
KLASSISCHE REMINISCENZEN

1. In den Resten des von Photios bibl. eod. 37 registrirten
Dialoges rrEpt rrohlTIKI1~ EmO'Tfll..U'l~, die A. Mai entdeckt und
Soriptorum t'eferum n. c. TI edirt hat, ist eine Anführung von
K I e a nt he 8' Ge b e t erhalten, die wohl hauptsächlioh darum un
beachtet geblieben ist, weil sie unter falscher Flagge geht. Es
beisst da S. 607 KlXi weLUI.lltO'IE TO EV AtTat~ 1:LUKP(lTOU~ urro
AETO/-lEVOV (]. 1:. urro hEl0/-lEVOV, flen Yerfasser hat d!LS Bemühen
den Stil der Platonisohen Gespräche zu copiren zu einer äbn
lichen Vorliebe für die Anastrophe der Präpositionen geführt
wie seinen Zeitgenossen und Geistesverwandten Zacharias von
Mytilene, man vgl. zB. dessen Ammonios S. 90, 21 Boiss. KO/-l
/-lLUTtKije; (lrro bIEO'KEulXO'/-lEvt'jv ... TnV &A~6EtaV und (le clialogis
Platoni f. adel. S. 14, 3) OUK a.valKlJ ouo' a.rrpOalpETLU~, epUO'IKtJ
be /-lliAAOV T1VI Kal. lXUTO/-l(lTlf! KIVt1O'EI KlXtopflOUIlEVOV 1m' aUToü
epavt1O'€TlXI. e. Tl Il~V; M(llVOOLUpOe;) )fAy€te; IlE. ept'jO'lV, W ZEU
KaI. 0'11 T' wrrETtpLUI-lEVt'j, <>rrol rrOT' UV UlllV €I1l1 OlaTETaYIlEVOlj;'
w~ €ljJO/-l(x{ YE rrpo6UIlOe;, ~V be Iln 6EALU KaKO~ YEVOIlEVOc;, oubE
l' ~TTOV E\VO/leu. Sind auch die Abweiohungen des Textes ohne
Belang, so verdient doch hervorgehoben zu wtrden, dass sicb
auch in dieser Wiedergabe des Gebetes nichts findet, was dem
Schlussverse von Senecas lateiniscller Nachdichtung entspräche.
Vielleicht trägt das dazu bei, diejenigen endlich zn überzeugen,
die sich noch immer nicbt entschliessen konnten die dlts Gepräge
echt Seneca'scher Rhetorik tra.gende Pointe clucunt valentem fata
nalentem trahunt dem alles andere als pointenfrohen lPpEaVTA'l'JC;
abzusprechen.

2. Bekannte Yerse sind es auch, die dem Yerfasser des
unter Justins Na.men überlieferten Aoyoc; rrpo~ "EAA'l'JVlXlj; bei seinel'
Musterung der Hera.klesthaten vorgeschwebt haben (8. 6::15, 25 /f.

der durch Beifügung einer syrischen Bearbeitung wichtigen Aus
gabe A. Harnacks in den Sitzungsberichfen der Berliner Akademie
1896 I): TOV ya.p Tpl€O'rrepov ' AAKElbl'Jv . . . 0<; ßPta P0V KlX-
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TE1t'E<pVE f..EOVTa Kai 1t'OA UKpavov WAE O'EV öbpa v, UV
b' aTPIOV aKU/laTOV b VEKpwO'a<;;, opvI8«<;; b' avbpoß6poue;; \1t'ra
IlEV!X<;; Ka8EAEiv Ö bUV1l8EiC;;, KUI KUVU TplKaPllVOV EE <JAlbou I)

ava,UTwv, MTEtou b' oXUPOV TdxoC;; O'lwßaAWV Ka8eAEiv Ö OUVll
SEie;; (irrthümlich wiederholt statt KaSiipm Ö 0., Ö KaMpae;; o. ä.),
TaUpouc.; oe Kai ~f..aq>ov b &'VEAWV WV /lUEWTflpEe;; ~1t'VEOV 1t'Op, I)

