofern die Langung auf analoge Worte tiber- 

tragen wird, z. B. Kallimachos h. 4, 263 fSctGuc 'Ivunroc nach N 705 uoXuc 
dvaKriKlei, h. 4, 238 aiqmbiov £ttoc enrq nach K 461 euxopevoc inoc 
puba. Mithin fallen fur diese jiingeren Epiker die erste und die zweite 

Gruppe mit der dritten zusammen, die ais die einzige bestehen bleibt. 

Analog verhhlt es sich bei Vergil. Wenn er z. B. sagt georg. III 118 
aequus uterque labor, aeque Aen. XI 323 considant, si tantus amor et oder 

V 853 nusquam amittebat, oculosque XII 772 hic hasta Aeneae stabat, huc, 
so sind das fiir ihn keine Langen mehr wie noch fur Ennius, sondern fur 

ihn fallt die erste und dritte Gruppe, die Ennius noch mit BewuBtsein zu 

scheiden vermochte, in die dritte zusammen. In der Anwendung dieser Frei- 

heit geht er viel weiter ais Ennius, genau so wie die jiingeren griechischen 

Epiker sich nicht scheuten, iiber Homer hinauszugehen-, also schreibt er 

nicht bloB z. B. I 478 pulvis inscribitur wie Ennius 1. c. pulvis ad caelum, 
sondern auch XII 68 si quis ebur, aut V 284 olli serva datur operum III 

112 Idaeumque nemus hic IV 64 pectoribus inhians. Und zwar hat er in 

Versen mit dieser Lizenz sicher griechische Technik gesehen. Das beweist 

l) die Praxis schon des Ennius, der, wie bemerkt, die Berechtigung fiir die 

Beispiele der dritten Gruppe aus Homer ableitete, 2) die Praxis Catulis, 

der nur in Versschliissen nach griechischer Technik (s. o. S. 437f.) langt, 

z. B. 64, 20 despexit hymenaeos 66, 11 auctus hymenaeo, 3) einzelne Falle 

der Praxis Vergils selbst, namlich a) wie Catuli in der fiinften Arsis eines 

Versschlusses nach griechischer Technik, und zwar a) in griechischen Wor- 

ten, z. B. buc. 6, 53 fultus hyacintho Aen. VII 398 canit hymenaeos, p) iiber- 

tragen auf ein lateiniscbes Wort: georg. II 5 gravidus autumno', b) in der 

vierten Arsis eines solchen Versschlusses nur an einer wahrscheinlich spaten 

Stelle: Aen. HI 464 dona dehinc auro gravia sedoque elephanto; c) in Vers- 

schliissen mit -que -que, die vermutlich schon Ennius einfiihrte (s. o. S. 450, 2) 

nach xe—re. (B 495 'ApKectiXaoc xe TTpo0onvmp xe KXovioc xe), und zwar 

u) in griechischen Worten vor muta c. liquida, z. B. Aen. IX 767 Noe- 
monaque Prytanimque IV 146 Cretesque Dryopesque, sowie vor emfacher 

Konsonanz nur in dem spkten BuchXII363 Chloreaque Sybarimque, P) iiber- 

tragen auf lateinische Worte vor muta c. liquida, z. B. buc. 4, 51 terrasque 
tractusque georg. I 352 adusque pluviasque Aen. VII 186 spiculaque cli- 

1) Dies Beispiel nach giitiger Mitteilung W. Jaegers. In seiner 1. Aufl. hatte 
Vahlen O. MiiUers montei in den Text gesetzt, in der 2. steht diese ja er- 
wagenswerte Vermutung in der adn. erit, neben zwei anderen nicht diskutier- 
baren. — Uber 240 s. 'Ennius u. Verg.’ S. 133, 2. 
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peique, sowie vor einfacher Konsonanz nur an einer wahrscheinlich spaten 
Stelle Aen. III 91 liminaque laurusque, d) a) in einem Yers mit homeri- 
scher jai)ur|cnc Aen. Y 337 emicat Euryalus et nach 0 140 xov b’ aux5 
€upuaXoc aTtapeipexo, p) iibertragen auf ein lateinisches Wort, aber in 
griechischem Zusammenhang: III112 Idaeumque nemus hinc; e) in dem Vera 

VI 254 pingue super oleum fundens ardentibus extis, 
wo super nach dem Muster des von Vergil vermutlich ais irrationale Lange 
aufgefaBten homerischen uireip (in der Verbindung uireip aXa) stehen wird, 
zumal auch die Tmesis super — fundens griechisches Kolorit hat.x) — Je 
mehr sich nach Vergil der lateinische Hexameter von dem griechischen 
und dem nach homerischem Muster geformten ennianischen freimachte, um 
so mehr trat die Lizenz zurvick, um schlieBlich ganz zu verschwinden. 
Schon Ovid hat sie nicht bloB quantitativ, sondem auch qualitativ sehr 
eingeschrankt, insofern er sie auf die Penthemimeres vor et und aut be- 
grenzt, vgl. Haupt-Ehwald zu III 184.1 2) 

1) Zu dem Vers aen. V 467 'cede deo\ — dixitque et proelia voce diremit 
bemerkt Servius richtig: vacat 'que’ metri causa, et maluit perissologiam facere 
quam uti communi syllaba, quae frequens vitiosa est: unde et Terentianus 
(v.'1010) 'nec tanta in metris venia conceditur uti: Graeci enim his utuntur 
frequenter. 

2) In dem Verse XV 217, der eine Ausnahme zu bilden scheint, ist, wie 
man sich jetzt aus der Ausgabe von H. Magnus iiberzeugen kann, die tJber- 
lieferung so schwankend, daB sie nicht zugunsten einer Ausnahme gedeulet 
werden darf. 



XI. 

BEMERKENSWERTE SYNALOEPHEN IN VI 
Neben Caesuren, iiber die oben S. 425 ff. einiges ausgefiihrt ist, sind 

die Synaloephen wichtige Merksteine in der Geschichte des lateinischen 
Hexameters. Da mir die Beriicksichtigung auch solcher Kleinigkeiten fiir 
die Vollst&ndigkeit der Interpretation eines Dichters, der auf die Form so 
groBes Gewicht legte wie Vergil, notig erschien, so habe ich seine Praxis 
durch eine Sammlung der bei ihm vorkommenden Synaloephen festgestellt1); 
denn nur an der Regel sind die Ausnahmen zu messen, und nur die letz- 
teren haben fur uns Interesse; fur besonders bemerkenswerte Falle habe 
ich zum Vergleich auch die Epiker vor Vergil gepriift. Es ist moglich und 
sogar wahrscheinlich, daB ich bei der gewaltigen Anzahl von Synaloephen 
Vergils und der Epiker vor ihm einzelnes ubersehen habe; doch werden 
dadurch die folgenden Aufstellungen kaum wesentlich beriihrt worden sein.2) 

1. DIE SYNALOEPHEN NACH IHRER STELLUNG IM VERS 

1. Erster FuB, dritte Silbe: 

852 haec tibi erunt artes. 

Einziges Beispiel dieses Buchs, wo das in Synaloephe stehende Wort 
dieses FuBes ein zweisilbiges ist (sonst nur 135 Tartara et 240 tendere 
iter 516 Pergama et 595 cernere erat Ibb pascere equos 855 aspice ut). 
Vergil erlaubt sich das meist nur, wie hier, bei eng verbundenen Worten, 
namlich bei neque (6 mal), age (8 mal, z. B. quin age et, immo age et, vade 
age et etc.), quoque (2 mal), quidem (buc. 9, 37 id quidem ago), ubi (georg. 
II 353 hoc ubi hiulca IV 49 aut ubi odor), tibi (noch georg. II 118. Aen. 
V 483. VIII 475); femer Aen. IV 539 et bene apud memores veteris stat 
gratia facti (bene — facti). Isoliert stehen in spaten Biichern: X 292 sed 
mare inoffensum XI 590 haec cape et. Die ungefallige Synaloephe unseres 
Verses behalt aus Vergil Martial XIV 21 bei (Birt bei FriedlRnder I 36), 

1) M. Haupt hatte schon im J. 1841 in den Observationes criticae sein 
Augenmerk darauf gericbtet (op. I 02f.). Eine treffliche Vorarbeit fur die Geor¬ 
gica: Schaper, Progr. Insterburg 1863 (p. 7) und Berlin (Joachimsth. Gymn.) 
1872/3; iiber Synaloephe von -ae: Leo, Plaut. Forsch.* (Berlin 1912) 357. 

2) Inzwischen ist eine, freilich z. T. nach anderen Gesichtspunkten ge- 
ordnete und fast ausschlieBlich statistische, aber doch dankenswerte Unter- 
suchung erschienen: A. Siedow, De elisionis aphaeresis hiatus usu in hexam. 
lat. ab Ennii usque ad Ovidii tempora, Diss. Greifsw. 1911. Einige ineiner 
friiheren Zahlen habe ich danach geandert, aber nicht alles durchgearbeitet. 
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der auBerdem nur noch curre age et (VIII 67, 5) hat, also bei dem Wort, 
bei dem auch Vergil die Freiheit sicb am oftesten nimmt. 

2. Zweiter FuB, dritte Silbe: 
776 haec tum nomina erunt, nunc sunt sine nomine terrae. 

Synalophe in einem daktylischen Wort dieses FuBes nur noch X 514 
ardens limitem agit (militarischer Ausdruck, also moglicherweise ennianisch). 
Im vorliegenden Vers ist die Seltenheit durch die rhetorische Antithese be- 
dingt; so haben auch Kallimachos und Tibuli die Strenge ihrer Technik 
gelegentlich einer rhetorischen Figur geopfert (Kaibel, Commentat. Momm- 
sen. 327f., W. Meyer, Sitzungsber. d. Miinch. Akad. 1884, 1032). 

3. Zwischen dem zweiten und dritten FuB: 
II 573 praemetuens Troiae et (zu Seite 262). 

Synaloephe eines spondeischen Worts an dieser Stelle ist bei Vergil 
nicht hSufig: im Durchschnitt einmal in 89 Versen. Aber in der inter- 
polierten Helena-Episode des II. Buchs findet sie sich dreimal in 15 Versen, 
namlich auBer in dem angefiihrten noch 580 Iliadum turba et, 587 ultri¬ 
cis flammae et. — Hier sei gleichzeitig noch auf folgendes Kriterium fur 
die Unechtheit dieser Episode hingewiesen: 584 feminea in poena est. In 
dieser Versstelle findet sich Enklisis von est an d auBer georg. I 83 nec 
nulla interea est wohl nur in diesem Vers (dagegen hat Vergil sie an d 
16 mal). 

4. Dritter FuB, dritte Silbe: 
707 ac velut in pratis ubi apes aestate serena 
717 has equidem memorare tibi atque ostendere coram. 

Seltne Synaloephen und fast nur in engen Verbindungen, namlich: 
neque 10 mal (darunter 6 mal neque enim, woriiber vgl. unter 5); buc 6, 6 
tibi erunt Aen. VIII 84 tibi enim; X 467 breve et; georg. IV 270 grave 
olentia (dariiber unter 5); nur VIII 364 (aude hospes) contemnere opes, wohl 
entlehnt. 

5. Vierter FuB, dritte Silbe: 

a) 52 Tros ait Aenea cessas neque enim ante dehiscent 
201 inde ubi venere ad fauces grave olentis Averni. 

Synaloephe eines zweisilbigen Worts an dieser Stelle ist iiberhaupt 
selten, und findet sich fast nur bei eng yerbundenen Worten, namlich: 
neque ab IH 447 quoque et georg. I 469 tibi et Aen. II 605 mare et III 290 
VII 25. 529; videar tibi amarior buc. 7, 41 tibi amice Aen. VI 509; rape 
in omnia tecum II 675; bene olentis anethi buc.-2, 48 (uber ita s. bei b). — 
Nur in dem ersten Beispiel unseres Buchs folgt auf eine elidierte Silbe 
(in neque) ein Wort {enim), das auch seinerseits wieder in Synaloephe 
steht. Das ist nur moglich, weil neque enim fast ais Einheit gefaBt wird 
(vgl. das o. S. 129. 404 uber sed enim Bemerkte); daher laBt auch Horaz 
in einem Gedicht, dessen Hexameter er ohne Synaloephe baut (IV 7), neque 
enim zu (25), und ebenso laBt Lucanus, der in der Synaloephe zweier Kiir- 
zen (auBer im 1. FuB) sehr zuriickhaltend ist, neque enim uberall zu 
(E. Trampe, De L. arte metr., Berlin 1884, 21), und analog Claudianus 
(Birts Prolog. CCXVI). — Ebenso wurden, wie im Kommentar bemerkt 
ist, grave olens und bene olens ais Einheiten gefiihlt; vgl. das soeben unter 
4 Bemerkte. 
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b) 836 ille triumphata Capitolia ad alta Corintho. 
Synaloephe eines auf -d auslautenden Wortes im vierten Daktylus 

findet sich nur noch Aen. II 550 altaria ad ipsa VII 347 praecordia ad 
intuma X 459 magnumque ita ad aethera fatur XI 556 librans ita ad aethera 
fatur, VII 113 penuria adegit edendi, also stets vor ad und in Verbindun- 

gen, die groBenteils arcbaisches Kolorit haben.1) 

6. Zwischen dem vierten und fiinften FuB: 

622 imposuit fixit leges pretio atque refixit. 
Die durch Macrobius bezeugte Herfibernahme des Verses aus Varius 

findet auch in der irregularen Synaloephe der Lange eines anapSstischen 

Worts vor der fiinften Arsis ihren Ausdruck. Vergil hat sie in buc. und 

georg. gar nicht, in der Aeneis nur nocb an drei, wahrscheinlich ebenfalls 

alterer Poesie entlehnten Stellen: II 658 patrio excidit ore (wohl ennianisch: 

s. den Kommentar zu 686), IV 420 miserae hoc tamen unum (wo sich die 

ungewohnliche Synaloephe mit irregularer Bildung des Versschlusses [s. o. 

S. 446 f.] verbindet, Entlehnung also um so wahrscheinlicher ist), VIII 96 

secant placido aequore silvas (aequ/or ennianisch s. zu 729; placidum Epi¬ 

theton von mare Ennius 384; fiber secare s. z. 899). Vor Vergil ist die un- 

gefallige Synaloephe iiberliefert: bei Lucilius 5 mal (59. 326. 350. 468. 995), 

Lucrez 5 mal (I 180. 813. III 499. IV 483), Cicero 2 mal (Arat. fr. X 1 

Baehr., 311), Catuli 1 mal (81, l), Dirae [d. h. nach den Bucolica und vor 

den Georgica] 2 mal (4. 5). 

7. Ffinfter FuB, zweite Silbe: 

11 antrum immane petit, magnam cui mentem animumque. 
Die Synaloephe von Vokal -f- m an dieser Versstelle ist ffir Vergil 

singular. Er elidiert an dieser Stelle fiberhaupt nur ungern, und zwar sonst 

nur -e (20 mal; so VI 445 maestamque Eriphylen) und einmal sehr auf- 

fUllig -o: georg. I 63 ergo age terrae (durch engen ZusammenschluB der 

Worte gemildert). DaB die Phrase mentem animumque aus alterer Poesie 

von Vergil herfibergenommen wurde, ist im Kommentar bewiesen worden. 

