
Zwei Iliashandschriften des Escorial.

Naohdem Tychsen 1789 in der Bibliothek der alten Litte
ratnr und Knnst VI 134 n. zwei IJiashandsohriften des Esoorial
mit reiohen Soholien aus dem elften Jahrhundert beschrieben und
für nahe verwandt mit Venetus 453 B erklärt hat, ist über sie,
da Miller (Catalogue des manuscrits Grecs de Ja bibliotheque
de l'Esourial 462 und 260) nur Tychsens Notizen kurz wieder
giebt, nichts weiter verlautet als die Mittheilung Wilhelm Din
dorfs (Philologus XVIII 341 und Soholia Graeoa in Rom. Iliad.
IU p. X), dass der eine derselben Q I 12 für Porphyrius
wichtig sei, übrigens aber dem um 3 Jahrhunderte jüngeren Lei
densis Vossianus 64 sehr nahe stehe, so dass H. Schrader von
der spanischen Handschrift rur seine Reconstruktion der ~TlTJ1~HXTlX

. 'OIlTlP1K<1 des Porphydus glaubte absehen zu dürfen. Unter diesen
Umständen werden meine Notizen über diese heiden Codioes von
einigem Interesse sein, die ich bei einem kurzen, meist duroh
andere Arbeiten ausgefüllten Aufenthalte iu Philipps des Zweiten
düsterödem Kloster zu Pfingsten 1892 gemacht habe.

I.

Escorialensis u I 1, den ich mit Y bezeichne, istauf228 Perga
mentblättern von 0,28 X 0,36 m in Quaternionen, die auf der ersten
und letzten Seite alt numerirt sind (letzter Ilß), im XI. oder viel
]eich~ X. Jahrhundert von ein er Hand fest und sicher gesllhrieben.
Die Buchstaben hängen an den feinen Linien. 20-24 Verse stell1m
auf je einer Seite. Am äussere.n, oberen und unteren Rande
stehen Scholien von derselben Hand. Auf den inneren Rallll und
zwisohen den Text haben spätere Rämle des XII. bis XV. Jahr
hunderts bin lind wieder Notizen gezwängt. Den Anfang der
alten Handsohrift bildet fo1. 8, das mit A 201 beginnt. Von
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einer flotten Hand des XIII. Jahrhunderts waren die fehlenden
Blätter ergänzt auf unliniirtem Pergament, nur bis fol. iF mit
Scholien, Das auch von diesel' Ergänzung verlorene erste Blatt
ist im XVI. Jahl'hundel·t el'setzt (A 1-28 ohne Scholien). Die
selbe hat auch foL 63 eingesetzt. Auch· der Schluss fehlt: foI.
228v eudet mit Q 717.

Die einzelnen Bücher und die Boiotia tragen Ueberschriften.
Hypotheseis und Subscriptionen finden sich nicht, ebensowenig
kritische Zeichen.

Eine kleine Textprobe von N 1 ff. gebe iCQ unten S. 360.
Die Scholien sind durch Zahlen zu dem Text in Beziehung

gesetzt und zwar beginnt die Zählung stets von neuem auf je(ler
zweiten Seite jedes Blattes: also z. B. auf foL 66" ist das erste
Scholion Ä bezeichnet, das letzte auf fol. 67 r KB. Genau in
derselben Weise sind die Scholien erster Hand des Venetus 453 B,
seines Bruders des Laurentianus XXXII 3 (Schrader Hermes XXII
282) und des Townleyanus angeordnet und mit dem Texte ver
bunden. Die Vergleichung des Scholienbestandes dieses Escoria
lensiB u lImit B ergiebt in der That au<:h, daBs er nur
die alten Scholien erster Band des Venetlls B hat, diese aber so
gut wie vollständig: denn unter den genommenen Proben (N
1 P 272-365, t 1-13) fehlt ihm von diesen nur deI'
letzte Satz von Schol. P 330 EAE'fX€l - 9EOO (Dindorf IVp. 155.
t 15/6). Ein Plus gegen B habe ich nicht gefunden; auch das
von Tychsen angeführte, im BchoL Cl> 112 beruht auf Irrthum,
da auch B dieselben Worte giebt. ScboL A 397 des Escorfa
lensis, das Tyobsen allein in Venetus A fand, steht auoh in B.
Wir besitzen also im Escorialensis u I 1 einen gleichalterigen
Bmfler des Venetns B im ursprüngliohen Zustande. Aber seine
Varianten sind so selten und BO geringfügig, wie die Proben zei
gen, die ioh der Ranmersparniss wegen unten mit denen des Es
corialensis Q I 12 zugleich geben wel'de, dass VOll seiner Colla
tion mit gutem Gewissen abgesehen werden kann. Auoh Beine
Scholien zu E 259-355 und A 167-217, welche Stellen im
Venetus B nach Blattverlust eine ,jüngere Hand hat, sind
von geringem Interesse, da sie in der Sohwesterhandsobrift von
B, dem Laurentianus XXXII 3 s. XI (Scbrader, Hermes XXII
282, mit M bezeichnet) und dem Townleyanus T erhalten sind.
Ich gebe die Varianten des Escorialensis (Y) gegen T naoh der
Ausgabe von Maa.!'s:

foL 66 r
1

1 v. 258 ETEp6c TE] = BITM ..•. AtlJ.lJlaTMY
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uxl v. 260 TrOAußouAoe] = TM '" 9EOO TO ~aUTOO KaI. IJlE
VEAOU llAuZOVtKOv. Tr<Xlb€UTlKOe b~ ö Mwe MY ~ tf}' v. 263
~ltatEat] TM (zu v. 261) T' v. 266 uioc} = TM vgI.
A+, G(enavensis ed. Nicole) ... ü'ioe ~eTI. KaTu KpUCl'1I MY 
tb' v. 267 '{ ltltwvl TM (zu v. 265) vgI. G - Alv~<xe Y 
ltupuTE,ivwv TOV 2:e. MY MvaT<Xt KUI. we MY - ~ltl. Tpoiav
MY - tE' v. 268 TEvEfieJ = TM '" TEV€ijc MY - Ir' v.269
AaeplJJ = TM ... rrWc ouv lt. MY TO T~VOC TWV lltltWV
ou MY - tZ' v. 269 ElftAEaC lltltOUc] == TM vgl. A+ ...
TOU 6flAue MY OibE be KaI. TO eftAEla WC TO tf/..lqJw eTJAEiaC
MY lTJ' v. 272 Alv El q. bWKE] M vgI. T OUX we altO
eavwv 'AnlcllC KaT~At'lt€V UUTllc T~ Ul~J an' ÖTE KIlKeivoe
€qJTJßoe 11v' VUV b€ TTJpacac ~v D,apbavia btaTEt. biO oub€ Rest
= TM - 16' v. 277 KapHpo6u/..I€] = M vgI. T KaI. 0 €lt<XlVoe
mO ael. aAaZOVOc. €lpwvtKoe EeTtv. K' v. 278 11 /..IaAa] = TM
vgI. A+ ... KUI. TO oleToe MY -- aV1l6oltoiTJTOV EeTlv. EeTl be TO
/..IEV ßEAoe KOIV6v' 0 be oieToc IbtKOV. MY KU' v.283 Eltl.
/..IUKpOv] TM vgl. A+ '" TO «uelO MY - EV (€ltl M)
T~AlOl t;i MY - TrOAU MY fol. 66Y a' v. 284 ß€ßAII a 1] =
TM - ß'v.289 TaAauplvovJ = TM vgI. A+ 'Apkrapxoe
MY - CUV9€TOV bEX€T<Xl o'1.Jro MY T' v.291 pival M
vgI. ADQG und B2Ld (fehlt in T) Kat ltWC qJflO lt€Me€v TrOA€
/..IWV TOlUUTflV T~ 1ltltei TrjV ltArrrrlV llVETK€ (€ltftV€TK€ M) i AUe
Tat T' OUV blu Tfle EVEPTElaC 'AenVIlc. f} elKOe TOV TIavbapov
KthlJal ltpOC TO ~KKAiv<Xl rilv ßoMv". - b' v. 292 Tr pU/..Ivil v]
M vgI. A+, T Tilv TrpOC T~ piLlJ' TOUTO /..IEV OUV WC fTrlaETOV
OEUVETlXl' TO be ~Trt Tfie vnoe ßllpUVET<Xl. e' v. 293 €EEX U611] ltpoe
TO TM dann weiter: TrpOC TO 'wu av6epewvoc EcxaTov /..IEpOC.
MY - 5" v. 295 TraplTpEccuV] = TM ... um::p/..IaXEiv ({lTrEP
/..IUXWV M) AlvElac. MY l.' v.297 aTrOpOUCE] TM vgI.
A+ (1.26) " . Tap qJTJCl Ta 8n:AU T~ TI. MY (1.30) KUTa !!e.v
1'0 MY (I. 31) mxpuKE1Tat bE Kai MY - T~ AlvEiq Ta ÖTrAa
Trapa MY NeCTOpt. Kul AÖTO!!E:bwv MY - (1. 1) 'AhlllEbovn
aUToc MY - 11' v.299 &AKI] = M vgl. T + A + EK TOU
dAKt/..lOC fCTt Kata altOKon:ftV' nVEe be alto tOO dAKle U10AI1<OO
(aUTO M). €TW be qJn/..lt KaTa /..I€TaltAaC/..IOV ToD 11 Elval, €n:Elb~

Kai TO /laKpov elcßpaxu /lETaTr~n:AaCTat. 6' v. 302 luxwv]
= TM, dann weiter: an:oeTEAA€1 bE TOV MSov, ÖTt (1. 12) qJea·
cac 1'0 Mpu ltPOÖn:E/..I\jJ€V MY. l' v.304 ß POTOt] = TM
n:OAAWV KaTWT€pWV Y (1.15) TaC TWV ~pwwv Ult€poXac MY
(1.16) PEll bE MY - (1. 17) ~ll'JAOi. MY - la' v. 305 lcXlOVJ -
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TM vgI. A+, GB2 lCXlov Kai KOTUAllV Ta m'iv 8€TEOV (so MY!).
€CTt h€ Ta KOIAOV ... MY -' tß' v. 307 TEVOVH] = TM Ta T€Ta
J.lEVa A€l€l vEDpa MY - 1"1"' v.309 Ep lTTW v] = TMA aVTt
ToD EIlEtVEv, ~ Ta MY - tO' v. 309 Ep ElcaTO] = TM (1. 24)
aprraLoucllc J.lllTPOC. MY - tE' v.311 Kat VU KEV] = TM bis
1. 29 €AOtTO. MY <- I:;" v. 314 EXEUaTO) = TM vg1. A 
(1.33) 8EA€l MY -- (I. 2) EOllAWCE Kat TO MY - (I. 4) aq:l1;JPllJ.lEVOC.
EIlTCpoc8Ev OE q:JllCtV mhoO Tav TCETCAOV EnETaCE TCPOC TO KaAtJ\jJat
aihov. TCTuwa oe Ta TCEpkeEuJ.la. MY - v. 314 EXEU(XTO] TM
fehlt in Y tll ' v. 319 EXfJ8ETO] = TM - te'v. 326 q:JpE
clvJ= TM (1. 14) TIpUXJ.lOIO TCalOW MY - J.lETa TpwECCl MY
- K' v. 327 1Aaq:JupfjctJ = TM (1.16) E8<XOEC MY - Ka' v.
330 KunptvJ TMA Kß' v. 331 livaAKtcJ = TM (1. 22)
ETCEblwKEV MY (I. 23) E1lVWCKE MY xaptv En€Tp€TCEV mh~v