Kai Kap1t'OV XPUO'EOV O'TEAEXOUC;; &.1t'OAaßwv, b ~p1t'ETOV lOßDAOV
&.vÜWv KT~. Unverkennbar ist zu Anfang die auf das
1t'pumx IlEV €V NE/lElJ ßptapOV KaTE1t'E <pVE f..EOVTa, OEUTEPOV
ev t\E.PVt;) 1t'O Aua uX €VO V WAE O'E V ü bpa v, ob im folgenden
etwa eine abwricbende Fassung dieser in mehreren Versionen um
laufenden (Antb. Pal. app. Plan. 92, Schol. Sopboc). II S. 24 f. Df.,
O. Jahn Bildfwchroniken S. 74. ff.), aucll wiederholt ins Lateinische
übersetzten (Authol. lat. II 627 R. = PLM IV S. 146 Bährens,
Ausou. S. 106 Peiper) Versns memoriales benutzt ist, wird sich
dagegen bei der stark poetisch gefärbten Diction des Schriftchens
schwer mit Sicherbeit entscbeiden lassen. Eine prosahmhe, mit
rhythmischen Satzschlüllllen aUllstaffirte :Metaphrase des ganzen
Carmen das auch fitr manche ähnliche Aufzählungen wie
die der 12 Liebschaften des Zeus bei Nonnos VII 117 ff. das
Vorbild abgegeben lu\t findet sich in den Scholien des Kosma.s
zu dell Gedichten Gregors von Nazianz, Mai Spicil. Rom. II S. 37.• '
(Migne 38,375): 'ATWO'l XaipOVT<X TOV 'HpaKMa <PllO'iv. OUTOe;; ~
Tap bwbEKa bluvuO'm A€Tml dSAOW;;. 1t'pWTOV EV NE/lE~ T~ xwp~
TOV ßplapov &.1t'E1mEE AEovra' bEUTEPOV ev AEpv\l TllV 1t'oAuuu
XEVOV WAEO'EV {Jbpuv' TpiTOV TOV 'EpUIlUVeIOV Kou<piO'afi; epP'1E€
KU1t'pOV' TETapTOV ~TPEUO'E TOV XPUO'DKEpWV EAa<pov' 1t'EIl1t'TOV
Ta<;; LTull<paAibae;; €tEb(wEEV OpVleUfi;' €KTOV TOV AulJ.1t'pOV lw
O'Tf\pa Tflfi; >AIlUt:oviboe;; EKOIlIO'EV' €ßbOIlOV AöTElOU Ti]V KD1t'pOV
EEnvuO'Ev U1t'oO'Tafi;' OTboov raGpov EK Tfie;; KpJ1Tllfi; eEtlTUTEV
6Mop1OV; €VaTOV €K l3pQKll<;; Ta<;; ßWllnbou<;; ~AaO'EV l1t'ITOUfi;'
bEKUTOV Et 'EpuOEi'1~ lKaTOV ßDac;; flAaO'E TOU r'1PUOVOU' ~V·

bEKUTOV EK TOO q.bou TOV KEPßEPOV ElAKUO'E Kuva' bwbEKaTOV
El<;; 'EAMba Ta XPUO'Ea flVETKE llijAa. - Wenn übrigens Rohde

TI S. 390, 1 in dem bei Pseudojustin alsbald folgenden
Satzgliede Kat {) 0Pll 1t'llbncru<;; (nicht mMO'a<;;, wie S. 634, 13
(} 1t'OTa'.1()V 1t'llbnO'a<;; und Lobeck zu Aias V.30 zeigt) lva Mß'.1
übwp Evap8pov q>wvi]v tX1t'OblbOv (wie es auch die Zosimoslegendll
bei Va.ssiliev Anecd. gr. byliJ. S. 167 kennt) den Hinweis auf ein
versebollenes Märchen vom Lebenswasser zu finden geglaubt und
sieb ihm FUl'twängler Gemmen BI S. 208 angeschlossen hat, so
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ThllKyd. II 35
'EJ,lol b' apKouv uv €MKEI