8. Ffinfter FuB, dritte Silbe2): 

115 quin ut te supplex peterem et tua limina adirem 
64 dique deaeque omnes quibus obstitit Ilium et ingens. 

Wahrend Vergil -e an dieser Stelle oft elidiert (99 mal), ist er mit der 

Elision von -a zurfickhaltend: in den Buc. 1 mal3), Georg. 1 mal4), Aen. 

15—17 mal (IV 322. 645. V 428. 804. 846. VI 115. 534. IX 131. 601. 

737. 782. X 161. 424. 460. XI 154; kritisch nicht ganz sicher VII 570. 

XII 741). Eine besondere Bewandtnis hat es mit der Synaloephe von -um. 
An dieser Versstelle findet sie sich in Ilium et noch zweimal (Aen. II 325. 

1) Der letzte der angefiihrten Verse VII 113 exiguam in Cererem penuria 
adegit edendi ist auch in seiner Struktur ungewohnlich: zwei weibliche Neben- 
caesuren mit Synaloephe im vierten FuB nach Cavallin 1. c. (zu 140) 26 nur 
noch II 102 quidve moror, si omnis uno ordine habetis Achivi VIII 656 porti¬ 
cibus Gallos in limine adesse canebat. 

2) Vgl. G. Eskuche, Rh. M. XLV (1890) 249 f. 402. 
3) buc. 7, 14 Phyllida habebam, wo er in dem griechischen Namen Syna¬ 

loephe nach griechischer Art zulieB, wie Aen. X 424 Imaona Halaesus. 
4) georg. III 486 saepe in honore deum medio stans hostia ad aram, also in 

sakralem Zusammenhang, der meist auf altere Poesie weist. 



456 ANHANG XI 

III 109), sonst nur I 599 omnium egenos, d. h. in einer ennianischen Flos- 
kel (s. o. S. 372). Im ersten FuB Ilium ct II 625. III 3, Ilium in I 68; 
ein daktylisches Wort auf -um nur noch II 667 alterum in alterius . . . san¬ 
guine, also wieder (s. o. bei 2) einer Figur zuliebe. Im vierten FuB Ilium 
et II 241. V 756; sonst kein Wort auf -um (iiberhaupt nur noch fiinf 
daktyliscbe Worte in Buc. und Aen., samtliche auf -e). Also erlaubt er sich 
bei Ilium Synaloephen, die er sonst so gut wie vollig meidet. Hieraus darf 
in Yerbindung mit dem uber neutrales Ilium im Komm. zu 64 Bemerkten 
geschlossen werden, daB er die Freiheit auf Grund arcbaiscber Poesie zu- 
lieB, welcbe die Finessen der Synaloephen noch nicht kannte. 

9. Zwischen fiinftem und sechstem FuB: 
725 lucentemque globum Lunae Titaniaque astra. 

Unbeliebte Synaloephe.1) Sehen wir von neque ab (s. u.), so finden sich an 
dieser Stelle elidiert: que 14mal (georg. III 105. 349. 484. Aen. I 177. 
569. III 111. V 82. 137. 817. VI 725. VII 648. 696. VIII 249. IX 579, 
darunter sechsmal mit Eigennamen wie in unserm Vers); sine ullis georg. 
III 274. 342, sine ictu Aen. II 544, ibi omnis georg. IV 491, ibi ignem 
Aen. IX 351, ubi ingens I 99; singular: Aen. III 111 intremere omnem, X 
508 eadem aufert, XII 26 animo hauri (alie drei in spaten Biichem). 

Neque vor Vokalen ist an dieser Versstelle in allen Hss. iiberliefert: 
vor a: georg. I 347, vor i: georg. I 95. II 138. 293. 420. 498. III 239. 
IV 37. 398. 500. Aen. X 32. 757, in den besseren: vor a: buc. 5, 25 (neque 
amnem P2R, nec P1), vor i: Aen. II 491 (neque ipsi M, nec PV) IX 129 
(neque ignes FMP, nec R), vor h: georg. III 216 (neque herbae MR, nec AP). 
Vor au herrscht Schwanken: Aen. VI 733 (neque auras FMP, nec R), XI 
228 {neque aurum MP, nec R), IX 428 (nec ausus MP, neque R), aber XI 
801 alie (MPR) ncc aurae. Dagegen ist vor u besser iiberliefert nec, nam- 
lich einstimmig: Aen. II 432 (MP) 467 (FMP) XII 207 (MPR), besser IV 
529 (nec umquam M2P2 gegen neque M1?1) VI 869 (nec ultra MR gegen 

neque FP), nur georg. III 352 ist das Verhaltnis umgekehrt ('nec ullae R 
gegen neque MPV). Hiernach ist wahrschemlich, daB wir in unserm Buch 
869 nec ultra nicht bloB (was selbstverstandlich) zu sprechen, sondern auch 
(mit Heinsius) zu schreiben haben. Vgl. auch Wagner, Quaest. Vxrg. (in Hoynes 
Verg.) p.531, Eskuche 1. c. 237 und denselben inFriedl&nders Iuvenal p. 59. 

2. EINSILBIGE WORTE IN SYNALOEPHE 

629 sed iam age 
900 tum se ad 

38 nunc grege de intacto 
365 eripe me his 

385 navita quos iam inde ut 
770 egregius si umquam 

389 fare age quid venias iam istinc 
262 tantum effata furens antro se immisit 
466 quem fugio extremum fato quod te adloquor. 

1) Vgl. Eskuche 1. c. 385f. 409. Manilius hat nach v. Wageningen (s. o. 
S. 447,1) kein Beispiel mehr, denn III 238 neque ullam ist anders zu beurteilen 
(s. gleich im Text). 
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Synaloephe von Monosyllaba ist iiberhaupt unbeliebt (etwa mit Ausnabme 
von me, te, se).) Die Praxis Vergils und der hexametrisch-pentametrischen 
Poesie vor lbm ) ist aus folgenden Tabellen zu ersehen.®) 

a) Art der MonosyUaba in Synaloephe. 
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Fragmente 
(PLM ed. 
Baehrens) 

me 
6 1 28 i 1 13 1 2 8 8 7 1 

te 2 22 i 6 2 4 6 17 3 
1 

se 6 6 26 1 8 3 12 7 6 ! Lutat. Cat. 1 tu 3 1 3 | 1 6 1 3 6 2 
mi 1 ! 1 2 6 1 Val. Aedit. 1,2 
81 3 1 7 3 6 16 2 10 1 
tam *) 2 4 
sum 1 1 1 1 1 1 2 
tam 1 3 20 1 2 4 1 Cinna 3, 3 
de 1 1? 1 
e 2 
pro 1 
cum (praep.)8) 1 3 2 1 2 
cum (conj.) 6 7 10 16 6 7 
tum 1 2 1 1 8 3 
dum 1 1 1 1 6 4 
qui 1 3 1 3 8 4 3 1 
quae 2 2 1 1 8 1 1 Tullius Laurea 

p. 316, 6 
quam 2 3 1 
quam (pron.) 1 1 | 
quam (adv.) 1 1 3 
quo 1 1 
nam 1 2 6 
nuru 1 j 3 
ne 2 I 2 3 3 Lutat. Cat. 3 
ni 1 Varro sat. 127 

Biich. 
rem 4 3 
re j 1 1 1 
vim | 1 
vi i i i 1 1 

di i 1 
dem i 1 

1 
1 

1) Verh&ltnismaBig viele hat Manilius (v. Wageningen S. 184); da darunter 
6mal die Kcnjunktion cum ist, so liegt, wie aus der obigen Tabelle ersichtlich 
ist, Beeinflus8ung durch Lucrez vor, wie so oft bei diesem Dichter. 

2) Die horazischen Hexameter sind ganz gezablt worden. 
3) Konjekturen und sonst Unsicheres sind nicht mitgezUhlt, ebenso nicht 

die durcb Enklisis verbundenen Partikeln wie quodsi necdum u. 8,. 
4) A. Drachmann, Herm. XLIII (1908) 411, 2 bemerkt, daB tam einmal in 

der Ciris Synaloephe erleidet (v. 201). 
5) Beide cum in 6inem Verse nur Lucr. III 169 esse animam cum animo 

coniunctam, quae cum animi vi || percussast. 
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b) Zahl der Monosyllaba in Synaloephe im Durchsohnitt 
auf 100 Verse. 

Ennius1 * * 4) 0, 8 Horaz Sat. 4, 4 

Lucilius *) 7,4 Epist. 0, 8. 

Cicero s) 1,1 Od., Epod. 0 

Lucrez 1,1 Vergil Buc. 2, 7 

Catuli 4,8 Georg. 1, 0 

Dirae, Lydia 0 Aen. 1, 3 

Also ist Vergils Praxis in den Georgica am strengsten, in den Bucolica 
(wo er noch stark unter Catulis EinfluB steht) am freisten, wahrend er in 
der Aeneis die Mitte zwischen beiden Extremen hhlt, ein fiir die Technik 
der drei Gedichte iiberhaupt typisches Verhaltnis. — Nur an einer Stelle 
der Bucolica hat er die besonders ungraziose Synaloephe des Monosyllabon 
am Versanfang: 3, 48 (eius der friihsten Gedichte) si ad vitulam spectas; 
dies hat Ennius in den beglaubigten Fragmenten nie4), Lucilius 6 mal (60. 
215. 266. 313. 456. 1266), Lucrez 1 mal (IV 1204), Cinna 1 mal (£r. 3,3 
Baehr.), Catuli 7 mal (64, 305. 350. 65, 22. 67, 30. 68, 14. 86, 6. 89, 5), 
Horaz 9 mal, darunter 7 mal im ersten Satirenbuch (1, 52. 56. 2, 96. 3, 27. 
120. 6, 27. 9, 6), 2 mal im zweiten (3, 61. 189), Tibuli, Properz, Ovid in 
den Hexametem 0 mal (nach Siedow a. a. 0.; fiir die Pentam. habe ich fur 
diese Einzelheit keine Statistik). — Bemerkenswert ist grade im IV. Buch 
der Aeneis 38 grege de intacto, ganz singular, denn Lucilius 497 ac de isto 
und Lucrez III 853 de illis sind kritisch nicht ganz sicher, wenn auch 
wahrscheinlich; wir werden dies eher ais Synizese zu bezeichnen haben 
(vgl. deinde), die Vergil dann moglicherweise, wie andere Synizesen (Komm. 
zu 33), nach Ennius’ Vorgang zugelassen haben konnte. — Endlich ist be¬ 
merkenswert VI 389 iam istinc, denn iam steht bei Vergil unter 22 Syna¬ 
loephen sonst nie vor einemWort der Form vgl. den Kommentar.5) 

1) ca. 500 Verse. 2) ca. 1000 Verse. 3) ca. 750 Verse. 
4) Es steht in dem Verse 192, der beginnt qui antehac invicti. DaB er mit 

Ennius nichts zu tun habe, ist von mir 'Ennius u. Verg.’ S. 86, 1 aus anderen 
Griinden bemerkt worden. 

5) In der 1. Aufl. folgte noch ein Absohnitt uber die Synaloephe einzelner 
Vokale. Ihn habe ich jetzt weggelassen, da mir mein Material nicht auszu- 
reichen schien, um gesicherte Resultate daraus zu gewinnen. Einzelnes ist in 
den Eommentar selbst hineingearbeitet worden. Fiir die steigende Abneigung 
gegen Synaloephen hatte ich mir kurzlich notiert: Ovid met. III 353 inulti illum 
iuvenes, multae cupiere puellae ~ Catuli 62, 42 inulti illum pueri, multae opta¬ 
vere puellae. Jetzt bringt C. Hosius, N. Jhb. XXXI (1913) 188, 4 aufier diesem 
Beispiel noch: Ovid her. 8, 70 vecta peregrinis Hippodamia rotis Prop. 12,20 
avecta externis Hippodamia rotis und Ovid met. X 716 abdidit et fulva mori¬ 
bundum stravit arena ~ Verg. Aen. V 374 perculit et fulva moribundum extendit 
arena. 
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Die fur die dritte Auflage neu hinzugekommenen Nachtrage sind im 
Folgenden mit einem * gekennzeichnet worden. Die unbezeichneten Nach¬ 
trage sind aus der zweiten Auflage hier wiederholt, da sie sich in den 
Text selbst nicht einfugen liefien. 

Seite 3f. Eine fur unsere Kenntnis der Eleusinien grundlegende Dar- 
stellung auf einer marmornen Graburne stammt aus dem Beginn der Kaiser- 
zeit und wird von der Herausgeberin E. Lovatelli mit Recht in Verbindung 
gebracht mit dem neu erwachenden rebgiosen Bediirfnis jener Zeit (Bull. 
della commisione archeologica comunale di Roma VII 1879, 17). 

Seite 6. tlber jiidische Apokalyptik vgl. L. Iselin in der 'Theol. Zeit- 
schr. aus der Schweiz’ IV (1887) 272ff. 

Seite 7. ,,Das von A. Wagner hinter der von ihm edierten Visio 
Tundali (Erlangen 1882) abgedruckte lateinische Visionsgedicht, wohl des 
XIII. Jahrh., enthalt wortlicbe Reminiszenzen an Vergil VI, von denen 
Wagner p. XXXV zwei anfiihrt; aber die Anlehnung geht erheblich weiter.“ 
(Wiinsch.) 

Seite 7f. Einige neuere, mir noch unbekannte Untersuchungen iiber 
'Vergil und Dante’ bespricht R. Helm in den Jahresber. f. Altertumswiss. 
CXIII (1902) 13 f. 

Seite 9. Wiinsch macht mich auf folgende Apokalypse aufmerksam: 
'Arta Viraf-Namak ou Livre d’Arda Viraf, traduction par M. A. Barthelemy, 
Paris 1887’. Das Werk ist verfafit zwischen dem IX. und XIV. Jahrh. 
n. Chr.; es ist interessant, weil es die hellenisch-christliche Apokalypse in 
einer Bearbeitung fur die Anhanger der Religion des Zoroaster darbietet. 
Irgendwelchen quellengeschichtlichen Wert besitzt es aber nicht: die von 
dem Verf. benutzten Quellen besitzen wir selbst, oder doch ganz ahnliche; 
so bietet c. VIII (p. 20) einen weiteren Beleg fur die von mir S. 23ff. er- 
wiesene Vorstellung von der Lage des 'Purgatoriums’ in der Mondsphare. 

14 ff. Uber die Verbindung von Philosophie und Mythologie in der 
Aeneis vgl. Heinze S. 284ff. 

* Seite 17 Anm. 1. ,,Die Plotinstelle ist insofern kein Zeugnis, ais Plotin 
hier nur eine Aneinanderreihung platonischer Sinnzitate gibt (in seiner 
Weise nicht wortlich). Der Gedanke von dem Bienenleib ais Seelenwande- 
rungsstation gibt Phaid. 82 B wieder“. (Mitteilung von R. Harder). 