EKdVll MY - foI. 67V a' v. 332 KOtpaVEoue t) TM vgI.
A + (1.26) CUValjJEtC MY - ß' v. 333 'Evuw) = TMA (1.29) Ta
qJOVEUW MY - aUToEvTll~ KUt 'EVUUAIOC MY - v. 333 'EvuwJ
= TM (in Mund Y mit dem vorhergehenden verbunden) (I. 27)
av8pwnona8we oe avaTCETCAUCTat MY - 8Eac ~v MY - l' v.
334 EKlXaV€J = TM (32) TOU €aUTOU MY (32/3) TCpOKO
ljJacav bis KaTEAaßEv fehlt in M (33) ouv au~v Y - 0' v.335
EnopdallEv ocJ = TM (1.1) J.lOAle (IJOrlC M) Tf)VaKpaV ETpWCE
XE1pa MY (l. 3) "ApEWC MY - E' v.337 aß]>. llxpfJ v] = M
vg1. T ßA1']xpaV Ta 1cxup6v' Kat CTEpfJW (ToD Ci M) aßAllXPOV.
oIOE oe T~V EUWVUIJOV EVTaD8a XElpa. TO oe deap 01 IJEv Ta
Eu8uc' 01 Oe TO KaT' leu, ö KailiIlEtVOV. aVTETOp1']CE Oe Tav xpoa
O~AOV ÖTt btETP11C1']V. MY - E' v. 338 TCETCAOU) = TM (1.10)
cUVWrOUIJEVOC MY - L' v. 339 TCpullllovJ = TM

ZU /\ v.167 tß' fol. 140' KaTCTCEblov] = TM vg1. A+
(1. 20) TCWC q:J1']d MY - EV Tfj Z' MY (1.31) TO cfllla MY -- Kat
"EKTWP ßOUAEUEt.O 0' €ptvEac nap(ho TElX0C. Y (M = T) t''f'174
T' Ifj avaq:JalvETalJ = TM (1.9) b A€WV, q:Jllcl, q:JoßEl MY 
(1.10) TCAlldov EUPlCKOIlEVllV, OUTW Kat A. MY - (1.11) navTa,c'
av~pEt MY - ueTEpOUVTa. alJOA11P h€ TIP €CTCEptVIP Tilc VUKTOC
KatplP, EV lfJ aIJEA10UCl. TOTE 1ap b AEWV Tote TETPUTCOUClV ETCt
ßOUAEUEtV AE1ETat. MY - tO' 181 an' OTE o~] = M bl'öl\l
1WV EUq:Jpavac TOV aKpoaTi]v ETCt Ta ,CUVEKTtKU EPXETal. OEllUP
cuvweElc8m TOUC'AXalvoue cle Tf)V EEooov TI(lTpOKAOU. MY - tE' 184
CTEpOTC~V] (so MY!) = M vgl. T A+ oP1avov Tl ~v. onEp
TtVaCcwv aCTpamk EnOlEt. MY - I:;" 187 0 q:J p' av IJ €v] = TM
(I. 26) anOIlEVofJIJEv4J Y Il' 191 ~ ßAfJ J.l EV0C 141] = TM -
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fot 140" a' 192 tT''fuaAHw] = TM - ß' 194 bUIJ) TM
- T'198 'l1tTC01Cl] = T 197 M (1. 9) tTK€AEUOIJ€VOC. ö OUI( liv
"EAAl1V ETCOtlleEv. MY b' 201 TEtV l' ab E] TM vgl. A+
- €' 211 H Ox€WV] = T 212 M TOU1'O TColEt uTCov01av MY
_.• Tote TpwehcapaeXJ;I. Y - S" 217 TC PUJT 0 cl = T 216 M(1. t 7)
ETrtIJEVJ;! MY - 'l.' 218 ~CTCETE] BTM

II.
Der EscoriaZenst8 Q I 12, den ioh mit Q bezeiohne, besteht

aus 216 Pergamentblätterll (0,26 X 0,35 m), die mit Ausnahme
von fol. 1-6 (Ternio a/) Quaternionen (P', T' u. s. w.) bilden.
Sämmtliche 216 Blätter sind in gleioher Weise sorgfaltig liniil't,
duroh zwei etwa 2 om von einander entfernte Senkreohte in zwei
Columnen getheilt und gegen den inneren und äusseren Rand
abgegrenzt; 0ben, unten und aussen haben sie breite Ränder.
Alle Blätter sind von einer Hand besohrieben, die naoh der
Sohätzung von Tyohsen, Dindorf, Graux (Hermes XIX 556 2)
dem XI. Jahrhundert angehört. Aber sie ist zweifellos, wie
schon Tychsen bemerkte, jünger als der Esoorialensis U I 1,
der dem Venetus B sehr ähnlich sieht. UeberBlatt 1-6 soll
unten S. 367 berichtet werd;n. Auf Blatt 71: beginnt die Ilias
mit A 1. Der Text steht immer auf der linken Columne, die
reohte wird von der Paraphrase eingenommen I die mit der
von Bekker hinter den Iliasscholien aus Parisin. 2690 edirten
identisch scheint: wenigstens stimmt N 1, 2 tiberein bis auf
die Varianten 1Tpoe€:rcelac€ statt E.1TlAae€, dac€ für €Ta. Den
oberen, !iusseren und unteren Rand bedecken Soholien. die fast
alle von er s t e r Hand geschrieben sind. Durch Zahlen und
Zeiohen sind sie, wie in Bund Bonst, mit dem Text verbunden.
Die Lemmata sind nioht immer am Rande wiederholt, dann aber
l'oth, ebenso der häufige Titel TIopqmptou. Spätere Hände des
XII. oder XIII. und des XV. Jahrhunderts haben hin und wieder
zwischen die alten Scholien neue eingeklemmt oder am inneren
Rande eingetragen. Gegen Ende werden die Scholien dünner,
am zahlreiohsten sind sie zur B01WTta: hier ist die Paraphra.se
fortgelassen, so dass die Scholien sich über die zweite Columne

. und die Ränder ausbreiten, freilich ohne diesen grossen Raum
ganz zu rullen.

Jedem Buche geht eine doppelte prosaische Hypotheilis
voraus, von denen die zweite mit Kat äAAWC beginnt. Die Hy·
potheseis zu A stehen nicht auf fol. 7r I sondern fol. 3V

• Die
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80twTla fol. 22r ist vom zweiten Buche abgesondert und trägt
die Ueberschrift örro6eclc tijc 80!wTiac, obwohl diese nicht hier,
sondern auf fol. 21 v steht.

Am Schlusse von A steht roth geschrieben: TEAOC TfjC UAq)(l
<Ol-1.11pOU paljJwMac CTiXO! XIB. Da der erste Gesang nur 611
Ver!!e zählt, ist die Ueberschrift mitgezählt. Die übrigen Bücher
entbehren soloher Subscription.

Vom Texte habe ich nur N 1-45 als Probe von Q wie
von Y genommen. Hier ihre Varianten gegen Laroches Text:

N 1 nli.Aacc€v Q 4 tmronwAwv Y - 9&.pfrf€Il€V Y -
10 a>.aocKomiJv YQ - 12 an' Q - 12 aKpOTllTlJ KOPUlp~ Y 
19 TTowMovoc Y - 20 TETapTov Q 24 t!.6ElpIJCt Y - 42
aUTlJ61 YQ - 42 apicrouc YQ

Von den Scbolien soheinen die jüngeren werthlos. Ich
habe zwei Scholien saec. XV zu P 316 ff. notirt: beide stehen
im Leidensis Yossianus besser mit der Ueberschrift I:evaX€lp~ll.

Die alten Scholien ers t er Hand sind bald mit hellerer, bald
mit dunkler 'Pinte geschrieben, so dass manche fast erst eingefügt
scheinen, nachdem schon andere geschrieben waren. AeuBsel'lich
unterscheiden sie sich, wie schon gesagt, in solche, die durch
Zahlen, und solche, die durch Zeichen mit dem Text in Beziehung
gesetzt sind. Ihre nähern Betrachtung lehrt, dass die Zahlen
scholien mit denjenigen identisch sind, welche sich in 8 von
erster Hand, im Escorialensis U I 1 und Laurentianus XXXII· 3
saeo. XI (s. Schrader, Hermel! XXII 282) finden, die Zeiohen
!>cholien dagegen sich mit den sog. scholia minora Didymi
decken. Auch die nicht seltenen Scholien mit dem rothell Lemma
TToplpupiou tragen Zeichen. Diese Scheidnng ist jedoch nicht
streng durchgefUhrt: z. B. führen zwar die Scholien N 44, 45,
53, 54, 62, 64, 66, 71, die sll.mmtlich = 8 1y sind, die Zahlen
T' bis t', aber die Scholien N 27, 28, 37, gleichfalls = 81Y,
Bind mit Zeichen verBehen. Den umgekehrten Fall, dass ein D
scholion in Q mit einer Zahl bezeichnet habe ich nioht
bemerkt.

Zur Prüfung der Scholien Q scheint es mir praktisch, diese
BeBtandtheile zu sondern. Um das Yerhältni8S von Q klar zu
stellen, notire ich die Abweichungen und UebereiuBtimmungen
der Uhrigen Handschriften von und mit Q. Die Lesarten des
Escorialensis Y gebe iC}l ganz, die des Leidensis Yossianus 64 (L)
meist nach eigener Collation, die mir durch Beine giitige ZUllen
dung seiteU!. der Leidener Bibliothek möglich gewortlell ist.
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I. Zahlenscholien, die mit den Scholien B1 übereinstimmen.
Die Collationen, sämmtlioh nach Bekkers Text gefertigt, sind hier
auf Dindorfs Ausgabe IV Uf. gestellt.