Seite 20f. Eine poetische Quelle nimmt auch Furtwangler, Gemmen 
I 262 an. 

* Seite 20 ff. Gegeniiber dem in der Erorterung des Quellenproblems der 
eschatologischen Lehre ofters begegnenden Namen des Poseidonios wird 
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man sich nach den Forschungen besonders K. Reinhardts mindestens sehr 
skeptisch verhalten, am besten ibn ganzlich fallen lassen; er war auch fur 
mich, wie ich sagen darf, nebensachlicher ais die Analyse der Vorstellungen, 
und icb habe ausgesprochen, daB ich mit der Wahrscheinlichkeit einer 
Existenz von eschatologischer Offenbarungspoesie rechne. Uber die Verse 
724 ff. wird man hier Reinhardts Worte (Kosmos u. Sympathie, Miinchen 
1926, 278) gern lesen: „Das ist Erlosungslehre und Mysterieneschatologie: 
die Parallelen, Gnosis usw., fiihren in Regionen die so weit von Poseidonios 
liegen wie von Apuleius. Es ist irrig, um des Stoischen darinnen willen 
einen groBen Stoiker ais Urheber zu postulieren, denn das Stoische ist nur 
ein Kleid in das die 'innere Form’, der eschatologische Urgedanke, sich 
gehiillt hat: der Gedanke eines Kreislaufs von Ursprung zu Ursprung — 
hier von Feuergeist zu Feuergeist — ais xvxkog yeviaewg, des Abfalls, 
der Entfremdung von dem Ursprung durch die Tatsache der Welt, ihrer 
Erfiillung mit Lebendigem, der Ausbreitung gottlicher Samen und die Tat¬ 
sache zumal des Leibes und der Schuld. Wer zu einer solchen Lehre sich 
bekannte, in solchem Symbol Ratsel und Sinn des Daseins ausgesprochen 
fand, war Mitglied einer frommen Sekte, aber keiner Philosophenschule. 
Philosophisches in solchen Kreisen anzutreffen darf in diesem Zeitalter nicht 
uberraschen. fjbrigens kann es auch durch Vergil verstarkt sein.“ 

Seite 21, 2. t)ber das ennianische Prooemium vgl. jetzt auch Helm 
1. c. 42. 

* Seite 23. Die Abelsche Sammlung der Orphica ist inzwischen durch 
0. Kern ersetzt worden (Berl. 1922). 

Seite 23, 2. ,,Defix. tab. Att. XXI, wo die Seelen angerufen werden: 
ehe dnd tt/q axgaq twv &cnga>v cpegeaQe ehe [er aegi no]v nMCeoOe, Kroll. Rh. 
Mus. LII 338.“ (Wunsch.) 

* Seite 23 ff. Das 'Kosmische’ der verg. Nekyia, das Vers 887 in den 
aeris campis (vom Elysium) angedeutet ist, hat K. Kerenyi in zwei Auf- 
satzen einer ungarischen Zeitschrift (Philologiai Kozlony XLVIIf., 1923 u. 
1924) genauer zu erforschen versucht. Ich verdanke die Kenntnis dieser 
Aufsatze einer deutschen tlbersetzung des ungarischen Textes, die der Verf. 
fur mich angefertigt hat (vgl. auch Phil. Wochenschr. 1925, 279ff.). Ob 
es ihm trotz allem Scharfsinn und grofier Gelehrsamkeit gegliickt ist, in 
jene transcendenten Spekulationen einzudringen und gar sie fur die Topo- 
graphie des verg. Jenseits nutzbar zu machen, das muB ich bezweifeln. 

Seite 24, 3. ,,Lydus de mens. p. 167, 23 W. ’IanPXixot; dv r<p 

jigwrw rrjg negi xaOodov yn>xVQ ngay/xaxelag xai rrjg ajioxaracndoeoDg avzwv 

(sc. rwv yw/wv) fiifivrjiai, rdv vneg aekrjvqg aygig ijktov ycogov rg> "Ai8rj 

didovg, nag <L <prjot xai rag £xxexa6ag/uevag ioravai yn>xag.“ (Wunsch.) 

Seite 25 ff. tlber den Begriff des christlichen Turgatoriums’ und dessen 
Ableitung aus religiosen Vorstellungen des Hellenismus hat inzwischen, 
worauf mich Wunsch hinweist, G. Anrich gehandelt: Clemens und Origenes 
ais Begriinder der Lehre vom Fegefeuer, in Theolog. Abhandlungen, Fest- 
gabe fur H. J. Holtzmann (Tiibingen-Leipzig 1902) 97 ff. DaB wir unab- 
hangig voneinander zu demselben Resultat gelangt sind, kann ich so hier 
nachtraglich konstatieren. Fiir die Lage des Purgatoriums in der Atmo- 
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sphare ist meinen Erorterungen aus Anrich (S. 116, 2) eine wichtige Stelle 
des Clemens hinzuzufiigen. 

* Seite 27. „Icli fasse die Worte im Somn. Scip. 17 infra autem iam 
nihil est nisi mortale et caducum..., supra lunam sunt aeterna omnia (die 
tibrigens m. E. ein Zusatz Ciceros sein diirften) nicht ais Bezeichnung einer 
Sphare des Todes und der Unterwelt, sondern sehe hier den philosophischen 
(seit Aristoteles bezeugten, vielfach auf die Pythagoreer zuriickgefuhrten) 
Gegensatz zwischen sublunarer und translunarer Sphare: dvrjrdv xai <pdagri- 

x6v-dldiov/‘ (Mitteilung von R. Harder). 

Seite 34, 5. Benutzung dieses neuplatonischen Vergilkommentars ver- 

mutet Wiinsch auch bei Lydus de mag., der Vergil sechsmal zitiert. 

Seite 35, 2. Vgl. Demosthenes de cor. 269 tov efi na06vza dei pe- 
pvgaQai narra tov xQcvov. 

* Seite 38 ff. Die zweite olympische Ode Pindars ist inzwischen von 
Wilamowitz, Pindaros (Berl. 1922) 240ff. analysiert worden; er verweist 
S. 248, 1 zustimmend auf meine Behandlung der Verse 58ff. jener Ode. 

* Seite 40 f. (Vers 744ff.). Die schwierige Stelle ist von R. Helm1) aus- 
fuhrlich besprochen worden, teilweise von mir abweichend. Dagegen ver- 
suchte J. Mesk (Z. f. osterr. Gymn. 1916, 425) meine Deutung von pauci 
— (has) omnes zu rechtfertigen durch Hinweis auf die analog gedachte 
und gebaute Partie Vers 295—322, wo ebenfalls einzelne Sonderklassen von 
einer omnis turba unterschieden werden. Zustimmend auch M. Pohlenz, 

Gott. gei. Anz. 1926, 293. 

Seite 44 f. Dafi die Verse 890—92 bei der endgiiltigen Redaktion 
beseitigt werden sollten, macht Heinze S. 353, 2. 429 auch durch ein 

stilistisches Argument wahrscheinlich. 

Seite 45. Uber das zeitliche Verhaltnis von Buch V und VI vgl. 

Heinze S. 141, 1. 

* Seite 52 (Vers 34). Im kritischen Apparat hatte vielleicht Erwahnung 
verdient, dafi der Grammatiker Scaurus pellegerent zu schreiben empfahl 
(perlegerent unsere Hss.), dem Sabbadini (Boli, della filol. class. XXXII 

1926, 272) zu folgen geneigt ist. 

Seite 63, 1. t)ber ’Avayxa bei Pindar vgl. W. Gundel, Beitrage z. 
Entwicklungsgesch. der Begriflfe Ananke u. Heimarmene, Giefien 1914, 20 ff. 

* Seite 116. Die Phrase Aen. X 681 se mucrone induere hatte ich ais 
Katachrese bezeichnet; R. Helm vergleicht Caesar b. G. VII 82, 1 se sti¬ 
mulis induebant, aber dieser Ausdruck (vgl. 73, 4 se ipsi acutissimis vallis 
induebant, Livius XLIV 41, 9 induebant se hastis, liberali = hineingeratend 
hangen bleiben’) zeigt die Kiihnheit des vergilischen, wie mir scheint, erst 
recht (= 'sich mit der Klinge durchbohren’): Soph. Aias 899 <paaydvcp 
neQutTvxgs. tibrigens ist induere ein Lieblingswort V. s (23mal). 

* Seite 117. tlber die Verschrankung der Apposition (raucae, tua cura, 

palumbes u. dgl.) vgl. auch Vahlen, Op. ac. I 119 f. 
Seite 120 f. (Vers 14 ff.). Fur das erzahlungstechnische Motiv, dafi 

1) Auch wo sich weiterhin R.Helm’s Name findet, ist seine umfangreiche 
und gehaltvolle Recension in der Berl. Wochenschr. 1917 gemeint. 
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durcli Betracbtung von Kunstwerken entweder die Handlung unterbrochen 
oder noch haufiger eine notwendige Wartezeit ausgefiillt wird, gibt mir 
ein Mitglied unseres Seminars, F. Hasselberg, ein besonders biibsehes, zu 
den vergilischen Sitnationen im II. und VI. Buch genau passendes Beispiel 
aus Pbilostratos, vita Apollonii 2, 20 ff. Apollonios und Damis sind mit 
dem Fubrer des Satrapen in Taxila angekommen und sollen hier dem Ko- 
nig vorgestellt werden. Der Autor bescbreibt nun die Stadt Taxila und 
ruhmt besonders einen Tempel, in dessen Innerem sicb eherne Tafeln mit 
Darstellungen aus der Geschichte des Alexander und Porus befanden, 6av- 

fiaaai agiov. Nach langerer Abschweifung uber Porus beiBt es dann c. 22: 
ov di difrcgifiev iv rcp legw xqovom, noAvg de ovrog iyevero, ecn’ av 

ayyeAdfj rw fiaatXel tjevovg rjxeiv, ”<L Ati/ui”, iprj 6 ' AnokAdiviog, "ecni rt 
ygacpixrjusw. (lange asthetiscbe Auseinandersetzung). Dann c. 23: tol- 

avra cmovdaCovri tw dvdgi icptaravrai naga rov flacnAecog ayyeXoi. . . . 

Apollonios halt sicb also, wahrend seine Ankunft dem Konig gemeldet wird, 
in jenem Tempel auf. DaB er bier die Reliefs betracbtet, ist scbon an sicb 
selbstverstandlicb und gebt auBerdem deutlicb aus der Unterbaltung mit 
Damis bervor, die an die Betracbtung der Kunstwerke ankniipft und sie aucb 
ofter erwabnt. 

Seite 122 (Vers 30 ff.). Uber das Etbos der vergiliscben Erzablung 
vgl. Heinze S. 363f. 

Seite 122 f. (Vers 14). Uber fama est u. dgl. bei Vergil vgl. Heinze 
S. 237 f. — Zu den griecbiscben Ausdrucken ist binzuzufiigen: Alkaios 
fr. 71 Bergk: wg Aoyog ex naregcov. 

* Seite 122 ff. (Vers 14 ff.). Uber alles was mit dem Labyrintb und die 
an dieses sich kniipfenden Sagen zusammenbangt, wird man jetzt den auf- 
scbluBreicben Aufsatz von H. Diels in der Festgabe fur A. v. Harnack 
(Tiibingen 1921) 61 ff. vergleicben. 

* Seite 124 (Vers 15) praepetibus pinnis. Die Ableitung prae-pes vom 
St. pai- ('weit geoffnet’) laBt sicb lautlicb nicbtTecbtfertigen; das Wort 
bedeutet 'vorwarts fliegend’ (vom St. pet-, vgl. im-pet-us, die Deklinations- 
formen im-pet-is, im-pet-e von nicbtbelegtem im-pes), also praepetibus pinnis 

eine etymologisch genaue (in ibrem Ursprung ais solcbe nicbt mebr ge- 
fiiblte) Verbindung: penna (pinna) aus pet-na. DaB das Wort aus der Au- 
guralspracbe stammt, ist durcb Gellius VII 6 gesicbert; aus der spezifiscben 
Bedeutung (Geli.: praepetes aves ab auguribus appellantur quae aut oppor¬ 

tune praevolant aut idoneas sedes capiunt) entwickelte sicb die allgemeine 
'gliickverheiBend’, und in diesem Sinne sind die zwei im Komm. angefubrten 
ennianiscben Stellen zu versteben, wabrend eine dritte, dort vergessene ann. 
406 praepete ferro die urspriinglicbe Bedeutung, aber auBerbalb der Augural- 
spbare, erbalten bat. Dies im Wesentlicben nacb R. Helm. 

* Seite 126 (Vers 20—22). R. Helm: ,,Zu der Ellipse des Verbums bei 
Scbilderungen ist die Vorliebe des Tacitus, gerade bei Bescbreibungen das 
Verbum fortzulassen, zu vergleicben. Ich glaube desbalb aucb nicbt, daB 
pendere von einem zu erganzenden factum est abbangig ist; es bang't viel- 
mebr von iussi ab. Auf der Tiir befindet sicb der Tod des Androgeos, dann 
die Atbener, die biiBen miissen; dargestellt waren eben die zur Fabrt be- 
stimmten Jiinglinge, und um die Situation deutlicb zu macben, stand die Urne 
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da. Bei stat ductis sortibus urna ist nach meinem Empfinden zu viel betont, daB 
sie nicht mehr movetur, und gar nicht gesagt, dafi es einfach bedeutet: 'Sie steht 
auf dem ReliefV' Ich stimme dieser Kritik zu. — A. J. Bell, The latin dual 
and poetic dictons, London 1923 nimmt vielleicht (vgl. A. Klotz, Phil. 
Wochenschr. 1926, 169) mit Recht an, daB septena corpora natorum auf 
7 Jiinglinge und 7 Jungfrauen deutet; dann bestande also keine Ab- 
weichung V.’s von der iiblichen Sagenversion. 

* Seite 130 (Vers 31). In der neuen Bearbeitung von R. Kiihners Gram- 
matik durch C. Stegmann ist die Ovidstelle aufgenommen. 

Seite 132 (Vers 42 ff.). Uber vorangestellte Ortsangaben vgl. Heinze 
S. 377, 1. 

Seite 132f. und 178f. Uber die Topographie von Kyme und Misenum 
sowie die Sibyllengrotte vgl. auch H. Nissen, Italische Landeskunde II 2 
(Berlin 1902) 725 ff. 

* Seite 133 f. (Vers 42 ff.), Die Topographie der Grotta della Sibilla 
wird nach AbschluB der unlangst begonnenen Grabungen in ganz neuem 
Lichte erscheinen. Die Schilderung des Dichters kommt — wie sich schon 
jetzt aus dem vorlaufigen Bericht (A. Maiuri, Not. degli Scavi vol. II Ser. 
VI 1926, 85 ff.) erkennen laBt — der Realitat viel naher ais die meisten 
von uns glaubten. Auf Einzelheiten genauer einzugehen ist zur Zeit noch 
unmoglich; doch sei Folgendes erwahnt. Tatsachlich befindet sich im Fels- 
innern ein Gang, der die Grotte durch Stufen mit dem auf der Hohe ge- 
legenen Apollotempel verband. Das hatte ich mit alteren Erklarern in der 
ersten Auflage angenommen, es in der zweiten infolge eines Widerspruchs 
von P. Corssen leider aufgegeben. Die Situation in ihrer Plastik, die 
Handlung in ihrer an das Lokal gebundenen Folgerichtigkeit wird hinfort 
keiner kiinstlichen Erklarungsmittel mehr bedurfen. 