S. 1. I. 1 N 1 Zeue b'E1tet] BlTYQL Paris. 2679 1 (P, von
Arsenius geschrieben, Cramer An. Par. UI 17) 1. 6 1t01K1Aiac BYP
1TolK1Mav TQL - bis 1. 14 Eh1Tlc. - S. 2 1. 1 N 1 "EKTopa) B1T

YQL Paris. 2679. In den drei letzten mit dem vorhergehen
den Scholion verbunden. - S. 2 1. 3 N 2 TO'UC /lEV] B1TYQ
8.2 1. 7 N 2 1tovov] B1YQ (mit dem vorhergehenden verbunden)
vg1. T 1. 7 1TOVOC BY 1'0 bE 1TOVOV 1" EXE/lEV Q S. 2
1. 9 N 3 1TaA1V] B1Y. Dagegen haben QL eine andere }'assung
dieses Scholions DT G(eueveusis), s. nnten 8.363 S.2 1. 13
N 3 1TaAtvJ BIYQ. vg1. T. S. 2 1. 22 N 5 tl1t'llTJ/loAywv]
B1YT A + (fehlt in QL) 1. 23 «Mol 1'0 ydAa BY - S. 2
L N 6 'Aßiwv] B1YQ1. vgl. TA q>adv BTQ1. q>rjdvY 
L 27 1TPOC m1Tov BY, an QL 1. 28/9 thpouc Kai 1TOTTJpiou
BY, 1TOT. K. t. Qf.J - 1. 29 ßOTavac BL ßonlvllv YQ S. 2
1. 31 N 10 dAaocKomijvJ BITYQL aAmoc T aAEoc BYQ aAaoc
(aus tlAEOC verbessert?) L 1. 33 E1TOlrjCEV ou ßUXZO/lE/lOUC T
E1TOlrjCEV BYQL - S. 3 1. 1 N 11 9au/lal;wvJ BIY vgL T +
(fehlt in QL) S. 3 1. 3 N 13 0PTJ"iKirjeJ BIY vgl. T + (fehlt
in QL) S. 3 1. 5 N 15 el;d ll(lvJ B1TYQ - 8. 3 1. 8 N 18
Kpamva] BIYQ vg1. T euv€x€e B CUV€Xtl YQ S. 3 1. 11 N 20
Tplc /lEvl BIYQG vgL T l. 11 U1TEpq>UWC BY tI1TEpq>UWC q>llCl
'Tpie /lEv 0pEEaTO'. U1TEpq>UWC Q - 1. 12 Kai YQ, om. B
S. 4 1. 3 N 23 0XECq>t] BIYT + (fehlt in Q1.) - S.4 I. 6 N 25
Xpucov] BITYQL 1. 7 XP\JcEa (xpuceux 1.) bW/laTa Tlxe BQL
xp. MJ/laTa xpueac TaC TY - IV S. 4 1.11 N21 aTaH€] B1YQL

S. 4 1. 15 N 28 mxvTo8EV] B1YQL S. 4 L 19 N 29 lTJ8o-
euvTJ] BIYQL 1. 21 KU/lalvOuca B om. yQL - S. 4 1. 22
N 31 ~UcKape/lOt] BIy (fehlt in QL) S. 4 1. 25 N 32 enEOe]
BIY (fehlt in QL) S. 4 L 26 N 37 appnKTOUc] BlTYQ
1. 27 Auw. ~vTlxu8a b€ a/lq>w Co Q Auw. a/lq>w be c. BTY

1 Schraders Vermuthung Hermes XX 393. 1, dieser Codex des
Arsenius sei aus dem Escorial. Q abgeleitet. scheint sich aber leider
nioht zu bestiitigen. In soho1. N 1 weicht. er ab in folgendem: Cramer
III 17 1. 33 b:d; tlt€IOi) QfJ 18, 1. 3 äj.lu; aTuv QL - L 5 dmlv
TIjC€; tJ1t~VTl1C€ QL L H ultEtfjA6E; OTtEtEUE QL 1. 7 b€ ao..ov
... A. Tp. K.; T. A. Tp. TOV "EKTopa K. QL - 1. 11 lE ' Oqlpuv{ou, €EUJ
qlOlV{OU QL. - Schot N 82 Cramer III 18, 16 hat Arscnius = A, wlih
rend QL die Fassung von B baben, die völlig abweicht.
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8.4 1. 28 N 39 TPWEC) BIYQL vg1. T - S.4 L 33 N 41 dßpo·
JAOl] BIYQL vgl. T L 33 nOAußpOJAOl om. BYQL - L 34 '
ßpollOV BY ßpoXOV QL - S. 5 L 3 N 44 )AplelOue] BIYQ[,
S. 5 L 6 N 45 €lcaJAEVoe] BIT + YQL L 6 IW.T' BQL l<cmx
TY - L 7 KaAxavTL BTYQ l<UAAteTa L- S. 5 1. 8 N 49 uAAQ1
BITGY (fehlt in L) 1. 8 KaT« BY KaT' TG - napUTattV BY
TaEw TG S. 5 1. 9 N 52 n€pLb€{bLa] BITY vgl. G (fehlt in
QI.) - S. 5 1. 11 N 53 Aueewbl1e] BIYQL vgl. TG - S.5 1.12
N 54 oe 8.t6cl BIYQL 1. 14 lKwllat BL ~KWJAlXt YQ

IV S.154 1. 18 P 309 TOV ßaA'] BIYQL - S. 154, 1. 20 P 310
VElaTov] BITY (fehlt in QL) I. 20 TO BY om. T - vEa{pJ;I BT
VELepIJ Y - S. 154 L 22 P 313 J.I.€Cl1v] BIY vgL T (fehlt in
QL) - S. 154 1. 23 P 314 EVT€pa] BITYQL 1. 23 Kai BYQL om.
T - S. 154 L 26 P 317 EpucavTo] BITYQL 1. 27 TWV be BTY
KaI TWV QL lMwv KaI~. VEl<:pwv BY lbiwv~. v. QL IMwv
v. ~. T - S. 154 1. 29 P 321 akav] BIT + YQL 1. 29 TOU
lVWJ.l.l1V BTY' TOU napn IV. QL 1. 30 we bl' 'Ip. BYQL Kai
nap' 'Ip. T S. 154 L 31 P 324 KtlPUKLJ BITY (fehlt in QL)
1. 31 btn j.t. BY, bt« TO J.I.. T - 1. 32 aU' BT om. Y - uno
TOU BY om. T WqJ€tlEV BY iiv T S. 154 I. 34 P 325
TtlpaCK€j BIPY(feblt in QL) - S. 155 1. 1 P 327 unEp 9EOV]
BlTYQ 1. 1 TO KOlVOV BTY we KlXKOV QL Tq) B TO TYQL
- KlXi BTY om. QL - L 2 SEOU BYQL bE ou T 1. 2 npo
TpmTlKOC bis EA€'fTlKOC fehlt hier in QL, es folgt allf 9€ou un
mittelbar b€tKVUe (so!) bE (om. L) OTt 1.3-5 (in B von
2. Hand vgl. Bohol. 330 in BIP). Hinter B€ou 1. 5 steht in Q
mit hellerer ninte, aber wie es soheint, von 1. Hand npOTp€nTlKOC
bis EAE'fTtKoe (I. 2), ebenso in L, der hinzusetzt TO be exillla EK
TOU EvavTlou belxvuTlXt: = soho1. 330 1. 13 BTYQ S. 155
1. 6 P H28 Ibov] BITYQL I. 6/7 K. n. 1tp. BYQL n. K. np. T
- npoew1tov BYQL npoewmv T 1. 9 be B, om. TYQL -
S. 155 L 11 P 330 nAf)lki] BITYQ I. 12 EV€CTt BYQ E'EEcn T

L 15 j.tUXOVTal bis 1. 16 emu om. YQ (vgL Q zu P 327).
H. Die zweite Gruppe der Soholien des Esoorialensis Q I 12

ebenfalls im XI. Jahrhundert von erster Hand gesohrieben, findet
sich zwar auoh in B jedooh von zweiter Hand eingetragen, stammt
aber wie auch diese aus jener geschlossenen Masse hauptsäohlich
exegetischerScholien I den sog. sobolia minora D, die duroh die älteren
Hera.usgeber bekannt, aber nochnioht genügend edirt sind (Maas8,
Hermes XIX 559, Soholia Townleyaua I . XXIII, i .... Schimberg
Philol. XLIX 421 (I) und G. Pr. vou Ratibor 1891 (1I». loh gebe
von ihr Proben, spare jedooh die Scholien mit den Lemma TIopqJupiou
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für besondere Behandlung auf. Für die Did~'mossoholien benutze
ich den Base1er Druck von 1535 (apud 10. Hervagium). Die.
Collationen ilind auf Rekkers Scholientext gestellt.

A 1 )AXIAnOc] Q fot F ADTG2 Paris. 2766, Coiat 387
(Cramer An. Par. III 270, 300), Bekker 1b 1.39-42. 1.39 ll1n ToD
t. AG2Q Par. bl' t. DT Coia!. Kai bln A Par. Coia!. bln

a~Al1e
DTQ - I. 41 GtjAile ADQ Tpoq:l'qe T Coia!. XIAoüe Paria. -
A 2] Q foI. 7 r AD Bekker 2a 1. 12-22 (Q nicht co11.) - A 4:
TWWWV] Q fol. 7r D Paris. 2766, COlS!. 387 (Cramer An. Par. III
271, 304), Bekker 2B 1. 48 bis 2b 1. 2 1. 49 <Hdoboe €V Toic
epTolC Kai lv (om. PD) rate ~Jl€Pa1C QD (Q nicht weiter coll.)
- A 5 ßtoe] Q foI. 7 r AD Paris. 2766 (Cramer An. Par. III
271), Bekker 2b I. 3ß 3a 1. 13 1. 39 eE€baavTo AD lE€A€faVTEC
Q €betaVTo Rioo. (Sohimberg II 8.16) - 1. 44 (Q bis hier 0011.).

Ferner giebt Q auf foI. P als erstes Scholion das aus den
Parisini 2556 und 2766 durch Cramer An. Par. III 114 1. SO, 270
I. 21 bekannte Zetema, durch einen Stern zu v.1 bezogen: «1t 0 p i a
bUl Ti WC 1tpOCTlXceWv ECTl TiJ Mouet;! KaI OUX we EUXOll€VOe aÖTfj;
b6valTo b' av TIC AETElV, we Ktt1 rroAlal GElll Kal "Hpa KaI)A<ppo·
biTI'} Kal 'A9tjvu. AUCle (hied) EPOUIlEV oöv OTl 1tpOeTaee€t JlEV
bla TO h€YEIV EK KaTapxijc (KalTapxfjc Q) Kai Jll1b' on hEYEl1tOTE
VOEI:V. eEnv bE eiptjKE KOIVtV IlEV öVOllan rrpOCaYOpEUWV T~V

Moücav, Tfj be lblOTI'}Tt . . . Nach Schimberg Il S. 7 der An
fang auch in den Handsohriften der D-8oholien R (8) V (P) Ricc.

N 1 ~1tEl] B2Q vgl. ATG vgI. D Bekker 35S& 1. 13-15
1. 13 :I:I'}JlaiVEl TO ön WC TO €1tE1 Q 1. 14 Kat TO OTE B2Q-
Kai TO E1tE!b~ (om. B2) «<p' 00 B2Q. NI Tpwacl B2 ADGQL
Parisinus 2679 (Cramer An. Par. IU 18) BekkeI' 353" 1. 20-30

L 20 TIop<pupiou fehlt in allen. 1. 24 1taucEc8at ADB!
1taUCaC9al PQL - 1. 25 EZ 'Ocppuvlou AP EEw <pOlvlou B2QL
El: 'A<pveiou D 1. 28 '1"01)( €1tE:iyoVTaC Katpoue (om. QL) E1t.
ADPQL Ta E1tEiyoVTa BI! N 3 1tahtVJ TGDQL vgl. A, in an
derer Fassung als Bly s. oben S. 361, Bekker 353 l' 1.46 bis b I. 5;
I. 1 euvl'}. bis 'O/AfJplJ,J om. TGQL. N 5 (Irr1tl'Jl.u5A1WV] DQL,
Bekker 353b 1. 22-26. I. 24 KaAwc lap dp. QL K. dp. D
- N 6 'AßiwvJ B2DQL Bekker 353b 1. 37i8 1. 37 111'0UV
B2 0 leT! DQL. N 6 'Aßiwv) in QL steht unmittelbar nach
sohol. N 6 = Dindorf IV 2, 1. 30 fo1gentles Soholion, dessen
Anfang auch D hat: Een be (KCl.l add. D) E'9voe EV :I:KuGiq. "AßI01,
01. Kal 'Allai:oßlOl (DLA Dindol·f n 2, 20, 'Alla~ovIOl? Q)Kai
~OllabEc övolla~O/levOl (bis hier D). apKou/AEVOI yap YeXAOKTl
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Kett AlTfj ~llah1;1 ('VOll hier an Parisinus 2767 s. Cramer An.
Par. 111 245) blKaiwc dpllVTCI.1 (KaAUlc dPl']Tet! P) blKetl0TaT01. ~m

SUlltet (P ~meU/llaV Q) "fap TfAE10VWV ~Tf' ablKiav U"fEI. TOUTO CUVI
<>WV Kat AUKOOPlOC KOlV~V Kat OU TfEPITT~V AaKEblll/lOviOle
bialTav Elc~VETKEV.

N 12 LUflOU) ADGQL = Bekker 3541' 1. 1. 31
Kat €VaTOV DQL om. A - 1. 83 /lETolKflcm AD 1TpocolKi]cm
QL - N 21 Allacl B2ADGQ = Bekker 354b I. 24 --30 1. 24
Ahat ADG Al"fae B2QL - oE om. B2ADQL 'Axeutac A
,Axalae B2DQL 1. 25 flEv A om. B2DQJ. .ßlOVUClp ADB2
.ßlOVUCOU QL - 1. 28 KapTf. ßA. AD ßA. KapTf. B22L 1. 29
TP€TfOVTUC A TfPETfOVTaC B2QL om. D Elc A om. B2QL
axpl oE Tflc D N 24 ~eEipJ;JClV] B2DQL Bekker 355" 1. 10/11

1. 10 f6€IPUI B2 - 1. 10 Xpuca'ic K€Koq1lllJEVOUe ~ KnAUle.
ES. DQL 1. 11 ~TOUV B2 0 ECTt DQL N 27 UTaAAE] ADQL

Bel,lier 355 a 1. 23 - 1. 23 EVOTl'rra Kat A V€OTllTa Kat
QL EV VEOT1']Tl KaTO: D N 31 EUcKaptl/lOl) ADQL vg1. TG
Bekker 3Mb 1. 27/8 - N 36 1T€betC] DQL vg1. G, Bekker 355b

1. 44/5. m€LElv TOVC Tfobac ErP1']VTal QL vgl. G. l. 45 TO D
Kat QL N 41 aviaxOl] B2DQL Paris. 2766, Paris. 3058 (Cra-
mer All. Par. III 285, 373 1. 21) DindorfIV 5. 1/2 L 2 UlC Kat
TO B2L beide Paris. ÖJc TOl Kat Q l1Jc Kai ÖTE TO D N 43
'fetl~OXoc] DQL Bekker 356" 1. 19-21 1. 20 ~v D, om. QL 
N 44 WTPUV€] DQL, in allen mit dem vorhergehenden Soholion
verbunden. Bekker 356," 1. 25/6. 1. 25 XP~ TfpokTac6al D
Xpi!c6al TfpOicTaVTCXl QL - N 66 Arac] ADGQL Bekkel' 357a

1. 1 15 l. 1 TrOAtOC A TrOAEWC GDQL - 'OTrOuvroc mnpoc
ADG '0. TrOAEWC AOKp{boc 1T. QL - 1. 2 Tfjc 'IAlOU DQL
'IMou A 1. 5 TP€I./Iet1 AD CTpE\jJlll QL 1. 7 b!€TElpat A
bl~TE1PE DQL I. 8 TaC AD om. QL XOlpubac AQL rupu-
bac D - 1. 9 i'nac€cUlcOm A blacwOijVetl DQL - L 15/6 EV A
ahiwv bis TfaXUIl€pUlC ADG om.QL. - N66 ADGQL Bekker357"
1. 17/8 be AD om. GQ - ö TI. OUK fA. T. At. AD ol1K EA.
T. A. 6 TI. QL TI. <pad OUK EA. T. A. G - N 71 lxvLa] GQ
vgI. AD rXVla Trapo: TO rEw ir/llll ITVlOV Kat rXVLOV

N459 AivEiavl ADGQL Bekker 562a 1. 37-471. 38 TOV"Aew
AD TUIV aOAwv QL uV!J€LAD avi1']cl QL - 1. 41 TrUUV1J AD
TrUA!1 QL (lies: TIaAAtlvJ;! vgl. Dionys. H. Arcb. I 50) - L 43
ÄtvELuba Trp. AD Aiv. vOv M Aivov Trp. QL (vgL Conon Narr.
46) 1. 44 (lvTiic A aUToi) DQL L 46 TOV AD Kat TOV
QL /lETtVKl1CEV A lJ€TtVKLCEV DQL 1. 46 TrOAtV PW/ll1V A
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Olil. D TC. T~V vuv P. TnV ll€TaAllV KaAoullEvllV 21., der jedoch
KllAOUIlEVl"jV zwei· mal schreibt, das erste mal hinter vDv.

::: 226 TlIEp{l1V] ADQ21. vgl. TB Bekker 89411 I. 46 - b. L2
leTop(a (roth) QL - 1.47 tuoe TDQL: A{wvoe AB Alep(ae
D2L: Ateu(ae ABT - 1. 2 öAllV T11v (om. A) MaKEbov{av AD:
TIOAlV MaKEOoviae QL

P 830 UTIEpllEaJ DG2QL uTIep bEoue oVTa (D UTIEpbl!:ovm
G2 UTIEPOEii QL) ö teTl (om. 21.) lEVVlllOV Kai UTIEpaTOVTa Tfj
buvallEt (om. Q2) Toue aVTlTETaTIlEvoue eXOVTae (eXOVTEe Q2L)
TIAE{ovae. P 321: 1. allein foI. 3781': ou TOU Auk eUIlTIpaTTOY
Toe TtlllV. FernerlJat 1. foI. 3781' zwei Senacherimscholien.

Ur. Endlich gebe ich einige Proben der Scholien mit der
rothen Ueberschrift TloplpUp{ou, hauptsächlich um das Verhint
niss von 2 zu L(eidensis) festzustellen. Ich gebe die Varianten
von 2 gegen Schraders Text Porphyrii quaest. Homer.

N 358 Sehrader 184 1. 10if. 1.11 TOI 0' Bß, 010' 21. . H. L 14
TOAllllPOTEPll B2 TOAllllPomTa 21. - exowia B2 cxolViwv 2L
••. 1. 5 ßapEiav B2 ßllpE{l1V Q1.. 0 189 Sohrader 203 gieht
unten als Anmerkung zu 1. 8 if. die von BT abweiel1ende Fassung
von I" Dieselbe gieht 2. 1: 2 Sehrader 219, 1. 31 if. Zu
dieser Stelle B2QL, zu 1: 9 A. 1. 31 dTIopia 2L, om. AB - tZ:f)
TllTlll TIlDc ABL, tz:. oe TI. Q - 220 1. 1 nach TPEXE1: AUc1e 2L,
om. AB - 1. 2 PI1TEOV OUV ÖTt AB, Kai PllTEOV ön 21. - 1. 3/4
b€ TaxuTEpoC WV BQL, TETaxue TE WV A - 1. 4 TIPOEICI B2TJ,
äTIEIC1 A - I. 6 tv AB, om. QL - 1: 192 Schrader 224 L 1if.
QL vgl. BD. L 1 &TIopia Q, om. L - OU1 Ti OE lpllc1 Q, Ou1·rt
lp. L I. 2 nach 'AXl).AEUC: AUCte 2, om. - Ta aUTa 2LB
- 1. 5 von non an vielleicht eine andere alte Hand in Q. 
l. 6 aUTolc (mAtc9ijvat, 'AXIAAEUC 2, aUTOV 6 'AXIAAEa LB 
1. 7 ~PIlOTTEV 2B, f!PllVTO l. - 1. 8 rravTa Kivbuvov QB, TIpOUp
TOV K. L.

In dem grosseIl Porphyriusscholion zu T 222 Schrader 236 f.
ist in 2 VOll erster Hand hinter S. 237 1. 17 das nicht Porphyrius
gehörige Sohol. 268 eingeschoben, in 1. an derselben Stelle
ausser diesem nooh schol. 267, 258.

SehoL P 263. Schrader 213 1. 6 if. Bt2 und die Epitome
der Z:l1TtlllaTa des Porphyrins , Vaticanu8 305 (V) - Tl0P*
lpupiou Q11 V Paris. 2679, om. B - 6 9auIlacEIEv äv TlC L
9auIlawE TlC av VQ 10 <piAOUC IbeEIV V lplAoue T' Ib€ElV B1.2

11 TIp{v T' lhav V TIPIV 0' OTaV BL2 13 u\öv VBQ
otov L - 18 TO TIavTl VBQ TljJ mIVTl. 1. - 19 TIapa TOV VB
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7fEpi TOV LQ 20 bl11TETE1C . . . TOUe 7fOTaIJOuc ToiJe .. . T{·
lEVfJJlEvouC VBQ bminov . . . TOV 'lTOTaJlOV TOV . . . YEYEVl']JlE
vov L - 21 Tu,J rap VBQ TO yap L XPiiTcu BLQ Xpi}Tetl V 
21/2 WC TO B, om. VLQ - 25 'lTAl1POOvnu BLQ Y€VVWVTal V
- p. 214 L 2 ETl bis luoe VBQ, om. L 3 E'lTElb~ BLQ E'lTd
V - Tote BLQ, om. V - 3/4 OJlßpw TPElpETIU B üban Tpelp€Tal
f..,Q ubnTl TpE:lpOVTal V - 4 Zl1vobwpoc BLQ Zl']v6boTOe V.

I: 308 Sch1'adel' 326, J. 9 ff. l. 9 KaTl1YOpOOVTaC VBQ, Am
bopoOvTae L - 1. 18 uvbpac. miAtv VBQ, in L folgt auf uvbpac
das als besonderes Sollolion durch rot,he Initiale gekennzeichnete
Schol. 311, darauf die Fortsetzung des PorphYl:iusfragments mit
rother Initiale ITaAlv. - 1. 19 Kai oAwe VQL, 11 oAwe B
1. 24 we TO VBQ, Kai 1'0 L - 327 1. 6 .6.pfjCQV VBQ, .6.piieov
L 1. 7 'OlpeATlov VBQ, 'AlpEATlOV L Et:Evaplt:€V VQ,
~f€VaplZ:€V B, Et€vapt8ev L 1. 10 "AbPl1CTOV VB "AbPl1TOV QL.

IV. Da in B die Verse E 259-335 auf fo1. 68/9 und A 167
217 auf fol. 152 nioht VOll der ersten Hand herrühren, diese
Stellen also zur Feststellung des Verhältnisses von Q und L zu
B von Ausschlag gebender Bedeutung sind, gebe ioh hier sämmt
liohe Soholien zu diesen Versen, die sich in Q finden und bemerke
noch einmal ausdrücklich, dass sie sämmtlich, ebenso wie der
Text von erB te r Hand geschrieben sind.

Mit Bb bezeiohne ioh hier die Hand, die zwisohen dem XI.
u. XIII. Jahrhundert im VenetuB B den Text und 4 Soholien
geschrieben hat: s. Sohrader, Hermes XX 389 mit Bil die 2. Hand
s. XIII, die auch hier, wie somit, Scholien angesohrieben hat: s.
Schrl\.der a. a. O.