S. 133. 207. 215. 266. Uber die Gleichgiiltigkeit Vergils gegen das 
Detail der Topographie vgl. Heinze S. 343 ff. 

* Seite 136 (Vers 46). Andere Beispiele fur sakrale Doppelungen (verba 

geminata) gibt S. Eitrem, Papyri Osloenses I (Oslo 1925) 58f. Ich fuge 
noch hinzu: Aristoph. Ri 586 8evq’ drpixov 591 vvv o&v devgo ipdvgOi. Ovid, 

ars II 1 dicite 'io Paean’ et 'io' bis dicite 'Paean'. 

Seite 139 f. (Vers 56). Flige hinzu: ,,Vgl. Heinze S. 359, 2. Anderer- 
seits tritt aber das Moment stilistischer Variation bei Vergil noch nicht so 
stark hervor wie bei spateren Dichtern: s. daruber zu 423.“ 

Seite 143 (Vers 74). Die Verbindung tantum ne ist nach J. Schmalz, 
Berl. phil. Wochenschr. 1915, 1044 erst von Vergil in den hoheren Stil 
eingefiihrt worden. Vor ihm scheint sie nur Atticus in den von Cicero ad 
Att. IX 10, 4 angefiihrten Worten zu haben: tantum modo Gnaeus noster 

ne .. . Italiam relinquat. 

* Seite 144 ff. Fur den Begriff 'des Gottes voll’ weist Jos. Balogh (brief- 
lich) auf eine merkwiirdige Stelle des Augustinus, ep,- 147, 53 hin (vgl. 
conf. XI 3, 5). Vgl. auch R. Reitzenstein, Hellenist. Mysterienreligionen 2 
(Leipz. 1920) 174 f. — R. Helm stimmt der Beziehung von plena deo auf 
die Sibylle zu, bezweifelt aber, wohl mit Recht, daB die Worte von der 

Sibylle in erster Person gesprochen seien. 
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Seite 145 (Vers 77). tlber den Gebrauch der Figux xard r6 ouond)- 

fievov zum Zweck der Klirze vgl. Heinze S. 14. 196. 386. 

* Seite 149 (Vers 85). Mit dem VersschluB pedore curam ist auch Catuli 
64, 72 pectore curas zu vergleichen; pectore hat Catuli in jenem Gedicht an 

fiinfter Stelle zebnmal (R. Helm). 

* Seite 151 (Vers 92). Die Spracherscheinung quas gentis aut quas non 

urbis ist von Vahlen, Op. ac. I 219 ff. besprochen (dazu Schmalz, Synt. 3 639.) 
Helm, der das notiert, verweist seinerseits fur das ano xotvov gestellte 
non auf Iuvenal 3, 309 qua fornace graves, qua non incude catenae. 

* Seite 151 (Vers 96). Helm tritt mit anderen dafiir ein, die La. bei 
Seneca qua, statt des quam unserer Hss. in den Text aufzunebmen. Zuletzt 
ist die Stelle behandelt von J. Borucki, Seneca philosophus usw. (Diss. 

Miinster 1926) 8f. 

Seite 152f. Stoisches im Charakter des Aeneas hat auch Heinze 
S. 270 f. 295 erkannt. 

* Seite 153f. (Vers 106). Nach Helm ist an unum oro kein AnstoB zu 
nehmen. Es heiBe: 'Ich bin auf alles gefaBt; nur um eines bitte ich noch’ 
wie IX 281 f. te super omnia dona unum oro. Das schlieBe nicht ans, daB Aeneas 
vorher, in anderen Situationen und an anderem Orte, schon einmal um etwas 
gebeten habe, so wenig wie das hoc tamen unum exsequere IV 420 in Didos 
Rede an Anna verhindere, daB sie Vers 495 eine neue Bitte an sie richte. 

* Seite 154 (Vers 105). In dem Verse omnia praecepi atque animo 

mecum ante peregi scheint ipse fur ante eine alte Variante gewesen zu sein, 
da nicht nur Seneca ep. 76, 33, sondern auch, wie mir R. Kauer (brieflich) 
mitteilt, Eugraphius zu Ter. Phorm. 245 den Vers mit ipse citieren. Aber 
ante wird, auch abgesehen von der direkten tlberlieferung, durch die im 
Kommentar angefiihrte Parallelstelle aus Cicero (praecipere ... et aliquanto 

ante constituere) empfohlen. 

Seite 154 (Vers 110 ff.). Es ist kein yevdoQ, das Vergil den Aeneas 
hier aussprechen laBt, sondern eine von der Fassung in II abweichende 
Version, uber die Heinze S. 70f. handelt. 

* Seite 156 (Vers 107). tenebrosus ist die korrekt gebildete Form, wah- 
rend tenebricosus ein Mischprodukt aus tenebrosus und tenebricus ist (K. Mei- 
8ter brieflich). 

* Seite 162 (Ver§ 127). patet atri ianua Ditis. Vgl. auBerdem Lucr. 
V 373 f. haud igitur Idi praeclusa est ianua caelo . . . sed patet. Gemeinsame 
Benutzung archaischer Poesie ist fiihlbar. 

* Seite 167 f. Uber das Datum des Weihnachtsfestes: M. P. Nilsson, 
Arch. f. Rel.-Wiss. XIX (1918) 94 ff., F. Boli ebd. 190 f. 

* Seite 168, 4. tlber die bruma habe ich inzwischen gehandelt: Die 
Geburt d. Kindes (Leipz. 1924) 18, 4. 19, 2. 

* Seite 173 ff. Motiv pfadweisender Vogel. Auch Kallimachos, h. in 
Apoll. 66 f. xal Aiftvrpi ioidvri x6ga£ rfyrjoaTo Xaqj de£idg oixtorQfjQi. 

* Seite 177 (Vers 141). Das horazische adiectivum compositum capripes 

(II 19, 4, vgl. alybiovg, alymddrjg), das auch Properz hat, ist nach den 
Bemerkungen zu Vers 591 (cornipes) zu beurteilen. 
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Seite 181 (Vers 171) und 189 (Vers 189 f.). t)ber zufalliges Zusammen- 
treffen zweier Ereignisse bei Vergil bandelt Heinze S. 333 f. 

* Seite 184 (Vers 166). Fur den Bau des Verses Hectoris hic magni 

fuerat cotnes, Hectora circum usw. (Hector im 1. und 5. Versfufl) verweist 
Helm auf Festscbr. f. Vahlen 361 und Fritzsche zu Theokr. 1, 64. 

* Seite 187 f. (Vers 179 ff.). Die homerische, ennianische und vergilische 
Scbilderung des Baumfallens vergleicbt jetzt auch H. v. Kameke, Ennius 
u. Homer (Diss. Leipz. 1926) 44 f. 

* Seite 193f. (Vers 210f.). Helm bemerkt: zwar sei der Hinweis auf 
cunctari zur Bezeicbnung der Zahigkeit einer Substanz richtig, aber der 
(in der 1. Aufl. sich findende) Hinweis auf die hohere Schatzung momen- 
taner Illusion statt logischer Straffheit hatte ruhig steben bleiben konnen: 
,,denn im Grunde kann doch keine Tiinche der Interpretation den Wider- 
sprucb vollig verschwinden lassen, der allein in der Neigung des Dichters 
seine Begriindung findet, sich jedesmal vollkommen in diese eine Szene zu 
versenken und alles, was zu ihrer Ausschmuckung beitragt, wie fiir ein ab- 
geschlossenes Stiick zu sammeln.“ Hiermit bin ich, zumal im Hinblick auf 
die bekannte Technik der griech. Tragodie, vollig einverstanden; habe ich 
doch selbst auf die bewuBt dramatische Komposition V.’s ofters hingewiesen. 

* Seite 195 (Vers 215). Helm halt pyra (im Sinn der 1. Aufl.) eherfiir 
ein aus archaischer oder neoterischer Poesie in den dichterischen Sprach- 
schatz der Augusteer ubernommenes Wort. 

* Seite 195 (Vers 221). Purpurfarbe im Grabritual: Eva Wunderlich, 
D. Bedeutung der roten Farbe im Kultus (Rel.-gesch. Vers. u. Vorarb. XX 1, 

1925) S. 47, 1. 

Seite 196 (Vers 224). aversi tenuere facem, namlich die Gefahrten 
des Misenus an seinem Scheiterhaufen. Dafiir weist mich F. Jacoby auf 
Ovid am. 3, 9, 45 hin: Venus am Scheiterhaufen des Tibuli avertit voltus...; 

sunt quoque qui lacrimas continuisse negant. Ob diese rein menschliche 
Empfindung aber nicht eine Veredlung des roheren Glaubens ist, den ich 
im Kommentar andeutete? Fiihrt auf dergleichen nicht der Zusatz Vergils 

more parentum ? 

* Seite 204 (Vers 255). Fur die Richtigkeit der Uberlieferung sub 

limina solis et ortus F M (lumina P R) spricht auch das carmen de ave 
Phoenice (Poet. lat. min. ed. Baehrens III) 43 atque ubi Sol pepulit ful¬ 

gentis limina portae (yorher geht 41 Phoebi nascentis ad ortus). 

* Seite 205 (Vers 256 ff.). Fur die sog. aldijoeaig hatte 
ich ais Parallele Shakespeare, Sommernachtstraum angefuhrt: 'Ich seh’ ne 
Stimme, will zum SpaB nur schauen, ob ich nicht Thisbes Antlitz horen 
kann’. Dazu bemerkt Helm: „Die Parallele paflt nicht, weil dort absichtlich 
durch die Verdrehung im Munde des biederen Handwerkers eine komische 
Wirkung erzielt werden soli, hier dagegen es sich um hohe Poesie handelt,“ 

* Seite 211 (Vers 268f.). tlber die sog. Enallage der Attribute vgl. auch 

0. Hey, Arch. f. lat. Lex. XIV (1906) 105 ff. 
* Seite 223 f. (Vers 309 ff.). Die Menge der am Acheron sich versam- 

melnden Seelen wird verglichen mit der Menge der im Herbst fallenden Blatter 
und der Zugvogel. Da der erste Vergleich sich bei Bakchylides von den 
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Seelen nagd Kcoxihov geeOgoig, der zweite bei Sophokles von den Seelen 
dxrdv ngog ianigov Oeov findet, hatte ich fur Verg. auf die Benutzung 
einer alten xaraflacns gesclilossen (der des Herakles, der bei Bakchylides ge- 
nannt ist). Helm bemerkt, die beiden Vergleiche fanden sich auch in der Ilias 
(B 459—468), wo die Menge der Helden zuerst den Schwarmen der Vogel, 
dann den Blattern verglichen werden. Dadurch werde die Beziehung zu 
jener xara^aoig zweifelhaft. Es gibt jedoch, wie mir scheint, zu denken, dafi 
der Vergleich an den genannten Stellen der griechischen Dichter, wie bei Verg., 
die an dem Unterweltstrome versammelten Seelen betrifft. 

* Seite 225 (Vers 314). Mit dem Motiv, dafi die Seelen ihre Arme aus- 
strecken nach dem jenseitigen Ufer, hatte ich das in der Fabel von Amor 
und Psyche sich findende verglichen, wo der im Wasser des Unterwelt- 
stromes schwimmende Greis seine Arme ausstreckt, Psyche bittend ihn in 
ihr Boot zu ziehen. Helm nimmt wohl mit Recht an, die Kongruenz sei zu 
aufierlich, um aus ihr auf ein iiberliefertes Motiv zu schliefien. 

Seite 231 (Vers 337 f.). Uber die Fassung der Palinurusepisode in 
Buch V und VI handelt zuletzt P. Jahn, Berl. phil. Wochenschr. 1915, 273 ff. 

* Seite238 (Vers 395 f.). J. Mesk, Z. f. ost. Gymn. 1916, 424f. empfiehlt 
zu iibersetzen: ,,Er (Herakles) holte sich mit starker Faust den Hollenwachter 
sogar vom Thron des Konigs, schlug ihn in Fesseln und zog den Zitternden 
mit sich.“ Der Widerspruch, dafi dann Cerberus hier am Thron seines Herrn, 
weiterhin (417 ff.) am Tor der Unterwelt weile, sei im Sinne der (ersten) 
Maig des Servius zu deuten. Dadurch werde Heyne’s, von mir angenommene 
Beziehung auf die Sagenversion bei Apollodoros hinfallig. Ich will die 
Moglichkeit dieses Deutungsversuches nicht mehr bestreiten; Sicherheit wird 
bei unserer geringen Kenntnis von den Varianten dieses Abenteuers wohl 
kaum zu erreichen sein. 

* Seite 239 (Vers 384). Uber den Gebrauch von 'propinquare vgl. die 
Bemerkung zu Vers 408. 

Seite 243 (Vers 425). Uber adiectiva composita mit privativem 
Praefix in- in lateinischer Dichtersprache handelt lehrreich C. Morawski, 
Wiener Studien 1915, 5 ff. 

* Seite 245 (Vers 429). Der Aufsatz Ed. Fraenkels fiber das Geschlecht 
von dies ist inzwischen erschienen: Glotta VIII (1916) 24 ff. 

* Seite 247 (Vers 438 f.) inamabilis undae... Styx: ano tov 
OTvyelv, C. Brakmann, Museum 1916, 331. 

* Seite 251 (Vers 448 f.). Uber die Sage von Kaivevg P. Maas, Sokrates 
VII (1919) 192: ,,Ein Madchenname ist vor Ovid nicht bezeugt. Wenn 
bei Vergil unter lauter Frauen erscheint iuvenis quondam, nunc femina 
Caeneus rursus et in veterem fato revoluta figuram, so zeigt das ftir mein 
Stilgeffihl, dafi er fiber keinen weiblichen Namen verftigte. Ovid wird seine 
Caenis erfunden haben...; die spaten Romer... werden von Ovid abhangen.“ 

* Seite 252 (Vers 453 f.) primo mense usw. Gemeint sein wird der Tag 
vor der vovprjvia, d. h. die evrj xal vea (alter und neuer Mond), wo die 

Mondsichel in der Abenddammerung eben anfing sichtbar zu werden. Also 
Vergil hat das Motiv des Apollonios (vecg ivi rj/uan, d. h. in der Morgen- 
frfihe) nicht gesteigert, sondern es durch ein anderes ersetzt. 
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* Seite 261f. Uber die Interpolation Aen. II, 567 ff. ietzt auch A. Korte 
Hermes LI (1916) 145 ff. 