E 284 KEvEwva] BlILADQ = IU S. 244 1. 5/6 Dindorf -
1. 5 Tae 'lTAEUpae BIlA Tile 'lTAEUpiie DQL 1. 6 KEVOV dVal B2A
K€VOV aun}v etvatDQL-oeTewvBIlAD: TWV oeTewv QL - E291
'lTap' Olp8aAJlov] ADGIlLQ (VOll derselben Hand XI s. unmittelbar
unter dem vorhergehenden) fehlt in B Bekker S. Hj5b 1. 36
- 1. 36 arropta QL - Z:l1TelTal 'lTWC AD tZ:i)Tl1Tal b€ 'lTwe QL,
in dem jedooh fehlt. - 1. 37 E'lTi {iPIJ. oVToe D (?) a'lTo {fPJl.
oUTwe AQL 1. 38 vOr EeTl fügen Qr... hinzu: AUelc 1. 39
'lTpWTOV Jl€V ADL (so I) Jl€V 'lTp. Q - 1. 39/40 fj fiv b. A 11 b.
Tjv DQL -l.42yAweca.vAD yAwTTavQL-l. 45 ~Dom.AQ-1.46

EI
bl1AWeek A bEtAwe€lc D bl1AW9Elc Q, belAHIcac L (so!) tlP'
ö ITavbapoc cuv. AD l1P. UAAOl lpad euv. Q TitV OPIJ11V TOO
llPWOC, UAAOl <pad, cuv. L - E 291h BbLQ (von derselben Hand
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s. Xl nacb scho1. 306 anf der folgenden Seite) = III 244 1. 7/11
Dind. Q allein roth: lTop<pup(ou, (om. BL) ßEkoc b' iSuv€v
bis öbOvTac (v. 290/t) L diTopilX L om. BbQ 1. 1 ZrrroiJclTrWC
Bb Z. TlV€C Tr. LQ - kuelC L om. BbQ 1. 8 KarO. Bb bla LdQ -
E 299 aAK1} vg1. AD. In Qsteht folgendes Scholion in dem sohma.len
Spatium zwischen den beiden Textoolumnen mit roiher Dinte von
erster Hand: dpTJT1X1 b€ aiTo opOfjc TilC dAr arro Tfje iTAat (so!) 
E 306 (zwischen 8öbo1. E 291'" und scbol. E 291b) icX1l.p}
BbLADQ III 244 1. 12/4 Diud. E 315 TrpoeO€] DQ vgl.
ATY Bekker S. 15Gb 1. 50/1 - E 334 omiZwv] BbLQAD
= III 244 1. 15/20 Diud. 1. 15 ft A. BuA ft "fap A, DQL L 18
OJAßplV BbAD oJAßpoc QL I. 19 tUe TO Bb tUe EK€l ADLQ 
1. 20 QL fügen wie AD den Yers E 334 hinzu mit der Variante
dAA' b b' aVl1P €K. E 833 TITOAtiTOpOoe] LQ vgl. DA iTOAElC
TrOpSOOCIX 'Evuw (om. L) IXfhl1 ("fap L) MVIX/Ak kn TrOA€lll1<tl.
tie 01. V€WT€P01 = Bekker S.157a 1.47 - E 341 Oll "fo.p clTov]
BbDLQ = UI 247 1. 13/4 Dind. 1. 14 aiTEXOVTal. - E 342
aVlXt/Aov€e] LQ vgL BbD mit den vorhergehenden vereinigt. dv€u
lll/AllTOC • aVllt/AOV€C b€ eiT€l Oll Tp. = III 247 1. 15/6 Dind. 
1. 16 tVUt€l Bb ljJUX€l Q tVUxoc L (so!) E 348 brfi6TT)ToC]
B2QL vg1. 0 = III 247, 1. 19/20.

Zn A 166-234 hietet Q ebenso wie B keine Soholien j I.
hat hier nur EUBta.thiuBexcerpte; s. MaRBB Hermes XIX 558.

m.
Eine besondere Behandlung erheischen die ersten seohsBlät

tel' des Esoorialensia Q. Wie sohon bemerkt, sind sie von der
selben Hand des XI. Jahrhlmderts und auf demselben in gleicher
Weise liniirten Pergament gesohrieben wie der ganze Codex,.
Obgleioh foI. 7r ziemlich abgerieben ist, BO dass man zunächBt
geneigt sein könnte, dies für das ursprünglich erste, Unbilden
preisgegebene Blatt zn halten, muss also dennoch der erste Tel'
nio als ein von Anfang an zugehöriges Stitck des Codex betraoh
tet werden. Dafür spricht auoh, dass dieser Ternio mit ä, der
folgende Quaternio auf foI. 7r mit ~ alt bezeiohnet ist. Endlioll
wird diese Behauptung duroh Betrachtung des Inhaltes von foI.
1-6 zur unumBtösslicben Sicherheit erboben.

FoL 1r beginnt ohne TIeberschrift. Auf der linken Columne
stehen die erBten 12 Verse der Ilias mit ä bis ~ numerirt, .Den
oberen Rand und die ganze rechte Columne bedecken Scholien,
die ebenso wie alle auf diesen ersten 6 Blättern, dUl'ch Zahlen zu
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den mit entsprechenden Zahlen versehenen Textworten in l3ezie
hung gesetzt sind. Es folgen quer durch beide Columnen ge
schrieben 24 Reihen Scholien und zwar vom zehnten Ci) Scholion
zu Vers 4 (tAWpUI) an bis zum zwanzigsten (i) zu Vers 11
(ouvEKa), Darauf in der linken Columne die Verse 13, 14 ohne
Zalllen wie die folgenden, in der rechten Scholien, dann 2 Reihen
Scholien über die ganze Seite, Abermals links die Verse 18, 19
(v. 15-17 fehlen), rechts Scholien und wieder 6 ganze Reihen
Scholien, Endlich v. 26 links (v. 20-25 fehlen), rechts Scho
lien. Fo!. IV trägt auf dem liniirtenTheil über die ganze Breite
hin Tpu<pwvoc 7tEPI rraSwv MEEWV, der sich bis auf die untere
Hälfte von fol. 21

' erstreckt (1'& Tijc AEtEWC mlSll Elc Mo "fEVI'
KWTaTa blatpOnVTCU .. , UJC 7tapa J AAKalqJ 1'0 KUAIOV anl ToD
KuAAIOV) 1, Den oberen, änsseren, untel'tm Rand von fol. IV be
deokt die Fortsetzung jener Auswahl von Versen des ersten Bu
ohes mit ihren Scholien, und zwar v. 32, der die Zahl ~ statt
18 trägt, v. 87 mit der Zahl üj, 38 (itl), 42 (i<), 43 (Ka), 50
(K"f). Durch Beschneidung sind die am unteren Rande stehenden
Scllo1ien z. Th. zerstört.

foI. 2r , Auf Tryphons Traktat folgt ebenfalls über die
ganze Breite gesohrieben 'EErl"fllClC Tfjc 'IAulboc l<al '0buecElac
'O/lI1POU, deren erster Abschnitt bis zur Mitte von fol. 2V reicht..
(fTpo TOn amlpEaceat TfjC eErl"f11cEwc Eibevat bEl' on 0 7tOl11TI1C
EAAE17tTlKOC TWV apSpwv ECTIV. wc, .. UJc bla TWV /lETa<ppu
eEWV cuv SE4J l:mAwSf)cETal.) Die Ränder bedecken wieder
ausgewählte Verse nebst ihren Soholien: v. 54 (leE), 66 (i<€), 62
(Kt), 115 (K11), 135, 136, 138, 149, 151.

fol. 2v, Zwei leer gelassene Linien in der Mitte trennen
den ersten Theil der EE~"f11C1C von dem zweiten, der auf dieser
Seite unten endet. CA be EcTIV €K TfjC tO/l~POU 7tOI~CEWC E1c
T~V oAnv bl~"fllClV AaßEtV (A/x'i Q) vuv PllTEOV. Tele /lEV rap
vaile tAp/lovlbtjc KaT€CKEUaCE •• , /lEe' "EKTopa EV €KßoAal'c 7tOU
bEbf)AWKEV,) Dieselbe Exegesis ist von R. Wagner, Epitoma Vat.
ex Apollodori bibI. 298 aus einer Neapler Handschrift abgedruckt
worden. Auf den Rändern die Verse A 182 (Aß), 189, 199,225
mit Scholien,

1 Da Laurentianus LVII 32 saec. XV (Schrader, Hermes XXII,
301) sowohl diesem Traktat des Tryphon als auch das Porphyriusscho
lion zu B 45 hietet, das nur durcl1 L und Q überliefert ist, so dürfte
Q die Quelle für die erste Hälfte diesel' Handschrift sein,
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fol. gr. Meist in der linken Columne z. Th. in der reohten
stehen die Verse A 23~ (hE), 247, 248, 250, 251, 252, 262, 266,
288, 289, 299, 306, 307, 308-312, 348 (von allTtlf) an) als /lE,
349, 350, Ihre Scholien z. Th. auf der anderen Columne, z. Tb.
ilbel' die ganze Seite hin.

fol. Sv. Während am oberen und äusseren Rande die Verse
A 396-400 nebst Soholien stellen, beginnt hier auf den Linien
in den Colnmnen eine z we i te Auswahl vou oommentirten
Versen nebst Einleitungen und Vorbemerlmngen zur Ilias. Die
ganze Breite von fol. 3r fiUIt nämlich: 'Y1T09EClC TfjC 'IAulboc
TOU (O/lllPO\!, die identisch ist mit den von Maass aus den Vor
satzblättern des Lipsiensis Hermes XIX 266, 1 und von Wagner
a. a. 0.297 aus jener Neapler Handschrift veröffentliohten. Va
rianten von Q zu 1. 1-3 gegen MaasB: 1. 2 KaTEAEl<p811 - 1. 2/3
TapaTTOl aUToue. Es folgt wie Lp. eine prosaiselle lmo9EcIC
'file aA<pa (O/l~PO\! paq/l.uMac, die sich mit der sehon von Leo
Allatius edirten der sohoHa minora D deolÜ MaasEl Sohol.
Townl. 1 XXV). Darauf Scholien meist ohne Lemmata zu eini
gen Versen des A z. B. 1, 42, 50.

fol. 4r trägt das "fEVOe <OIl~PO\! in zwei verschiedenen Fas
sungen, welche den bereits von Allatius publicirteu entspreohen
(= Westermaull, Biogr. 4, 5 dieselben auf den Vorsatzblättern
des Lipsiensis, allein öfter z. B. im Laurentianus 87, 10 fol. 181v

bombyc. saee. XIV). Darauf folgt TIp6KAou TIEpl <O/lTtPou, jene
Homervita, die naoh dem Zeugnisse des Venetus A und Aus
weise ihres ersten Satzes aus seine'I" Chrestomathie stammt, eben
falls sohon von Leo Allatius herausgegeben Welltermann,
BiogI'. 3). Sie setzt sich bis auf fol. 4v fort.

fol. 4,v. An dies Ex.cerpt aus Proklos sohHesst sioh ein
anderes: KUTIp!a.

fol. 5r bringt den Schluss derselben. Auf seiner unteren
Hälfte beginnt 'Ollnpou ßaTpaXO/luo/laXta die aucl) foL 6rv ruHt.
Die Ränder der Blätter 4" bis Sv bedeokt noch, ebenso wie die
von fol. SV die Fortsetzung jener Auswahl von Versen mit ihren
BclIoHen, und zwar von A 449 (!la) auf dem oberen Rande von
fol. bis zu B 300 auf fol. Sv. Auf dem rechten Rande von
fol.5 r beginnt die Auswahl der Verse aus B mit der Note'ApX1l
TOU Bflra..

Von der Homervita des Proklos gebe icl1 die Varianten von
Q gegen Bekkel's Absohrift aus Velletus A in Scho1. Iliau. S.1.
TIpOKAOU TIEpl <0l!l1Pou. - 1. 2 €"fEVerO fehlt. 1. 5 TOU av-

Rhein. MnB. f. PhiloL N. F. XLVIII. 24
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bpoc 1. 6 Mafwvoc - 1. 7 O/ltlPElav· - 1. 7 Eie fehlt ~
rrapalouclV - Mafwva - 1. 10 urro EAAlboc - I. 11 EUKAEOUC
- 1. 12 TOWOTOC Ttc <pEpETal AO'rOC - 1.14 rrEpl KpEo<puAljJ-

1. 16 ~p' {mOTUXOVTEC bE atlTlp - AEmO/lEC8' - I. 17
hE aUTou 1.19 OAIC86vTa - 1. 21/2 oca OUbEte av8pwrroc
1. 22 rrapEhwcav - 1. 23 TJ fehlt - CUVE'ITEßaAov - 1. 26/7
TO bE bis OTboDKovTa fehlt - 1. 28/9 rrpaT/l6.Twv TEAElaV TJA1
KlllV - 1. 30 bEOVTal UVaAW/laTwv I. 31 rrwc - 1. 32 TE
'fP6.<p81l1 bE - tlv fehlt.

Es folgt die rothe Uebersohrift TOD aUTOU rrEpl TWV Ku
rrplwv AETO/lEVWV rr01rl/laTwv. Zu dem naoh Tyobsens Absobrift
angefertigten Apparate des CKyprienexoerptes' bei Jalm-Miohaelis,
Grieob. Bilderohroniken S. 98 ff. ist nur folgendes für den Esoo
rialensis Q nachzutragen, bzw. zu berichtigen: 1. 6 Kac6.vbpa 
1. 14 aTTEAEl nioht UVaTTEAAEl - 1. 15 "IAlOV nioht 'IAfou
L 17 &8polt:ouclV - 1. 18 TOV fehlt 1. 18 cuvcTpaTEUEC81l1 -
1. 21 rrpocEcxOUCl 1. 23 rrpocxwv rrllpalEV0l-tEVOV nicht
~voc I. 25 8fjpav 1. 28 bE fehlt nioht 1. 35 "rro8d.

Aus dieser Inhaltsübersioht der ersten 6 Blätter geht klar her
vor, dass sie von dem Sellreiber des Codex zunäohst angelegt sind,
um besonders die ersten Verse des ersten Gesanges von der Ueberfülle
der Scholien zu entlasten; es findet sich (so viel ich gesehen) keines
von den auf fol. 1-6 angebrachten Soholien in dem eigentliohen
Codex wieder. Erst in zweiter Linie stand offenbar die Absicht,
einige zur Vorbereitung nützliche Traktate mitzutbeilen. Scbliess
lieh wurde der Rest von der~elben ersten Hand mit der Batra'
cl)omyomachie angefüllt und di~ Ränder der Blätter gV_6 zur
weiteren Entlastung des Codex mit einigen Scbolien des ersten
und zweiten Buches in Fortsetzung der auf foI. 1-31' gegebenen
Scholienauswabl bedeckt.

Dass der Inhalt dieser 6 Blätter von der Batrachomyoma
cllie abgesehen aus zwei verschiedenen Quellen geschöpft ist,
zeigt sich schon äusserlich deutlich. Nach dem analysirten Scho
lienbestande des eigentlichen Codex muss man auf eine B·Hand
schrift und eine Handschrift der scholia minora D als Quellen
schliessen. Dass diese Vermuthung das Richtige tl'ifft, zeigeu
folgende Proben.

1. Die erste Scholienauswahl auf fol. 1-31' und den Rän~

dem von fol. 3V ·-6 findet sieh in B1T wieder. Ih1'e Collation
ist auf Dindorfs Ausgabe der B-Scholien gestellt. A 1 /lfjVIV]
= S. 1 1. 4/5. I. 4 I-tf.lVlC rrapuTo BT: arroTo Q - I-tf.lVIC
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BT: /1Tlvl Q - UJ( evo( BT: UJe TO EVOC Q A 1 dElbe]
S. 1 1. 6/8 - 1. 7 'TE -vel 1'0> aElbEW B: 1'0 dbEIV Q - 1. 8 TrO
AUTporrou B: 1'1l1ToPOC TQ - A 1 (jEa] S. 1 1. 9 bis S. 2.
1. 2 u. 3 'EP1VUC BT: 'Ep1Vvue Q - A 1 OÖAOI!EVt]V] S. 2
L 6-10. In Q mit dem vorhergehenden vereinigt. Nicht 0011.

A 1 eOt]KEJ S. 2 1. 15 - A 225 = S. 42 1. 34. 1. 36
,ATlX/1E/1VOVI B: •ATa/lE/lVOVa Q (nicht weiter coll.) - A 234

S. 45 1. 24. 1. 25 0/16col B: O/1ocg T: 0/10C€1 Q - 1. 29
TrOtE! 8T: rrouuv Q - 1. 31 oubE B: oun TQ - A 250
S. 461. 82 - 1. 33 Erel aUTou BQ: ~Trl aUTIfl T - 1. 3'l arro
AwAElCav BT: arroAwAEcuV Q S.47 U Orro BT: v<p' Q l. 1
CUVTt'JPt'Jl:lEVTEC BQ: cuHllpacaVTEc T - 1. 3/4 Mo bis KllnAe
TETO fehlt in Q - 1. 4 'EKa/lrlbt'Jv BT: 'EKlX/1iAt'Jv Q - A 396

S. 58 1. 31. 1. 32 UJC ~AAl']v BTQ - S. 59 L 2 naVTWV
BT: rraVTa Q - 1. 4 rrapaell/lllVacl:lal BT: TrOU Cll/1rlVaeOlXl Q

1. 8 KaTll TnV BQ Ti}v T - A 399 = S. 58 1. 11.
11. Die kleine zweite Soholienauswahl auf foI. 31' stimmt

gegen B durchaus mit den schoIia minora Didymi. Da diese
aber noe]l nicht i~ vonständiger Sammlung herausgegeben sind,
und sich auch in den wenigen Proben aus dieser Handsehl'ift Q
ein Uebersehuss gegen D ergeben hat, BO kann es nicltt bedenk
lich machen, wenn eines dieser Scholien sich nicht in D bisher
nachweisen lässt. Das ist gleich bei dem el'sten der Fan: es
findet sioh jedoch in A, der ja nicht geringe D-Bestandtheile ent
hält. Die Collation ist auf Bekkergestellt. A I /1f\VIV] = s. 1a

1. 1 ATQ - 1. 2 OVO/laTOe AT: ouelle Q - vor bill fügt Q
hinzu Auele - (niollt weiter coll.) A 1 /lflvlV dEIOE] 0\ /1~V

Ete TO OUAO/1EVfjV Kai Eic TO ~OllKE Kai Elc TO llPwWV TEAeiav
eTil:ouclV, ou KllAwe oE. •• , AOlTrouc cuvblfq.Louc. - A 1 dElbE]

S. l b 1. 22 ADTQ Parisinns 2766 A 1 = 8, 1" 1. 25
ADQ 1. 26 vor Kat <pa/lEV fügt Q hinzu AUele. - A 42 = S. ßb
l. 6 DQ vg1. Parisinus 2766 (Cramer An, Par. III 272) L 7 vor
<pa/l€v fdgt Q hinzu Auele A 50 = S. 7 1. 25 bis 1. 50 (l:11
TOUCI) ADQ. I. 27 vor Kcxi 0\ MEV fiigt Q hinzu AUele.

Diese D-Seholienquelle, die auf diesen Vorsatzblättern von
Q nur in zweiter Unie und knapp benutzt ist, ersclleint für die
ersten Verse im eigentliollen Codex Q foI. 7:lf. zunächst als die
einzige: natürlic]t, da die andere Quelle, die B·Sobolien, bereits
auf fo1. l:lf. ftir den Anfang ausgesohöpft war. Die auf fol. 71'
in Q stehenden 80]101ien sind bereits auf 8. 363 aufgefüllft.

Ebenso zweifellos wie durch die auf den Blättern 1-6 noch
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getrennt vorliegende Ueberlieferung der beiden im Codex Q be
nutzten Scholiencorpora die" Analyse seines Scholienbestandes
bestätigt wird, ist auch durch diese Trennung die Herkunft der
Traktate auf denselben festgestellt. Denn mit Sicherheit kann
behauptet werden, dass sie aus eben denselben Vorlagen entnom
men wurden, denen die Scholien entstammen. Demnach i~t also
anzunehmen, dass der Traktat des Tpuepwv (fol. 1/2) und
die Ht1TtlCIC (fol. 2rv) im Stammcodex B gestanden ha-,
ben. Interessant.er ist die zweite Folgerung: sowohl das Tt~VOC

'Oll i} pou in den beiden Fassungen Westerma n n, BiogI'. 4 und 5

als auch die Excerpte aus Proldos, Homervita wie
Kyprien, stammen aus einem Codex der scholia minora
D i d y mi. Daraus ergiebt sich nothwendig die weitere Folge
rung: auch Venetus A hat seine vollständigeren Pro
klosexcerpte von der Homervita bis zur' Telegonie
e11enfalls seiner reichen D-Vorlage entnommen. Stude
munds Vermuthung, dass das J(yprienexcerpt des Escorialensis
wie der drei jüngeren Handschriften aus dem Venetus A vor
Verlust dieses Blattes abgeschrieben sei, wird schon durch das
Alter auch dieses Theiles von Q hinflHlig. Aber wie die Ver
gleichung der Varianten zeigt, können auch die drei übrigen
Codices schwerlich aus Q abgescllrieben sein.

IV.