* Seite 266 (Vers 515 f.). Fur die Metapher des mit Bewaffneten schwan- 
geren Rosses hatte vor allem auf Vergil selbst II, 238 machina... feta 

armis hingewiesen werden mussen; sein und Ennius’ Vorbild war Euripides 
Tro. 11 f. firjxavalai TJaXAddog iyxvjxov' Innov revyecov ^vvag/udaag. 

* Seite 270 f. (Vers 539). Meine Vermutung, daB der VersschluB Oceano 

nox ennianischen Typus zeige, wird von H. v. Kameke, Ennius u. Homer 
(Diss. Leipz. 1926) 52 ff. mit Griinden, die doch wohl nicht zutreffen, bezwei- 
felt. DaB Sicberbeit nicht erreichbar sei, hatte ich selbst — hier wie in 
analogen Fallen — zum Ausdruck gebracht. 

* Seite 272 (Vers 545). Der militarisch-technische Ausdruck numerum 
explere auch Caesar b. c. III, 4, 6. 

Seite 282 (Vers 582 ff.). ,,Prometheus im Hades bei Horaz auBer an 
der angefiihrten Stelle auch epod. 17, 65. carm. 2, 13. So ist auch Properz 
2, 1, 69 f. zu erklaren.“ Mitteilung von F. Jacoby. 

* Seite 290 (Vers 617). Uber die Strafe des Theseus im Hades s. 
Wilamowitz, Die griech. Heldensage, Sitzungsber. Berl. Ak. 1925, 236: 
,,Unzweifelhaft echt ist der Vers A 631, der Peirithoos und Theseus unter 
den BiiBern im Hades auffiihrt: da gehoren sie hin so gut wie Tityos. 
sedet aeternumque sedebit infelix Theseus sagt noch Vergil, fand es aber 
in der Nekyia, die er benutzt hat.“ 

* Seite 292 (Vers 623). J. Wackernagel in: Festschr. Kretschmer (1926) 
289 tritt fur conubium neben conubium ein. 

* Seite 293 (Vers 624). Fur potiri im erotischen Sinn fiigt Helm den 
Hinweis auf Cic. Cat. mai. 39 hinzu. 

* Seite 293 (Vers 625 f.). Das Motiv der ,,hundert Zungen“ hat 0. Wein- 
reich in dem Aufsatz 'Religiose Stimmen der Volker’, Arch. f. Rei. Wiss. 
XIX (1918) 172 f. weithin in die religiose Sprache verfolgt. 

* Seite 298 (Vers 646). Orpheus obloquitur numeris septem discrimina 

vocum. W. Jaeger schreibt mir, auch er fasse numeris ais Dativ; es sei 
zu verstehen: ,,Zu den Rhythmen (der anderen, welche tanzen und singen: 
Vers 644) laBt er die sieben Saiten der Leier ais Begleitung tonen“ (wort- 
licher: ,,den Rhythmen spricht er die sieben Tonintervalle entgegen"). Die 
Situation sei genau wie bei Aristoph. Vog. 218: Nachtigall singt ihre eXeyoi, 

Phoibos greift dazu in die Leier, zur Begleitung: toIq aolg iXeyoig dvziyaX- 

Xcov | iXetpavroderov cpog/uyya, deaiv | Icnrjai yogoiiq. 

* Seite 302 (Vers 681 f.). lustrare-recensere in dem hier erorterten Sinn 
bestatigt W. F. Otto, Rh. Mus. LXXI (1916) 32. Dagegen ist das auf 
Seite 324 (Vers 792 f.) uber saecula condere Gesagte nach den Darlegungen 
Ottos (a. a. 0. 39 f.) uber lustrum condere nicht aufrecht zu halten. 

* Seite 316 (Vers 756 ff.). Das ennianische Motiv der 'Heldenschau’ be- 

tont auch Helm. 

* Seite 322 (Vers 787). Die Struktur des Verses omnis caelicolas, 

omnis super alta tenentis hat F. Marx, Rh. M. LXXIV (1925) 426 bis auf 
den homerischen Hermeshymnus 192 zuriickverfolgt. 
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Seite 323 (Vers 799). Die Maeotis findet sich zur Bezeichnung des 
fernsten Ostens auch in dem beriihmten Epigramm des Ennius auf den 
Africanus (S. 216 Vahlen): a sole exoriente supra Maeotis paludes nemo 

est qui factis aequiperare potest. Aus dem im Text Bemerkten ergibt sich 
die Anspielung auf Alexander d. Gr. von selbst. 

* Seite 338 (Vers 851). Romane in feierlicb-sakralem Stil: Heinze zu 

Horaz od. III 6, 2. 

* Seite 341 f. (Vers 868 ff.). Fur die Topik des Epikedeion ist die niitz- 
liche Arbeit von B. Lier, Philol. LXII/III (1903/4) zu verwerten. 

* Seite 345 (Vers 874). Marcellus wurde in dem Mausoleum beigesetzt, 
das Caesar Octavianus im J. 28 sich und seinem Geschlechte auf dem nord- 
lichen Teii des Marsfeldes erbauen liefl (tumulus Iuliorum: Tac. a. XVI 6). 
Marcellus fand hier ais erster seine Ruhestatte. Vgl. E. Kornemann, Mauso¬ 
leum u. Tatenbericht des Augustus (Leipz. 1921) 2 f. 

* Seite 346 (Vers 884). K. Meister (brieflich) empfiehlt lilia und pur¬ 

pureos flores zu sondern, da das WeiJ3 die gewohnliche Farbe der Lilien 
(Vers 708 candida lilia) und der Farbenkontrast von Blumen bei den 
romischen Dichtern beliebt sei (Catuli 61, 194. 64, 162); auch [Cyprianus] 
de resurr. mort. 211 stelle Lilien und Purpurblumen gegensatzlich neben- 
einander; unter letzteren seien wohl Rosen gemeint (vgl. Bion 1, 10 pipa 

qodov rlxrei). 

Seite 346 f. (Vers 890—92). Helm gelangt auf Grund eingehender 
Erorterung (Sp. 242 ff.) zu der Ansicht, dall diese Verse nicht in dem Mafie 
storend seien, wie Heinze und ich glaubten annehmen zu miissen. Ich mochte, 
auch gegeniiber Helms zum Nachdenken anregenden Erwagungen, an der 
Annahme festhalten, dafl es im Plane des Dichters gelegen habe, irgend- 
einen Ausgleich der sich kreuzenden Prophezeihungen an Aeneas zu suchen. 
Ob ein volliger Ausgleich moglich oder auch nur beabsichtigt war, das 
freilich mag zweifelhaft sein: ich bin auch hierin mit Helm einig, daB wir 
das MaB der Illusion, die der Dichter den Lesem eines so umfangreichen 
Werkes von Fall zu Fall zu belassen fur angebracht hielt, nicht abzu- 
schatzen vermogen. Vgl. o. S. 464 f. zu Vers 210 f. 

* Seite 408 f. Sog. poetischer Plural: R. Kiihner, Ausfiihrl. Gramm. der 
lat. Sprache II2 1 von C. Stegmann (Hannover 1912) 82 ff. 

* Seite 450 ff. Zu dem Anhang X ,,Irrationale Langungen“ istjetzt 
hinzuzunehmen:Fr.Vollmer, Zur Geschichte d. lat. Hexameters, Sitzungsber. 
d. bayr. Akad., Philos.-phil. und hist. Cl., Jahfg. 1917, 3. Abh. 
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SACHLICHES 

Agouistik 295. 99. 
Albanische KCnige u. Kolonien 816 ff. 
Alexander Polyhistor ir. 'Pihpric? 148. 

Oaupacriujv cnjvayuJTri 166. 
Anachronismen, poetische 112f. 
Antonius, M. 29lf. 
Augustus 314. 16 (bis). 18.21. 22 ff. 26. 

30. 32. 36 (bis). 41. 60. 61. 62. 

Camillus 330. 
carmina epigr.: von Vergil abhangig 

194. 244 f. 67. 89. 
Catuli: Stil des Epyllions und der poe¬ 

mata 140. 444. 47. 
Cicero poet.: Nachahmung alter. Poesie 

124. 28. 83 (bis). 226. 67. 87. 97. 309 f. 
71. 74 f. 423. 48. 

Copa: Verh&ltnis zur Aeneis 194. 
Culex: Verhaltnis zur Aeneis 286. 

Dante 8. 14, 2. 27. 29. 32. 44. 154f. 
62. 207. 10. 23. 34. 36. 39. 43. 47. 
49. 69. 70. 76. 76. 78. 80. 300. 4. 
16. 46. 48. 59. 60. 

Dichter: ihr Verhaltnis zur tlberliefe- 
rung 122 f. 69. 249. 

Ennius: 
Auguralsprache 124. 88 f. 328. 
Homerische Nachahmung 131. 
Lautmalerei u. rhythmische Malerei 

184. 416. 16,7. 20. 23 f. 31. 
Naevius von E. korrigiert 365, 2. 
Paronomasien 193. 
Prooemium der Annalen 21, 2. 
versus hypermetri 286. 423, 3. 

Ennius oder andere archaische Poesie 
nachgeahmt von: 
Accius (ann) 311. 450, 2. 
auctor belli Africi 236. 322. 
carmina epigr. 437, 2. 

Catuli 188. 96. 223. 26. 28. 35. 304. 
75. 

Cicero s. 'Cicero*. 
Horaz (parodierend) 270. 87. 302. 

31. 38. 42. 44. 68, 3. 70, 1. 97, 1. 
404, 3. 23, 4. 

Livius oder dessen Quelle: 167. 62. 
85. 93. 246. 66. 68f. 94. 309. 15. 
27. 32. 38. 39. 41. 46. 78 f. 439,3. 

Lucilius (parodierend) 131. 870, 1. 
73 f. 74, 1. 

Lucrez 162. 63. 83. 84 (bis). 90. 223. 
26 (bis). 39. 84. 97. 301. 6. 8. 9. 
22. 29. 33. 38. 39. 44. 46. 49. 71,1. 
439. 40, 6. 41. 

Ovid 318. 26. 33. 74. 439, 1. 
Persius (parodierend) 333. 
Phaedrus: siehe 'Phaedrus*. 
Plautus (parodierend) 223. 87. 309. 

26. 70 f. 
Silius 333 (bis). 45. 439, 6. 
Varro Atacinus 334. 
Varro Reatinus 189. 96. 334. 70, 1. 
Vergil: siehe 'Vergil*. 

etiepy^TCti 35 f. 37 f. 360. 

Goethe 136. 206. 23. 49. 317. 98, 2. 
409. 

Heine, Heinr. 223. 
Hellenistische Poesie 111. 21. 23. 29. 

60. 69. 76. 93. 99. 208. 30. 40. 47. 
61 (passim). 53. 64. 56. 56. 67. 62. 
65. 83. 91. 300. 26. 43. 88. 96. 402, 
4. 19. 38, 2. 42. 44. 

Kyme und Umgegend 115. 33. 66. 74. 
82. 87. 200. 1. 

Lessing 413, 1. 
Lucilius 441. 

1) Zahlen = Seiten, fette die mehreren Zehnern gemeinsamen Hunderte. 
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Marceller 338 ff. 
Marmor und Erz 337. 

Olieim in der Kotnodie 241. 
Ovid und seine Yorbilder 269. 367, 1. 

69, vgl. 'Ennius’. 

Phaedrus -rmpaTpctYinbuiv 283. 326. 
Plautus TrapaTpaYuihujv 254; vgl. 'En¬ 

nius’. 

Rom: 
Enkomien auf Rom 319 f. 35. 
Konige 319 ff. 26. 
Rom und Hellas 335. 
Roma ais Gottin 321 f. 

Scbiffe beseelt 169. 
Schiller 210. 47. 
Scholien zu Yergil: 

Cornutus 169 f. 
Donatus 221. 313. 
Hyginus 112f. 331. 
Probus 186. 320 f. 41. 
Servius 171 f. 
Spezialkommentar zu VI: 15, 1. 29, 
2. 31. 

Scholien, latein. nach griech. Muster 
113. 47. 206. 

Sophokles benutzt eine KctTdflaaic 224. 
306. 

spolia opima 338. 39 f. 

Tacitus’ Sprache 137. 
Theophrast tt. XiEeuuc 414. 
Timaios iiber Italien 120.79. 201. 29f. 
Trogus zitiert Yergil.318f. 

Varro 20.41. 120.41. 79. 201.28. 321. 
37. 39; vgl. 'Ennius’. 

Velia 230 f. 35 f. 
Yergil: 

Arbeitsweise 22. 169, 200. 10. 
Chronologie der Biicher der Aeneis 
110. 
Dubletten und Diskrepanzen infolge 

mangelnder Redaktion 44 f. 156 f. 
94. 231. 63. 

Eigennamen 196. 228. 58 f. 
Erfindungen, angebliche u. tats&ch- 

liche 169 ff. 242. 51. 358. 

Gelehrsamkeit 112. 20. 25. 54. 87. 
214. 40. 57. 

Halbverse 330. 
Kompositionsart und dgl. 35011. 

— Yevoc 6ir)Yr|paTiK6v und bpapa- 
tik6v verbunden 220. 73. 302. 8f. 
57. 59. — Griechisches und rorni- 
sches Kolorit verbunden 287f. 90f. 
— Sentimental-reflektierend 121 f. 
222. 66. 301. — Projektion der 
Gegenwart in die Vergangenheic 
143. 287. 335. 59. 60f. 68. — Ri¬ 
tuale Genauigkeit 131. — Rornan- 
tik und Religiositat 314. 18. 62. 
— Topographie gleichgultig be- 
handelt 220. 73. 

Obtrectatores 365 f. 
Parodiert von Apuleius 303, von Per¬ 

sius 293, von Petron 253, von Se¬ 
neca 270. 

Sagenvarianten neben- oder nacli- 
einander 214. 38. 59. 62 f. 84. 91. 
348, ostentativ abgelehnt 291. 319. 

Vorbilder: 
Allgemeines iiber die Art seiner 
Nachahmung 365 f. 

Apollonios 199. 201. 3. 8. 37. 41. 
43. 52. 440. 

Catuli 128. 84. 204. 64. 54. 56. 
64. 89. 98. 326. 46. 74. 441. 

Ennius 365ff., sowie im Komm. 
passim. 

Homer im Komm passim. — Ho- 
merische Hemistichien kontami- 
niert 260. 52. 59. 367, 4. 

Kallimachos 197. 204. 
Lucrez 162. 91. 94. 202. 18. 25. 

26. 46. 84. 86. 93. 97. 301. 9f. 
(passim) 38. 67. 438. 39. 

Lykophron? 150. 51 f. 260. 
MythographischesHandbuch? 259. 

60. 61 f. 
Naevius 227. 
Nikandros 191. 438. 
Pindar? 295. 
Tragodie, lat. 153. 241. 54. 64. 66. 

83. 92. 304. 
Varius 144. 465. 
Varro Atacinus 127. 
Zauberliteratur 199. 208f. 

viri illustres 315 f. 
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P. 