Nach Vorlegung dieser Proben ist klar, dass Q seine Scho
lien drei Quellell verdankt: 1) einer Scholiensammlung, die in B von
erst er Hand, rein im Escorialensis u I 1 ulld LaurentiamlsXXXII 3
(Sellrader, Hermes XXII 282), ähnlich in T erhalten ist, 2) den sog.
sehoHa minora Didymi (D), 3) einer Epitome (?) der l:tlT~llaTa

'ÜllllP\l(U des Porpbyrius. Denn dass die Porphyriusfragmente
nicht blos indirekt durch D ihm zugegangen ,sind, sondern dane
ben auch direkt, ergieht sich mit Notllwendigkeit daraus, dass
das l:fITtllla zu E 291 (Schrader 80, 24) sowohl in der Fassung
von AD mit den Beischriften urropia und Auclc gegeben ist, als
auch in der anderen Fassung = B, und zwa,r von derselben
Hand und mit dem ausdrücklichen Titel TIopepupiou. Ferner ist
aber sicher, dass der Schreiber des Q nicht selbst erst die
Scholien D und die PorphyriuSiltücke aus zwei verschiedenen
Quellen zusammensch"rieb. Denn mitten in dem grossen l:i}
TtlllU TIopepupiou zu T 222 steht das schol. T 268 ctlll€IW

TEOV ÖTi Ta arro TWV ÖPKWV lEp€'ia OUK fldltov &).).' Eppt-
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TrTOV II EKIlLOV, wc €V Tfj r qrl'\dv, das dem Porphyrhis sioher
lich fremd ist und ebenso in D wiederkehrt. Diese Verwirrung
konnte nur dadurch entstehen, dass dies Scholion in der Vorlage
von Qdurch irgend einen Zufall zwischen die heiden Theile des Por
phyriusexcerptes gerathen war, z. B. so, dass es auf dem unter
Bten Rande der einen Seite nachträglich eingetragen war, auf dem
der erste Thei! des lfl'rrUlll stand, das auf der nächsten Seite
fortgesetzt wurde. Auch waren inder Vorlage von Q bereits die
B-Scholien mit den Porphyriusexcerpten vereinigt: denn nur diese
Annahme erklärt es, dass in Q dem l:ijTl'lJ.l.ll TTopq>upiou zu P 263
ohne Absatz oder andere Trennung die B-Scholien P 263 und
265 angehängt sind, sO dass auch sie yom Leser für porphyria
nisch gehalten werden müssen, während sie ihm thatsächlich fremd
Bind (ygI. Schrader POl'Ph. quaest. Hom. 215 n.). Die sich hier
aU8 ergebende Folgerung, dass bereits in der Vorlage von Q alle
drei Gattungen seiner Scholien: B, D, Porph. bereits vereinigt
waren, wird nocb bestätigt durch Schol. N 6: in diesem verbindet
nämlich Q ohne jegliches Trennungszeichen das B-Scbolion zu
>Aßlwv mit einem D-Scholion, was unmöglich wäre, wenn der
Schreiber von Q selbst erst jedes dieser beiden Scholien einer
anderen Vorlage hätte entnehmen müssen. Unter derselben Vor
aussetzung wird auch erst verständlich, dass in Q die äusser
liehe Kennzeichnung der B·Seholien durch Zahlen, der D-Scholien
durch Zeichen nicht streng durchgeführt ist, sondern hin und
wieder B-Scholien Zeichen erbalten haben. Auoh die scharfe
Trennung der heiden Scholienmassen Bund D auf den Vorsatz
blättern von Q kann nichts dagegen beweisen: diese Blätter
werden vielmehr genau aus der Vorlage copirt sein. So werden
wir dazu gedrängt, Q nioht als Handsohrift des XI. Jahrhuuderts, .
sondern als eine ältere, wenigstens des X. Jahrhunderts zu werthen.

Dieser Schluss ist von grÖBster Wichtigkeit für die Beur
theilung des Verhältnisses von Q zu B. In B rühren bekanntlich
die Blätter 68/9 (E 259- 335) und 152 (A 167-217) nicht von
erster Hand her, sondern von einer, sonst nicht wieder im Codex
erscheinenden Hand, die älter als die zweite Hand (s. XIII) und
natürlich jünger als die erste (13. Xl) ist: Schrader, Hermes XX
389. Nach dem Udheil R. Heinzes, der auf meine Bitte sie
prüfte, steht diese Hand der zweiten zeitlioh nahe und dürfte
aus dem Ende des XII. oder Anfang des XIII. Jahrhunderts
stammen. R. Heinze's Freundliohkeit verdanke ich auch den
Aufsohluss, dass in B die Blätter 68/9 und 152 nicht etwa
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von erster Hand leer gelassen oder 'zunächst überhaupt nicht
vorhanden waren, sondern dass sie offenbar für ältere aus
gefallene Blätter eingesetzt sind. Denn 1) wird das Heft
der Blätter 65-72 (0) nur durch fol. 68/9 zum Quaternio
wie alle anderen Hefte, 2) das Pergament von fol. 68/9 ist
anders bearbeitet, als das von erster Hand benutzte, 3) fot
53-80 sind am unteren Rande durch einen Riss oder Schnitt
verunstaltet (der sich nur an fol. 70 und 73 nicht consta
tiren lässt, weil diesem grössere Stücke des unteren Randes
fehlen) ; fol. 68/9 dagegen sind in ganzer Grösse völlig intakt
erhalten. Blatt 152 aber, wie es scheint ebenfalls von anderem
Pergament als der übrige Codex, hängt mit dem correspondiren
den al t e n Blatte 145 nicht zusammen, sondern ist an dieses
angeleimt.

Nun kennen wir die B-Scholien auch für E 259-355 und
A 167-217 aus den unversehrt erhaltenen Schwesterhandschrif
ten von ßl, dem Escorialemlis u I 1 und Laurentianus XXXII 3,
und dem Townlejanus. Der Mann des XI/XIII Jahrhunderts, der
in B diese durch Blattausfall fehlenden Stellen ergänzte, hat
keinen B-Codex benutzt, sondern nur D-Scholien zu E 259-355,
zu A 167-217 aber gar keine notirt. Später hat die sog. <zweite
Hand' von B s. Xln auf fol. 68/9 die Scholien zu E 284, 341
(Dind. III 247 1. 8-12), 342, 348 nachgetragen (Schrader, Her
mes XX 389).

Man sollte nun erwarten, dass eine Copie des XI. Jahr
hunderts einer älteren, durchaus gleichartigen Handschrift, die
in einem Thei!e ihrer Scholien sich ganz mit dem Bestande
VOll BI (den B-Scholien) deckt, an jenen beiden Stellen, die im
Venetus B nach Ausfall von drei Blättern später aus anderer
Quelle ergänzt sind, den alten durch YMT uns bekannten Bestand
der B-Scholien zu E 259-355 und A 167-217 geben werde.
Merkwürdiger Weise aber giebtQ zu A 167-217 gar keine und zu
E 259- 355 ni ch t die B-Scholien, sondern etwa dieselben Scholien,
die sich auf den später eingesetzten Blättern 68/9 des Venetus B
finden und zwar nicht nur die Scholien, die von der Hand des XI/XIII
Jahrhunderts herrühren, sondern auch zwei von denen, die erst im
XIII. Jahrhundert im Venetus B hier nachgetragen sind, und zwar,
wie ich noch einmal betone, diese alle von erster Hand des XI.
Jahrhunderts. Durch diese Thatsachen wird der Verdacht, dass Q
wenigstens einen Thei! seiner Scholien aus BI abgeschrieben habe,
absolut ausgeschlossen. Es fUhren aber diese Thatsachen zuAnnahmen,
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die, wie ich durchaus nicht verkenne, des Wunderlichen viel enthalten.
B ist ans derselben vollständigen Vorlage wie YM abgeschrieben;
darauf verlor B die Blätter 68, 69, 153. Ein Mann zwisohen
dem XL und XIII. Jahrhundert ergänzte die Lücken duroh ein
gelegte Blätter und setzte D-Scholien zu E 293, 306, 334, 341
(III 247, 1. 13-16 D), während er zu A 167...:.217 keine schrieb.
Im XIII. Jahrhundert fUgte B2 auch hier wie sonst Scholien hinzu.
Ein anderer, älterer B-Codex aber hatte bereits ganz dasselbe
Sohicksal gehabt: hatte eben dieselben Blätter verloren, und war
ebenso nur mit D-Soholien zu E 259-355, zu A 167-217 da
gegen mit gar keinem versehen worden. Dieser Codex verei
nigte mit den B-SchoIien auch D-Soholien und direkte Porphyrius'
exoerpte. Eine Copie desselben aus dem XI. Jahrhundert liegt
uns in Q vor.

Diese Gesohiohte zu glauben kann ioh mich nooh nioht ent
schliessen. Die Thatsachen drängen freilich auf sie hin, wenn sie
wirklich Thatsachensind, und sich nicht bei einer ruhigeren und
eingehenderen Untersuchung des Q herausstellen sollte, dass ioh
nicht Verschiedenheit von Händen oder dgl. bemerkt oder anderes
versehen habe. Ich hoffe nicht; aber die Wunderliohkeit der
Folgerungen. flösst mir, wie das zu gehen pflegt, Zweifel an mir
selbst ein. Wenn ioh trotzdem meine Notizen veröffentliohe, so
geschieht es aus Rücksioht auf den gänzliohen Mangel. an ausrei
ohender Naohrioht über diese Handsohrift und in dem Wunsche,
dass dies sonderbare Problem bei nächster Gelegeuheit endgültig
gelöst werden möge.

Die Selbständigkeit von Q gegenüber Bauch duroh andere
Belege zu erhärten, geben die mitgetheilten Collationsproben
Gelegenheit. So geht Q in gleiohgültigen Varianten und Corrup
telen öfter mit Y und T gegen B z. B. sohol. N 6, 1. 29 - N 18,
1. 8 - N 20, I. 12 P 327, 1. 1 P 328, 1. 9. Q lässt im
soho!. P 330 ebenso wie Y 1. 15/6 der Fassung von Baus; Q
giebt soho1. A 1 (Dind. III 1, 1. 8) wie T pnTOpoc gegen nOAu
Tponou B.

Auoh das Verhältniss von Q zum Leidensis ist nicht ao ein
faoh, wie man erwarten und wünsohen möohte. Die sehr nahe
Verwandtschaft beider ist evident: heide vereinigen B- und D
Soholien mit reiohliohen Porphyriusexeerpten mit seinem Namen,
beide stimmen in den gravirenden Stellen E 259-355 und A
167-217 überein, heide haben di es e I be Paraphrase, die frei
lich L zwischen den Zeilen und derart gieht, dass die nicht um-
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Bchl'iebenen Textworte ausgelassen werden, während sie in Q
neben dem Text in gleicher Ausdehnung nnt! fortlaufend gesohrie
ben ist, beide geben dieselben Homerviten (Westermann, biogr. Gr.
4 und 5, Ljedoch Nr. 5 nur bis 1. 29, während Q sie ganz his 1. 48
gieht), heide haben Porphyriusfragmente, die aus kein er
an der n Handschrift bekannt sind, beide theilen eiue Reihe von
Corruptelen. Nooh deutlicher wird das enge Verhältniss beider
dmch die Reihenfolge der Scholien in L z. B. zu N I ff. Sie
stehen neben dem Texte am Rande auf fol. 268v ft'. in dieser
Folge: 1) Schol. 1 Bekker 353'" 1. 20/30, 2) schol. 5
353b 1. 22/6, 3) schot 12 354'" 1. 3 L/6, 4) schol. 21 =
354b 1. 24/30, 5) schol. 20 = 354b 1. 14/20; H) schol. 6 =
354'" J. 5ft'. 7) schol. 6 = 353b 1. 37, 8) schoL 3 = 353'"
1. 46ft'. 9) schoL 3 353b 1. 8/13, 10) schol. 10 354"',
1. 17, 11) schol. 24 355'" L 10, 11) Bchol. 27 = 353, 1. 23,
12) sohoL 31 = 335b 1. 27, 13) schol. tU = 356'" 1. 13,
14} schol. 43 = 356" 1.19 + 25, dann schol. 24, 27, 29, 28, 39,
25 (niollt in Q), 49 (nioht in Q, abe!' B'Y' - Belcker 356a

L 37), darauf auf fol. 269v 6chol. 1 = Bekker 353'" 1. 1/12,
wäbrencl der Vers N 1 auf foL 2581' steht. Dann sohol. 41, 49 usw,
Dies wirreDuroheinanderistunbegreifl.ioh ; e6 wird verständlich durch
die 'Verhältnisse in Q. Q giebt nämlich, wie es ~en Anfang von
A von der l21cholienmaBse dadurch entlastet hat, dass ein Thei!
derselben auf den Vorsatzblättern untergebraoht wurde, 60 auch
hier auf foL 110", wo M endet, zunächst die beiden prosaischen
Hypotheseis von N, dal'auf von den Scholien zu N eine Auswahl
nicht am Rande, sondern auf den Linien genau in der Reihen
folg e wie in L, und zwar von No. 1-5, ferner in derselben
Weise fortfahrend No. 11-14. Auf fol. 11 P beginnt der Text
von N, an den Rändern dieser Seite stehen die Scholien, die ich
oben bezeichnet habe mit No.a, 9. NO.6 und 7 dagegen Btehen
an den Ränd ern von fol. 110v , ebenda auch schol. 1 Bekker
353'" 1. 1/12, das in L so weit verschlagen ist.