MYTHOLOGIE, RELIGION, PHILOSOPHIE 
Aberglaube (vgl. 'Eschatologisches’): 

Eisen 207. 42. 
Geisterfurcbt 195. 206. 
Geisterstunde 202. 3. 348. 
Gold 171. 
Incubus 288. 
Mistel 164ff. 360. 
Zauber bannt 247, offnet Tviren 148. 

55; ZaubergSttin Hekate 199 fiF. 
203. 4. 7; Zauberpapyri 137. 43. 
46. 48. 99. 204. 7. 9. 

Aloiden 281. 
Analogien aus anderen Kulturkreisen: 

Babylon 165, 1. 67, 1. 68, 6. 
Germanen u. Kelten 166, 1. 68, 6. 73. 

216. 
Mithras u. Zoroaster 7, 3. 

Apollon: 
dpxnT^Tric der Kolonisten 117. 41. 
Tempel auf dem Palatin 143 f. 

Ares auf der Tempelschwelle 213. 

Christentum und Hellenismus (vgl. 
' Apokalyptische Literatur ’ unter 
' Eschatologisches ’): 
D&monen 33. 
Fiihrung im Jenseits 43 f. 
Fiihrung fur arme Seelen 7, 3. 
Honig ais Taufaymbol 307. 
Paradies, doppeltes 28 f. 
Philosophen und Mbnche 36, 2. 
Purgatorium 25 ff. 
Seelenklassen im Jenseits 14, 1. 
Sffndenbekenntnis 276. 

Daedalus 120. 
Deiphobus 260. 
Dionysos, indischer 325. 
Dioskuren 159. 

Eridanus 295. 99. 
Erinys schlafend 214; am Cocytus 235; 

ais baipujv IqpidXxric 280. 
Eriphyle 251. 
Eschatologisches: 

fiyapoi, firaqpoi, dwpoi lOf. 11. 14,1. 
41. 222. 

Apokalyptische Literatur: Einl. u. 
Komm. passim. Nachtrage S. 469. 
— Apokalypse, Prophetie und Vi¬ 
sion 149. 359. 

PujuoOdvciToi 11 f. 41. 259. 
pbppopoc 242. 
Cerberus 237. 38 f. 42. 
Charon 221 ff. 31. 

Damonen 213 ff. 
etbwXa 263. 
Elysium 295 ff. 360; Doppelung 28 f. 
Fiihrung im Jenseits 153. 56; dop- 

pelte 42 f. 
Hades ais Hirt und Volkersammler 

271, ais wildes Tier 213; Hades- 
strome 220. 

Hermes ipuxoiropirdc 312. 
KaTdfJaoic: 

des Herakles 5, 2. 
des Orpheus 5, 2. 

KardXoyoc twv doepOuv 287—92; tujv 

paKdpuiv 33 ff. 295. 
Lethe 305. 
Mond ais Aufenthaltsort der Seelen 

23 ff. 27. 48, 1. 
v^KUia Homers 200, 2. 352. 54. 69. 
veKUopavTeia 2, 41; v. u. Kardfiaaic 

200, 2. 356. 
Persephone 167. 71. 360. 
Platons Thron 238, Palast 294. 
Purgatorium 23 ff. 31f. 
Rhadamantys 274. 
Seelenwanderung 16 ff. 43. 46. 305 ff. 

12. 17. 
Spharen, neun 29 f. 
Tartarus 272 ff. 368f. 
t6itoc dcrefiiLv 274. 
Totengericht 245f. 74. 
Wiedersehen im Jenseits 249. 343. 

Fluch 269. 

Gebet 136f. 208ff. 
Goldener Zweig 163 ff. 

Helena 260. 69. 
Herakles u. die Hesperiden 174. 215. 

Kaineus 251 f. 
Kentaur Todesdamon 215 f. 
Kyklopen 165. 

Misenus 179. 84. 
Mysterien 3. 38. 171 f. 

Nacht und Erde: ihre Genealogie 203. 
Nacht ais Vogel 270. 341. 
Nymphen Baumjungfrauen 165. 

Orakelgrotten 133. 34. 38. 
Orakelpoesie 21 f. 140. 43. 49 f. 66. 78. 

202f.; sibyllinische 142. 43. 48f. 62. 
53. 74. 75. 203. 4. 96. 
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Palinurus 228. 
Pasiphae 248. 61. 
Pflanzen und Bilume, immergrune und 

unfruchtbare 167. 72 f. 216. 42. 60. 
Philosophie: 

Heraklit 18, 1. 83f. 4l3f. 
Platonismus 17, 1. 22,1. 27,1. 29. 41. 
Pythagoreismus u. Orphik: Einl. pas- 

sim. 164. Vgl. fKOTdpaoic des Or¬ 
pheus’ unter 'Eschatologisches’. 

Stoa, insbesondere Poseidonios: Einl. 
passim. 164 f. 309.; uber Mantik 
39 fF.; uber Gebet 236; Stoa und 
Yolksmoral 288; Stoa und romische 
Politik 336f.; Philosophen ais Er- 
finder der Kunste 34 f. 

Phlegyas 276 f. 

Sakrales: 
Grabesblumen 346. 
Grabesehren 194. 97. 
Honig chthonisch 306. 
Kenotaphien mit Symbolen 266. 
Olive lustrierend 196. 
Opfer auf dem Scheiterhaufen 186. 

Opferritual 202; Opfertiere 132. 
Purpur Substitut fur Biut 196. 346. 

Salmoneus 282. 83. 
Schwelle des Lichts u. Himmels 206; 

des Tempels 157. 78. 213. 
Seelen ais Bienen 17, 1. 306; Seelen- 

vogel 165. 216 f. 24. 

Tantalus 285 f. 
Thebanische Helden 258f. 
OeoXbyot 35. 
Theseus im Hades 290. 
Tityos 285 f. 
Traumsymbolik 348. 49. 
Traume ais Vogelwesen 216. 
Trojas ZerstSrung 260 f. 

Vergleich und Identitat 164. 216 fF. 61. 
Verwandiungssagen 169. 
Vogel pfadweisend 173 f. 

Wahnsinn, prophetischer im bildlichen 
Ausdruck 144fiF. 

Weltenbaum 216. 
Winter und Tod 166. 
Wintersonnenwende 167. 

II. 

GRAMMATISCHES UND LEXIKOLOGISCHES 
a und ab 228. 
absistere 205. 39. 
ac vergleichend 307. 
ailfari 374. 
adferre se 372. 
Adjectiva composita 176 f. 91. 218. 43. 

57. 63. 81. 84 f. 374. 430, 1. 32, 2. 
37, 2. 38; umschrieben 270. 84. 87. 

aequaevus 174. 
aequor 'Meer’ 311. 433, 6. 
aeripes 325. 
aeternum Adverb 241. 
agere se 231. 
aggredi dictis 239. 
alacer -eris 302. 
Alcides 159. 
ambages 163. 
amnis 272. 
Anakoluth 379 f. 
animus und mens 119. 
anne 308 f. 
Antium zweisilbig 131. 
antrum 119. 
ara und altaria 186 f. 
Argi, Argos 332. 
arma 'Werkzeuge’ 189. 
armipotens 263. 331. 

armisonus 177. 281. 
armus 345. 
arva — litus 141. 
Aspiiation 251. 
ast 225. 
Asyndeton zweier Attribute 287. 
atque 'und da’ 183. 
attonitus 138. 
audere euqpripujc 293. 
ausum substantivisch 293. 
Auguralsprache 125. 87. 89. 
auricomus 176 f. 

bidens 132f. 
biformis 128. 
bracchium 'Zweig’ 218 f. 
bustum 186 f. 

caducus 259. 
caecus metaphorisch 130. 
caelifer 325. 
calidus und caldus 195. 
caprigenus 177. 
caput metaphorisch 234. 
carpere viam 294. 
castigare 280. 
celerare 239. 
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ceu 188. 439. 
ChiaBtische Gedankenfolge 240. 
ciere 265. 
cinis und favilla 196. 
circa 341. 407. 
circumferre sakral 197. 
classis archaisch 227. 304. 
cognominis 236. 
conari 130. 
condere saeculum 324. 
conferre pedem 372. 
consilium und concilium 246 f. 
constituere sakral 203. 
continuo 244 f. 
conubium 293. 
convexus 202. 
coquere metaphorisch 370. 
cornipes 283 f. 
corpus periphrastisch 126; fLeiche’ 178. 
corripere se 372; corripere (carpere) viam 

294. 408. 
cortina 161. 232. 
crater und cratera 196. 
cretus 318. 
cunctari 193. 

debellare 338. 
defungi vita 223. 
desuper 301. 
dies masc. u. feru 245. 
Doppelung des Begriffs 136. 
ductor 227. 
dum causal 276. 

ecce und ecce autem 204. 231. 
educere = educare 317. 
efferre se 373. 
egenus 372. 
emicare 115. 
emovere 268. 
en 231. 
Enallage des Adjektivs 112. 211 f. 406. 
?v 6ia 6uoiv 218. 
enim archaisch 129. 225 403. 
ergo Partikel 253 f.; Praposition 301 f. 
eructare 116, 1. 
euhans 266. 
Euphemismen 128. 292 f. 
evocare 312. 
evomere 115, 1. 
exim, exin 348. 
exsomnis 277. 
exsors 245. 
exta und viscera 203. 
extemplo 125. 

fastigium 234. 
fatu 440, 2. 
fatum 136. 236. 
fauces 212. 
felix 321. 

ferre 'riihmen’ 329. 
fluentum 226. 
forma 'Gespenst’ 216; = formula 290. 

Formenlehre 
des Nomen: 

Nominativsg. auf -or -os 213. 
griech. auf -os 410f. 

pl., griech. auf -e 311. 
Vokativ sg., griech auf -e -a 411. 
Genetiv sg. auf -ii 293 f. 

auf -e (spe) 345. 
griech. auf -es 305. 

auf -o 411. 
auf-t(-et)-ts411. 

pl. auf -um -ium 191. 
auf -um -orum 223 f. 
auf -um -uum 299. 

Dativ sg. auf -u 264. 
Accusativ sg., griech. auf -en 412. 

auf -in 412. 
auf -on 412 f. 

pl. auf -es -is 161. 309. 
28. 

Ablativ sg. auf -e -i 286. 
sg. auf -e -e 243. 

Singularia und Pluralia von Orts- 
namen 319. 

Suffixe: 
Adjectiva auf -eus 196. 218. 20. 

77. 325. 44. 
auf -fer 281. 
auf -ficus 287. 
auf -ortis 240. 
auf -us -i8 406. 

Substantiva auf -men 196; Pa- 
tronymica 333. 

des Pronomen: 
is oblique Casus gemieden 185. 
hae, haec 334. 
oUe 225. 26. 
qui — cui 227 f. 
qui und quis 278. 
Suffis -met 270. 

des Verbum: 
fervere, fulgire 331 f. 
Imperfectum mit -i -ie 256. 
Synkopierte Formen 127 f. 40. 49. 

forte 'grade’ 186. 89. 
fretus 159. 
fulcrum 287. 
fundere metapborisch 249. 
fungi prosaisch? 346. 
funus rLeiche’ 178. 

geminus 192. 323. 
genae 302 f. 
genus = progenies 324. 31. 32. 
gn = kv 127. 
gnatus 167. 334. 

| grandaevus 177. 
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graveolens 191. 454. 
gressus (particip.) 294. 

habenas immittere 111. 
hebetare 311. 
heros 185. 
Hesperia 116. 41. 
horrisonus 281. 
hortator 269. 
hymenaeus 292. 

iam — iam 298. 
ignipotens 178. 
Ilium -on -os 142. 
imperare und iubere 254. 
inamabilis 247. 
incanus 326. 
incipere velle 312. 
incohare sakral 203. 
indebitus 142. 
infernus 156. 75. 
ingratus 194. 
iniussus 235. 
inolescere 311. 
inopinus 155. 
inremeabilis 129. 243. 
insomnium 349. 
instar 341. 
intonare 287. 
invergere sakral 203. 
invius 179. 
iste 120 f. 
istinc 239. 458. 
Italus 316. 
iugum — transtrum 242. 
iuxta 253. 

xa\6c 328. 

labyrinthus 129. 
Lacaena 266. 
letum 213. 
Libystis 334. 
longaevus 177. 225. 

magnanimus 218. 429, 4. 
malesuadus 372. 
malignus 211. 
manes = bcupovec 32. 
memorare 160. 
Metaphern: Komm. passim. 'italische’ 

234. 97; Vertauschung von Sinnes- 
empfiudungen 205. 

mi = mihi 155. 
'militaris sermo’ 301. 12. 
ministerium 195. 
mora: haud mora adverbialisch 187. 

'nauticus sermo’ 111. 89. 
nec non 188 f. 
neque enim 454. 

nequiquam 157 f. 
Neubildungen 141. 277. 81. 93 (Pro¬ 

bus). 339. 85; vgl. 'Adjectiva com¬ 
posita’. 

ni 232. 
nigrans 203. 
nimbus 283. 
nunc — nunc 225. 
nubigena 177. 
nuptiae 292. 

ob 300. 
oblivia — um 307. 
obuncus 285. 
oleum, olivum 196. 
olivifer 432, 3. 
omniparens 285. 
omnipotens 284. 
opacus, opacare 190. 93. 433, 2. 
optare 'kuren’ 192. 264. 
ovare 283. 

pacare 325. 
pandere 'offenbaren’ 22, 2. 208. 
parumper 236. 
pasci 190. 
pausa 373. 
pavitare 263. 
pecten — plectrum 298. 
perficere sakral 296. 
perosus 246. 
Persephone, Proserpina 125. 75. 
Personifikationen 137f. 211. 13f. 

40. 65. 345. 
porro 'fern’ 807. 
portitor 221 f. 
poscere 'beten’ 136. 
postumus 'spatgeboren’ 317. 
potens im Zauber 203. 
potiri £pumKUJC 293. 
praecipere = Trpo\a,uj3aveiv 165. 
praeficere prosaisch? 158. 
praenatare 293. 
praepes 124. 
praescius 142. 
prensare 233. 
primaevus 177. 
pristinus 257. 
procul 'in der Niihe’ 128. 
proles 128. 321. 
irp6|uoc 33, 1. 
propinquare 242. 
2)rotinus 130. 
pulcher 328. 
putare 226. 373. 
pyra 195. 

quadrupedans 370. 
quaeso 239. 

I que — que 131. 93. 228. 451. 
| quire 254. 
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rebar 304. 
rebellis 339. 
regificus 287. 
Eomulus Adjektiv 344. 

secare viam 849. 
sed enim 129. 
sedes 'Grab’ 178. 
sentus 264. 
sepelire 222. 44. 
septemgeminus 325. 
sermonem serere 182. 378. 
servare 'beobachten’ 190. 231. 
sistere 339. 
sonipes 188. 
sopor 214. 
soporus 240; soporare 243. 
spelaeum 119. 
spes 234. 
sponte sua und sua sponte 148. 
stare pragnant 127. 
CTUY€p6c 250. 
subigere 280. 
succipere Bakral 203. 
super- in Komposition 339. 
superne 299. 
supponere Bakral 203. 
suprema u. extrema = rd laxata 194. 
surgere 234. 
suspectus (substant) 281. 
sutilis 242. 

Syntax 
KasuBgebrauch: 

Vokativ ohne Interpunktion 386,1. 
Dativ 'auctoris’ 318. 

bei haerere u. dgl. 232. 
bei subire 120. 96. 
des Zwecks 285. (302). 

Akkusativ 
bei ecce 384. 
bei innare 163. 
bei personare 243. 
bei regnare und triumphare 

318. 
bei transportare 226. 
'Objekt, innereR* 182. 203. 

25 f. 56. 63. 99; vgl. 
'Grazismen’. 

Objektsbegriff verschoben 
311. 46. 

Pragnanter Gebrauch 297. 
Adject. neutr. =Ad verb. 241. 

66. 
Pronomen neutr. 239. 
Richtnng und Ziel 231. 71. 

97. 304. 
Ablativ 'separationis’ 188. 802 f. 
Lokativ (wirklicher u. angeblicher) 

149. 226. 31. 98. 886 (bis). 
Plural, sog. 'poetischer’ 408f. 

Praposition en, pragnant ge- 
braucht 187. 241. 

Modusgebrauch: 
Indikativ im indirekten Fragesatz 

290. 318. 
Konjunktiv nach quamquam 240. 
Infinitiv bei adigere 304. 

bei contingit 156. 
bei dare 142. 
bei ingredi 341. 
pass. bei licet 407. 
statt Gerundium 163. 

Imperativ bei ne 271. 
bei quin 329. 

Participium coniunctum 379. 86,1. 

Tempusgebraucb: 
Praesens statt Praeteritum 113. 219. 
Futurum, modales 337. 
Futurum II 151. 
Perfectum: Infinitiv aoristisch 147 f. 
Plusquamperfektum 268. 

Parataxe subordinierter Begriffe 
128. 379 f. 

Ausgleich zweier Konstruktionen 
175. 238.70.71.307.81. — Wunsch- 
und Bedingungssatz 346. 

Systemzwang durch rhetorischen 
Parallelismus 388 ff. 409. 

Grazismen 142. 50. 66. 63. 82. 217. 
24. 26. 27. 41. 42. 43. 66. 67. 69. 
85. 90. 94. 384. 

taeter 163. 
Tartara 163. 
temerare 332. 
temnere 291. 
tendere iter, cursum etc. 202. 
tenebrosus 156. 
thalamus 292. 
Thybris und Tiberis 150. 
torvus 266. 
trifaux 243. 
truncus 263. 
turbare (intrans.) 326. 
turriger 438. 
turritus 322. 

vectare 239. 
velut und veluti 307. 
venerabilis 242. 
vestibulum 212. 
vicissim 270. 
viden 318. 
videri im Prodigienstil 206. 
vir 186. 321. 
ultro 239. 
umbrifer 267. 
unum 'nur eins’ 166. 

Verba simplicia und composita 291. 
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Wortstellung 391 ff.; diri koivoO 
133. 65. 78; vgl. 186. 205. 33. 45. 
62. 66. 64. 308. 46. 
Apposition 116. 333. 86, 1. 
Attribut und Substantiv 391 ff. 99 f. 
Indifferente Worte am V ersende 400 ff. 
Inversion von 

Partikeln 402 ff; Hyperbaton von 
que 238. 328. 

Prapositionen 140. 226. 62. 

Substantiv am Versende bevorzugt 
175. 

Pronomina: an einander attrahiert 
131. 320; Relativum 317. 

Namen (longa Alba, Silvius Aeneas, 
Augustus Caesar) 318 (bis). 24. 

Symmetrie 391 ff. 
Oaxepov updrepov 379 f. 

yu differenziert zu yo 412. 

III*. 

METRISCHES UND PR0S0DISCHE8 
Aphaeresis (Apokope) 

von (e)s, (e)st 334. 449, 2. 68. 
von (i)stinc (?) 240. 458. 
von n(e) 334. 

Betonungswechsel gesucht 324 f. 

Caesuren des Hexameters 425ff.; Cae- 
suren bei que 176. 428, 1; Caesur 
nnd Synaloephe 426, 2; Caesuren und 
Interpunktion 389. 

Dehnung, irrationale kurzer Yokale 
451 ff. 

He xameter, Struktur 426ff. — Erste 
und zweite Vershalfte 256f. 391 f. 
95. — UnregelmaBige Versschliisse 
437ff. — Hvpermeter 286. 423, 3. 

1 —j in Antium 130. 

Metrik, lat. nach griech. Theorie 130. 
286. 

Positio debilis 228. 324. 
Proklisis und Enklisis 323. 72. 429, 3. 

34. 

Prosodie 
von chorea 297. 

dehinc 301. 
Fidena 319. 
hic 324. 
Italia 141. 
Lavinium 149. 
o in ergo, Scipio, oblivio etc. 

308. 33. 
Priamides 266. 
Sicilia 141. 
superne 299. 

Rhythmen, malerische 418ff. 

Sprache und Metrum 112. 18. 13f. 
26. 26. 27. 29. 39f. 40. 41. 49. 51. 
66. 60 (bis). 61 (bis). 76. 84. 88. 89. 
96. 96 217. 21. 26 32. 33. 41. 46, 
66. 84. 87. 91. 92. 94. 308. 10. 11. 
17. 19. 33. 34. 38. 44. 48. 408f. 

Synaloephe 463ff.— MehrereSynal¬ 
oephen nacheinander 189. 273. — 
neque und nec 456. 

Synizese 130. 31. 217. 

Tmesis 141. 267. 386, 1. 402, 2. 52. 

IIP. 

RHETORISCHES 
Antithesen und Kontraste 118. 

Deklamationsthemen aus der Geschichte 
314. 19. 29. 30. 36. 

Disposition und Komposition: 
Triadische 377f. — 109. 16. 19 f. 33. 

208. 22. 47. 52. 57 f. 72. 78. 79. 
83. 97 f. 301. 3. 12. 13. 38. 54. 57. 

68. 60. — Bei Pindar 377, 3; Horaz 
377, 5. 

Buchkomposition 110. 338 f. 49. 
Konzentration der Handlung 363. 65. 

67. 58. 

txqjpdaeic 120f. 33. 87. 272. 95. 96. 
305. 48. 
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Ethos und Pathoa 122f. 83 und pas- 
eim. 

Gleichniase 210. 11. 23f. 52. 305. 19. 
26; dXXtiyopia 144. 

Interpunktion 386ff. 

jeatco£r|X(a 116 f. 226. 34. 84 f. 324. 
Kflrze 110. 202. 43. 329. 36. 61. 

tcaxd t6 aiumibpevov 119. 47. 
Sentenzen in 1 Vera 235. 

Alliterationen 416 u. im Komm. 
passim. — Altestes Schema 302. 
— In einem Edikt des Augustus 
339. 

delectus verborum: 
sordida vocabula gemiedenll4f. 

67,3.89. 220. 92. 93; absicht- 
liche xaireivuucnc 239. 

Kakophonien, wirkliche und an- 
gebliche: 150. 278. 

Wechsel des Ausdrucks gesucht 
140 f., nicht geaucht 243 f. 

Metrik durch Rhetorik beeinfluBt 454. 

Periodik 376ff. 
Parataxe 178f. 307. 78ff.; komma- 

tisch 136. 49. 268. 
xpfouiXa und xexpdxwXa 369 f. 
ladKuuXa, irdptaa (Parallelismus des 

Ausdrucks) 381 ff. — Ovid 383. 

Pointen am SchluB 222. 
irp4trov der Personen 233. 34. 66 f. 353; 

des Sachlichen 278 f. 

Reden, rhetorisch disponiert 152. 227. 
66. 78. 309. 12ff. 19. 22f. 35f. 42. 
— Im Yersinnem beginnend und 
schlieBend 136. 

btavoiac: 
diropia 314. 
duoaxpoqpf; 122. 26. 314. 
fxcpujvriaic 314. 
fptpaaic 266 f. 
4v9upripa (argumentum ex contra¬ 

rio) 278. 317. 37. 
dpibxriua 314. 19. 
inrepfSoXri (au£r|<Jic) 187. 95. 263. 

81. 84. 93. 319f.; yeu&oc 141f. 
67. 267. 330. 32. 

UTTOXUTTOJCnC 314. 
XdEemc: 

Anaphem 123 und passim. 
Chiasmus 240. 78. 
iiravaMirXwaic (repetitio) 183 f. 263. 
exornatio (expolitio) = stilistische 

Variation 141. 
kukXoc 136. 
dpoidirxiuxa vermieden oder ge¬ 

sucht 400. 2. 5. 
6poiox4Xeuxa 383 f. 
irepuppdaeic 115. 203. 70. 
'rroXuuxujxa 317. 18. 
Wortspiele (rrapr)Xrlaici frapovopa- 

ala) 188 f. 

IV.1) 

STELLEMEGISTEK 

Accius tr. 244. 
Acta Thomae c. 54. 290. 
Aetna 112. 268. 
Aischylos, Suppi. 212 f. Wil. 

Ag. 197. 423, 4. 
Anthol. Pal. 6, 154 398, 1. 

6, 165 398. 
7, 278 231. 
9, 215, 6 253. 

Apuleiua m. 6, 25 124. 257. 
6, 18 225. 
6, 19 164. 
8, 26 803. 

Aristeides rhet. or. 26 319. 25. 
31 342. 
II 225 K. 300. 

Aristophanes, Frosche (passim.): vgL 
Register Ib Eschatologisches, tcaxd- 
Baaic des Herakles. 

Aristophanes, V5gel 695 217. 
[Asconiusl in Yerr. II 1 p. 256 245. 
Ausonius Mos. 255 186. 

Bakchylides 5, 64f. 223. 
6, 71 ff. 206. 
16 (17), 119 422, 1. 

1) Dieaea Register enthalt ein Verzeichnis nur derjenigen Zitate, zu denen 
Bemerkungen grofleren oder geringeren Umfangs gemacht worden sind. 
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Catuli 59 186. 
63, 41 188. 
63, 63 188. 
64, 112 ff. 128. 
64, 114 441. 
64, 198 139. 
64, 263 184. 
64, 271 204. 
64, 298 188. 
69, 2 147 

100, 8 389, 3. 
vgl. Register I* Ennius. 

Cicero Arat. 13 281. 
132 423. 

vgl. Register Ia Cicero, 
de div. I (Quellen) 40f. 
somn. Scip.: allgemeineKompo- 

sition 43. 46. 47f. 
13 35. 
15 30. 
16 30, 1. 
17 29 f. 
18 34. 
26 30, 1. 
29 25, 1. 

Ciris 268 f. 320. 
Culex s. Register I*. 
Cyprian ad Donat. 1 182. 

Demosthenes de cor. 63 ff. 328. 
80 119. 

205 12. 

Empedokles fr. 115. 146Diels 20. 31. 
33, 1. 33 f. 

Ennius ann. 187 ff. 277. 439. S 187 
420 f. 

trag. fr. 164; p. 295 R.s; Med.III 
S. 163. 297. 440, 4. 

vgl. Register I* 'Ennius’ und 
'Vergil’: Vorbilder. 

Epigrammata graec. ed. Kaibel 1056 
S. 247. 

lat. ed. Biicheler 55, 5 403, 1. 
56, 4 399, 2. 
1265 383, 2. 
1633 437, 2. 

Gorgias Helena 2 208. 

Hermetische Schriften 43. 208. 
Herodot 1 229. 
Homer B 671 ff. 183. 

Z 396 f. 183. 
H 278 136. 
A 346 136. 
= 286 216. 

398 193. 
Y 371 f. 183 f. 
X 369 f. 141. 
V 118 f. 187. 

Homer b 121 f. 165. 
i 191 f. 166. 

X 40 f. 251. 
166ff. 163. 

|i 21 f. 163. 
eu 6ff. 165, 1. 
Ygl. Register Ia 'Vergil’: Vor¬ 

bilder, Homer und Register Ib 
'Eschatolog.’: v&anaHomers. 

Horaz carm. 1, 1 377, 3. 
1, 23 184. 
5, 1 ff. 397. 
5, 9f. 193. 
9, 3 425, 1. 
9, 21 f. 397. 

12 314. 
19, 6 257. 
22 377, 3. 
28 397. 
31 377, 3. 
31, 7 f. 427, 4. 
34 377, 3. 

2, 1, 17 f. 184 f. 
3, 11 f. 425, 1. 
3, 27 290f. 

18 397. 
20 377, 3. 

3, 1 377, 3. 
4 377, 3. 
9 377, 3. 

11, 26f. 397. 
4, 4, 72 446, 6. 

5, 9ff. 111. 
6, 21 232. 
7, 25 464. 
9, 11 f. 159. 
9, 34 308. 

14, 6f. 324. 
14, llf. 319. 
14, 25 325. 

epist. 1, 2, 43 433, 7. 
2, 1, 203 417, 2. 

1, 253 f. 319. 
3, 139 441. 
3, 259 423, 4. 

, 2, 35 425, 1. 
2, 43 ff. 397. 
2, 65 127. 425, 1. 
9, 1 127. 

14, 13 260. 
16, 48 412. 
17, 6 137. 

6at. 1, 1, 28 423, 4. 
2, 32 370, 1. 
2, 37 370, 1. 
4, 105 331. 
5, 20 404, 3. 
5, 73 f. 397, 1. 
6, 12 324. 
8, 6 226. 
8, 23 270. 



REGISTER 479 

Horaz sat. 1, 8, 26 430, 6. Lucrez 5, 997 f. 244. 
10, 27 302. 6, 162 176 

2, 1, 13 ff. 381, 1. 646 149. 
2, 62 370, 1. 743 124. 
2, 67 460, 1. 749 126. 
3, 194 381. 833 190. 
3, 223 287. vgl. Register I* 'Ennius’ 
3, 293 f. 379, 3. Lukian d\r)0. hiriY. passim. 250. 
4, 85 338. 80. 96. 300. 
5, 5 ff. 404, 2. 6iaX. vexp. 10, 1. 6. 238. 
6, 41 330. KctTairX. 22 ff. 275. 
5, 62 ff. 322. 23. vexvop. 9f. 199. 
6, 6 344. IT. TT6V0. 7 312. 
6, 100 f. 404, 3. Lydia 67 338. 
7, 100 368, 2. Lykophron 3f. 153. 
8, 34 331. 70, 1. 685 206. 
8, 77 f. 417, 2. 1226 ff. 148. 

vgl. Register I* 'Ennius’. 

Kallimachos ep. 63 434. 
h. 3, 1-72 291. 

4, 311 427, 3. 
Kolluthos 196 f. 187. 

Manilius 1, 764ff. 46. 316. 30. 
4, 23 ff. 314. 
5, 91 ff. 283. 

Maximus Tyr. 14, 2 200. 
Musaeus 160 256. 

Lactantius de ira dei 1, 11, 7f. 34 f. 
div. inst. 6, 3 34, 1. 

Livius 20 340. 
30, 42, 17 336. 