Ganz aber wird durch Q die absonderliche Reihenfolge der
Scholien in L nicht erklärt. Und auch andere Anzeichen sind
zahlreich bereits in den Lesarten gegeben, die beweisen, dass L
Il ich taus Q abgescllrieben sein kann. Um einige zusammen
zustellen: N 6 ßOT<lv<xc BL; ßOT<lVI'jV YQ N 6 'A/-l<xE6ßlOl
DL gegen 'A/laZ:6vlOl(?) Q N 54 lKW/lo:l BL; llKW/-lm 'Y'Q 
N 41 WC Kat TO B2L; WC TOl Kai Q - E 291 TipUJTOV /-l~V

ADLj /lEv TipWTOV Q - bllhw8EIc resp, b€lAw8Elc ADQ; bEl-
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AUleae L - 1: 192 1taVTa K. 8Q; 1tPOUPloVK. L; in dem Por
phyriullzetema T 222 fügt Q zwischen ,uaKapoc Ka- (Bekker 524,
L 29) und T' apoupav 1tUPWV ohne Trennungszeichen das schol.
T 268 ein, während L zwischen ,uaKapoe KaT' apoupav und 1tU
pwv mit rothen Initialen die Scholien T 268, 267, 258 schiebt
und auch den zweiten Thei! des Porphyriulllltückes als ein neues
Scholion mit rothel' Initiale (TIupwv) beginnt. Ferner bietet L
auch abgesehen von den Zusätzen aus Eustatbius und Senaclle
reim noch Kleinigkeiten me h r als Q, z, B. schol. N 49 =
BY = Bekker 356& L 37.

Die Folgerung, L könne nicht aU8 Q abgeschrieben sein,
ist sicher. Da nun aber aus dem Zustande von Q auf eine gleich
artige, alle drei Arten von Scholien enthaltende Vorlage ge
schlossen werden musste, so ergiebt sich von selbst der weitere
Schlu88 : L stammt aU8 derselben Vorlage wie Q. Somit bleibt
dem L ein gewisser Werth, obgleicll Q vorzuziehen und auf ihn
zu übertragen ist, was Schrltder zum Lobe des L gesagt hat.
Der Versuch von E. Maass (Hermes XIX 534), den L als un
zuverlässige Abschrift von 8 zu eliminiren, ist durch die Existenz
von Q erledigt: vgl. Schrader, Hermes XX 380. Das Verbältnis8
von Q zu L und von Q zu Y und den übrigen, soweit es sich um
die, B-Scholien handelt, ist al80 die8:

Arohetypus

I
(Q)

I
s. XI Q (X) B Y M T

!
8. XV L

V.

Ueber Herkunft und Geschichte dieser beiden Iliashand
sohriften de8 EBCorial weiss ich sicheres nioht zn ermitteln. Tych
sen s. 136 8chl08S bereits aus der Notiz (s. XV nach Graux)
in Q: (liber mei Benedioti Cornelii, qnem emi meis pecuniis pretio
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Ducatorum viginti q.', dass Q aus Venedig naoh Spanien ~ekom

men sei. Graux hat festgestellt., dass der venezianische Kaufmann
Barelli 1572 den einen dieser heiden Codices Philipp dem Zwei
ten durch Vermittelung des Gesandten Guzman de Silva zum
Gesühellll: gemacht hat; Essai sur l'histoire d'Escurial 125 (Bib
liothOque de l'ecole des hautes "tudes XLVI 1880). Welcher von
heiden dies war und woher der andere nach Spanien gelangt
ist, läset sich nioht entscheiden. Gewies aher iet es ein Unglück
für die Wissenschaft, dass sie in dies Land gerathen sind, wo
Philipp sie in der wahnsinnigsten seiner Schöpfungen, der Bib
liothek des Klosters Escorial in der menschenleeren Einöde der
Sierra Guadarama begrub.

A18 Geburtsort beider Handschriften möchte man nach dem,
was Maass Hermes XX 289 vorgetragen, gern. den Athos an
nehmen. Jedenfalls dürften BYM, die aUe im XI. Jahrhundert
in gleicher Weise (vielleicht von derselben Hand?) wohl aus
ein e r Vorlage abgeschrieben sind, am selben Orte entstanden
sein. Vor dem XI. Jahrhundert war bereits eine Sohwesterhand
schrift bereichert worden duroh den Zusatz von D-Scholien und
weiteren Porphyriusexcerpten, aber erst naoh dem sie drei Blätter
mit E 259-335 und 1\ 167--217 verloren hatte, die vielleioht
bei dieser Gelegenheit ergänzt wurden. Wo dies gesohehen ist,
bleibt ebenso ungewiss wie die Frage, wo die beiden Copien
(lieser Handsohrift, der Escorialensis Q im XI. und der Leidensis
im XV. Jahrhundert gefertigt sind.

Um schliesslioh die Resultate dieser über Gebühr lang ge
rathenenNotizen zusammen zu fassen; Escorialensis uI 1 (Y)
8. X/XI ist ein Bruder des Laurentianus XXXII 3 (M) und des
Venetus ßi, also nur für die heiden Lücken in Bl und zur Siohe
rung der Lesarten von einigem Werthe. Esoorialensis Q I 12(Q)
s. XI jst Copie einer Vorlage, die bereits die B-Scholien mit
D-Soholien nnd reichliohen Excerpten aus des Porphyrius Zf!Tll
!laTa: vereinigt hatte. Für die B-Scholien kommt Q demnach
kaum in Betracht, für Porphyrius ist er die älteste erhaltene
Q u e11 e und verlangt ßerücksichtigung, obwohl sein Material,
wie es scheint, fast ganz durch den L s. XV bereits bekannt
illt 1. Auch für die D-Scholien ist Q von Wichtigkeit, weil er hin

1 In welohem Verhiiltniss die dem L verwandten Handschriften
Mosquensis s. XIV, Rarleianus s. XV, Etonensis (Schrader, Porphyrü
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und wieder bessere Lesarten und, wie es scheint, eInIge unbe
kannte Scholien oder Zusätze enthält. Hoffentlioh werden die
mitgetheilten Proben dem erwarteten Herausgeber der D-Soholien
genügen, Stellung und Werth von Q mit Hülfe seines reiohen und
scharfsiohtig geordneten Materials zu bestimmen, und möge ihn,
der sich durch den unerfreuliohen Wust dieser Soholien VOll

ihrem eiudringenden Studium nioht hat abhalten lassen, auoh nicht
die grosse Entfernung abschreoken, Q auszubeuten. Aber
wenn ein sicherlich von vieleu getheilter Wunsoh ausgesprochen
werden darf möge er uns nicht zu den 6 Bänden, die doch zu
zwei Dritteln ungenügend sind, und die Nicole jüngst durch zwei
weitere vermehrt hat, nooh einige neue besoheeren! Möge er den
l!~luoh lösen, der auf der Herausgabe der Iliaflsoholien lastet! Der
jetzige Zustand ist unerträglich und m8.6ht jede Arbeit ebenso zeit
raubend wie qualvoll. Ergreife der Herausgeber der D-Scholien
die letzte Gelegenheit und sohaffe auf Grund des ge sam mten
Materials naoh Bekkers Vorbild ein Corpus aller Soholien, nicllt
wie dieser eontaminirend, sondern nur das Identisohe vereinigend,
das Verwandte in mehreren Fassungen vorlegend. Sollen die D~

Scholien vollständig gegeben werden, so müssen dooh ausser ihren
Handsohriften auch ABTQ stark herangezogen werden: da sollte
dooh gleioh die ganze Arbeit gemaoht werde!).

Bonn. E. Bethe.

Quaest. Hom. in H. 357 u. Hermes XX 393), zum Escorialeusis Q stehen,
kann ich nicht feststellen, weil dazu thoils die Naohriohten über diese,
theils meine Notizen über Q nicht ausreiohen.
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Naclltrag Zil S. 355.

Zu meiner :Beschämung muss ich gestehen, dass ich weder
bei der Untersuchung der Uiashandschriften des Escorial noch
bei Abfassung obiger Mittheilung gekannt habe, was ioh hätte
kennen müssen: die Notizen Torstricks über dieselben Codio.es,
die Ludwioh 1889 unter dem Titel ( tu den Iliasscholien' im 139.
Bande S. 129ff. der Neuen Jahrbücher für Philologie vel'öffent
licht hatte, Ich hätte dann Genaueres über die von Torstrick
aus fol. 5 ff. des Q ausgeschriebenen Scholien ermittelt. Von.
fol. SV an, wie ich S.367 dargelegt habe, füllt eine zweite Soho
lienauswahl nebst Vorbereitungsstücken zur Iliaslektüre und zwar
aus der D-Quelle die Columnen, während die Fortsetzung der
ersten Scholienauswahl aus der B-Quelle die Ränder auch der
Blätter Sv ff. bedeckt. ·Da alle Scholien, die ich mir aus der
ers te n Scholienauswahl dieser Vorsatzblätter gemerkt habe,
mit B stimmen, musste ich dasselbe auch von ihrer Fortsetzung
an den Rändern der folgenden Blätter erwarten. Aber die von
Ludwich S. lSV f. publiciI·ten stimmen nur z. Th. mit B (z. B.
schoL B 41, 44, 48), während andere z. B. schoL B 57, 103,
145 in D, einige Porphyriusstücke (zu B 2, 73) in Bß wieder
kehren. Sollten diese Soholien wirklich alle an den Rind ern
Btehen, so wäre fUr diese Theile die Trennung in die ursprüng
liohen Bestandtheile der Soholienmasse aufgegeben. Ich halte
daB für wahrscheinlich, weil eHe zweite auf fol. lF beginnende
Scholienauswahl der D-QueUe auf den Co 1u mne n der folgenden
Seiten keine Fortsetzung hat, also wohl mit den Soholien der
ersten Auswahl der B-Qualle vereint ati den. Rändern derselben
fortlaufen mag. !

Wenn alBo auch noch mehrere Punkte der weiteren Auf
klärung bedürfen. 130 werden doch obige Mittheilungen genügen,
Stellung nnd Werth des Escorialensis Q I 12 zu zeigen.

Bonn. E. Bethe.

Verantwortlicher Redacteur: Rermann Rau in Bonn.

(15. Juli 1893.)

Ullivereitll.te-I\ncbdrnckerei von Darl Georg; .Bonn.