Lucan 1, 183 330. 
2, 106 f. 246. 
5, 207 328. 
6, 795 330. 
9, 348 ff. 174. 

723 441, 2. 
10, 318 445, 3. 
'Orpheus’ 237. 

Lucilius 1131 Marx 300. 
vgl. Register I* 'Ennius’. 

Lucrez 1, 133 244. 
475 112. 
862 213. 

2, 619 184. 
960 246. 

1092 148. 
3, 46 301. 

67 139. 
67 214. 
69 147. 

681 245. 
907 290. 

1089 183. 
4, 124 438, 3. 

181 f. 341. 
543 184. 
967 184. 
981 159. 

5, 24 112. 
33 255. 

745 139. 
973 244. 
993 244. 

245 249. 

Nikander, Alex. 301 249. 

Oppian hal. 1, 73 ff. 209. 
229 f. 111. 

[Oppian] cyn. 2, 410 ff. 250. 
Origenes Homilien 26. 

c. Celsum 146. 48. 
Orpheus: 

Argonaut. 42 ff. 265. 158. 
950 ff. 199. 214, 

fragm. 49 Abel 209. 
141 209. 
154 25. 
156 30. 
158 237 f. 
165 38. 

hymn. 37. 57. 68. 69. 169. 312 
am. 1, 7, 51 257. 
ars. a. 3, 9ff. 251. 
fast. 2, 666 186. 
her. 7, 95 ff. 257. 

11, 59 140. 
16, 107 ff.] 187. 
17, 117 f.] 257. 
17, 200] 264. 

met. 1, 117 435, 7. 
2, 358 ff. 169. 

706 198. 
3, 419 267. 
7, 113f. 206. 

663 439, 1. 
8, 22 228. 

462 f. 130. 
480 186. 
703 374. 

9, 490 130. 



480 REGISTER 

Ovid:met. 10, 502 f. 198. Platon Resp. 2, 361E 363CD 276. 
647 f. 193. 10, 614.616.616. lOf. 13. 

11, 46 f. 249. 19. 35. 276. 87. 91. 
61 ff. 249. 300 12. 

242 293. Timaeus 27 C 210. 
265 293. 42 B 39. 

12, 630 318. Plautus Amph. 213 159. 
693 ff. 141. 988 372. 

13, 31 318 1094 287. 
925 f. 126. Aul. 555 f. 373. 

14, 108 ff. 149. 62. Bacch. 679 439. 
116 ff. 46. Capt. 406 373. 
167 ff. 284. Men. 756 254. 
726 ff. 253. Mere. 881 372. 
837 326. Most. 213 372. 

15, 217 452. Poen. 130 372. 
677 ff 137. Pseud. 344 268. 
728 147. 355 288. 

vgl. Register I* 'Ennius’. Trin. 225 370. 
300 372. 

Pacuvius 318. 335f. R. 304. 417, 1. Truc. 124 372. 
36 . 193. 783 280. 

Phaedrus fab. 4, 17 (19>, 22f. 283. Plutarch def. or. 10 39. 
app. 6, 4 163. fac. Iun. 28 23. 

vgl. Register 1* 'Phaedrus’. gen. Socr. 22 30. 32. 41. 43. 
Philo de somniis 1, 22 48. 47. 275. 
Philostratos her. 143. 248. sera vind. 22 42. 47. 276. 

iun , im ° '. 6 298. vit. Mare. 8 340. 
Pindar 0. 1, 77. 9 419, 2. Porphyrios antr. Nymph. 18f. 306. 

2 36ff.—18f. 20. 28 Properz 1, 3, 37 140. 
2 30, 1. 277. 19, llff. 247. 49. 
2, 23 (26) 422, 1. 21 230. 
2, 52 (57) 422, 1. 3, 7, 49 438, 4. 
4, 11 f. 421, 2. 11, 67 330. 
6 377, 3. 4, 2, 29 128. 
6, lOOf. 423, 2. 4 197. 
9, 49 123. 

P. 1, 23 415, 2. Sallust. Catii, prooem. 35, 3. 
1, 29 421, 2. hist. 2, 6 Maur. 120. 
2, 3f. 419, 2. Seneca cons. ad Mare. 25 25. 
2, 21 ff. 39, 1 275. ep. 76, 33 ff. 164. 
2, 64 ff 343. 77, 12 236. 
3 377, 3. 82, 18 151 f. 
3, 28 f. 373. Here. 775 ff. 237. 
4, 226 415, 1. Med. 714ff. 167, 4. 
7, 10 122. nat. qu. 6, 8, 4 243. 
8, 35 346. Silius 1, 152 439, 6. 

N. 1 377,-3. 2, 484 439, 6. 
I. 6 (6), 23 324. 7, 106 333. 

fr. 101 Bgk. 125. 8, 406 341. 
129 295. 10, 255 345 f. 

Platon Conv. 197 C 434. 526 ff. 187. 
Gorg. 493 A 209. 12, 94 f. 125. 

526 C 276. 13, 397 ff. 200. 356, 1. 
Krat. 424 B 414, 1. 533 f. 36. 
Leg. 9, 880 E 288. 557 24, 3. 
Menon 81A 209. 806 ff. 314. 
Phaedon 68 A 249. 15, 291 f. 332. 

107 D 32. 387 f. 186. 
112BC 156. 16, 229 f. 204. 
1UA 275. j 17, 52ff. 174, 1. 90. 
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Sophokles Oed. R 175 ff. 224. 1 Aeneis 1, 668 204. 
1096 421, 2. 691 ff. 268. 

fr. 794N. 306. 749 428. 
Statius eilv. 3, 2, 47 339. 2, 8 270. 

4, 3, 124 f. 149. lOf. 163. 
4, 72 f. 346. 30 304. 

6, 1, 265 ff. 343. 53 417. 
Theb. 1, 713 286, 87. 61 225. 

4, 537 243. 68 436. 
6, 8 197. 74 318. 

401 f. 238. 120 139. 
6, 64 ff. 190. 170 439. 

90 ff. 187. 203 ff. 380. 
8, 21 ff. 246. 74. 236 ff. 111. 

250 440. 
Tacitus Agr. 29 222. 26 lff. 259. 

ann. 1, 44 271. 265 244. 
hist. 2, 49 269. 281 ff. 263. 

Terenz Andr. 807 372. 286 264. 
Eun. 236 254. 313 184. 

Tertuliian de an. 46 ff. 39 ff. 324 129. 
561'. llf. 355 439. 

Tibuli 1, 1, lff. 398. 358 f. 157. 
9, 80 395. 458 147. 
9, 83 428. 494 192. 

2, 5 148. 501 ff. 282. 
[4, 2, 171 191. 505 ff. 262. 

Tryphiodor 62 ff. 260 560 331. 
Tyrtaios 12, 31 ff. 33. 653 232. 

567 ff. 261. 
Valerius Flacc. 1, 836 ff. 34. [684] 454. 

3 38 221. 616 283. 
342 196. 658 455. 

Varro sat. 121 193. 663 324. 
vgl. Register I* 'Ennius’ und 667 456f 

'Varro’. 670 331. 

Vergil 693 287. 

Aeneis 1, 1 368, 2. 738 155. 

2 
21 f. 
65 ff. 
65 
77 
87 

105 
109 
116ff. 
180 
249 
260 
264 
268 
290 
341 f. 
367 
376 
441 ff. 
467 
482 
699 
614 

130. 
320. 
201. 
439. 
372. 
304. 417. 
440. 
197. 
424. 
117. 
127. 
223. 
336. 
197. 
432, 3. 
390. 
197. 
228. 
121. 
370, 1. 
256. 
456. 
374 

746 
749 
776 
790 ff. 

3, 12 
21 
22 ff. 
67 f. 
68 
90 
90 

109 
119 f. 
163 
186 
200 
207 
296 ff. 
368 
359—80 
362 
376 
429 ff. 

323. 
189. 
163. 
257. 
128. 439. 
224. 
169 f. 
178. 
241. 
283. 
138. 240. 
192. 
126. 
236. 
323. 
130. 
185. 440. 
220. 

239. 
124 f. 33. 
239. 
316. 
147. 



482 REGISTER 

458 ff. 44 f. 1 Aeneis 5, 140 186. 433, 6. 
461 407. 265 309. 
464 438. 256 ff. 424. 
492 341. 320 439. 
544 174. 333 115, 1. 
549 423. 46. 358 302. 
650 223. 368 186. 
662 423. 372 260. 423, 3. 
576 115, 1. 382 137. 374. 
608 318. 422 423, 3. 
618ff. 284. 467 462, 1. 
632 115, 1. 481 440. 
658 189. 521 302. 
679 ff. 211. 522 ff. 165. 
686 233. 653 223. 
697 375. 433, 3. 688 f. 129. 
704 223. 591 433. 
706 130. 594 f. 212. 

6 376. 663 ff. 425. 
16 293. 701 f. 182. 
22 323. 708 236. 
37 434. 722 ff. 45. 
73 232. 724 289. 
80 f. 434. 731 ff. 379. 

101 139. 754 344. 
131 440. 799 374. 
181 189. 801 331. 
217 394. 813 236. 
219 160. 822 311. 
230 264. 829 423. 
236 265. 856 f. 434. 
242 ff. 159. 312. 871 429, 1. 
309 424. 7, 22 235. 
316 374. 28 161. 
320 141. 32 228. 
372 374. 41 160. 
384 263. 45 184. 
397 f. 423. 93 133. 
404 ff. 424. 113 455. 
406 f. 265. 156 186. 
417 433, 4. 163 f. 424. 
420 465. 170 189. 
460 244. 194 374. 
486 434. 228 228. 
650 292. 240 264. 
579 f. 207. 272 136. 
583 423. 292 139. 
584 f. 270. 323 ff. 169. 
614 236. 345 370. 
638 f. 297. 423 293. 
666 f. 265. 428 284. 
667 438. 433 293. 
693 ff. 12. 441 f. 262. 
698 ff. 169. 473 ff. 282. 

16 137. 490 299. 
33 f. 111. 526 307. 
45 162f. 264. 535 341. 
56 376. 686 f. 183. 
81 409. 601 116. 

102 299. 607 249. 
120 423. 607 ff. 349. 



REG1STER 483 

Aeneis 7, 624 344. Aeneis 8, 701 f. 149. 
626 307. 9, 30 f. 424. 
631 438. 67 368, 2. 
634 446. 77 ff. 169. 208. 
640 189. 268. 106 421. 
664 120. 141 246. 
667 147. 146 278. 
708 438. 225 374, 1. 
711 432. 229 399. 
716 150. 388 188. 
738 348. 463 183. 
761 ff. 198. 469 f. 270. 

8, 2 184. 477 438. 
36 162. 484 241. 
46 f. 202. 503 f. 416, 7. 
70 139. 532 439. 
78 143. 620 368, 2. 
84 130. 664 ff. 424. 
90 239. 667 304. 
96 456. 674 ff. 212. 

101 239. 696 231. 
109 307. 705 176. 268. 
127 223. 707 268. 
131 f. 165. 710 112. 
185 123. 767 228. 
140 f. 291. 10, 1 281. 423, 3 
162 294. 2 246. 
162 301. 4f. 430. 
166f. 446. 14 147. 
229 184. 19 264. 
253 115, 1. 65 f. 147. 
264 178. 94 f. 433. 
306 f. 296. 96 160. 
307 254. 104 374, 1. 
309 182. 104 ff. 281. 
334 155. 136 438, 4. 
346 439. 143 ff. 197. 
366 372. 148 323. 
370 168. 163 185. 440. 
389 f. 139. 189 ff. 193. 
432 232. 195 423. 
462 422. 215 f. 270. 
465 231. 218 221. 
466 182. 227 258. 
467 304. 262 f. 321. 22. 
613 182. 270 232. 
620 182. 89. 299 151. 
622 373. 304 433. 

626 112. 361 439. 

644 133. 362 ff. 379, 1. 

646 349. 367 372. 

596 421. 467 155. 

603 233. 471 f. 12. 

630 119. 475 207. 

641 132. 480 137. 

648 329. 505 441. 

653 331. 614 454. 

664 344. 515 406, 1. 

668 f. 286. 618 f. 317. 

677 331. 619 430, 1. 

695 309. 694 440. 



REGISTER 484 

609 f. 344. Aeneis 12, 772 299. 

614 130. 788 192. 

681 116. 843 201. 

686 225. 863 446. 

723 188. 897 189. 

733 130. 950 f. 226. 

743 225. Eclogae 1, 55 429, 1. 

834 226. 75 119. 

848 489. 2, 48 191. 

849 226. 8, 4 151. 

877 272. 36 ff. 396. 

890 f. 402. 48 458. 
896 116. 3, 68 123. 
904 266. 3, 109f. 381, 3. 
35 112. 4, 9 151. 
41 341. 49 446. 
47 327. 5, 16 432, 2. 
51 f. 422. 16 f. 396. 
61 430, 1. 6, 20 f. 183. 
64 ff. 397. 88 f. 403, 1. 
86 409. 66 f. 184. 

101 196. 7, 14 455, 3. 
135 113. 61 160. 
149f. 252. 8, 101 196. 
193ff. 197. 10, 52 119. 
236 433, 4. Georgica 1, 7 374. 
242 374. 21 142. 
382 485. 63 466. 
446 190. 78 429, 1. 
462 373. 135 116. 
507 182. 144 188. 
505 f. 252. 181 440. 
512 297. 201 f. 424. 
543 197. 216 126. 
598 f. 386. 281 422. 
600 113. 313 440. 
614 440. 356 ff. 417. 38. 
682 439, 3. 469 ff. 282. 
696 368, 2. 482 300. 
768 429, 4. 499 160. 
787 159. 514 488. 
861 433. 688 f. 441. 
866 241. 2, 5 488. 

18 420. 66 160. 
26 440, 2. 81 f. 193. 
26 277. 440, 2. 96 f. 126. 
65 f. 139. 98 

^4 
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©
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144 223. 429, 4. 160 417, 2. 
185 323. 161 ff. 187. 
270 ff. 379, 1. 227 ff. 296. 
295 137. 374. 296 243. 
441 373. 321 439. 
447 139. 373 ff. 282. 
541 217. 399 ff. 433. 
666 438. 407 144. 
666 323. 461 ff. 396. 
59 lf. 205. 470 428, 5. 
634 440. 608 130. 
638 227. 3, 2 340. 
708 310. 8f. 368. 
739 112. 37 ff. 292. 



REGISTER 486 

Georgica 69 f. 129. Georgica 3, 486 455, 4. 
86 184. 346. 554 f. 417. 

118 214. 4, 50 428. 
188 298. 55 429, 3. 
202 323. 71 f. 184. 
238 404, 4. 122 265. 
255 440. 202 ff. 239. 
259 249. 215 441. 
261 205. 219 ff. 16 f. 
276 446. 270 191. 
276 f. 424. 453 ff. 122. 
311 326. 467 ff. 158. 
331 ff. 397. 478 f. 397. 
344 374. 479 f. 247. 
380 249. 540 132. 
435 147. 546 132. 
449 446, 4. 