elvm &vbpwv <iTaewv epT4J
TEVO/lEVWV EPl4J KaI bll
Aouaeal Ta;;; TlI,HIC;; . . . . .
Kat /ln EV EVt &vbptnOAAWV
aPETaC;; KlVbuVEUEaeCl.l EU TE
Kat XE'i'pov elnOVTl manu
efjVlll. XaA€1tOV lap TO /l€
TPIWC;; EhrE'iv EV tflllOAl<;; Kat
~ bOKl']al<;; Til<;; &Al']ElEia<;; ß€
ßmoiiTat. Ö T€ lap EUVE1(}W;;;

lässt (He Tendenz der Schrift, die jedes Auskramen entlegener
Mytben ausscbliesst, die Frage nicht unberecbtigterscheinen, ob
bier nicbt einfach ein durch Stellen wie Theokrit 13, 59 f. ver
anlasstes Missverständniss der Hylassage vorliege.

3. In' der von Combefis im Aucia'rium novum pafrum biblio
tltecae I herauBgegebenen Rede des Erzbischofs Johannes von
Thessalonike (um 680) 'über die Auferstebung des Herrn' wird
eine harmonistiscbe Betracbtung mit den Worten geschlossen
S. 813 e: Kat OUX w;;; qJaow ~eEOl Kat 1ToAutlEOl TEVO/lEVOI TU
pavvOl Kat napaßaTaI /lla TEIOV€V ~qJltl;;; TlDv IUVall(WV
€nt TO J,lVl']/lEtOV, Kat nEpt Tllv 1l:aoptav 0\ EUaIT€
AH;TCt1 bl€qJwVl']aav. Dass die Anspielung des Redners auf
Juli an zielt, ist einleuohtend und bereits vom Herausgeber bemerkt,
anscbeinend ohne dass man spä.ter davon Notiz genommen hätte.
Und so kurz seine Mittlleilung ist, ergänzt Bie doch insofern die
denseIben Punkt betreffenden Angaben Kyrills (in einem nur
lateinisch erhaltenen Fragmente des 14. Buches S. 236 Neumann),
als bier ein wörtliches Citat aus des Kaisers Streitschrift wider
die Galil ä.er vorzuliegen scheint, und dort nur erwähnt wird,
dass Julian die Berichte der Evangelisten über den Gang zum
Grabe als einander widersprecbend getadelt habe.

4. Dass der majestätische Eingllng deI.' Thukydideischen
E p i taphi O!l die Gedanken und zum Thei! aucb die sprachliche
Form fÜl' das Proömium einer Heiligenlegende hätte liefern
können, wird mau nicbt leicht vermutllen. In der That ist das
geschehen in der ausfüb1']ichen Fa.'lsung des <Martyriums der zwölf
kretischen Märtyrer in Gortyl1', die Papadopulol:\ Kera.meus in
seinen 'AVaA€KTa 'l€pOaoA. l:TaxuoAoYla;;; IV (1897) S. 224 ff.
bekannt gemacht hat. Man vergleiche

Martyr. S. 224
'Expf\v JA€\! tl TWV npatEWV

TWV uya9wv avbpwv epl4J IE
VOJA€VWV lpl4J Kat Ta<;; TlJAa<;;
bllAouaeat, Ili] AOI4J ßpaXEl TnV

" UPETnV KIV(}UVEUEIV Kelt TOV TO
aoilTov aywva Tf.l TOU AEIOVTOC;;
&atl€v€iq. Ea9' OT€ Kai €AaT
ToOaeat, <KaT') &nav EinEtV bu
aEqJlKTOV, Kat TO AEIOJ,lEVOV EV

10 Tf.l TWV aKQUOVTWV KlVbuVEUELV
IVW/lIJ. Ö TE lap niaTEl KE-
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Kocrl-l11IlEVO~ T~V lVuX~V ~MT- Kal d.lvou<;; &Kpoa~~ TaX'
TOV' ltv VOl-llcr€l€ A€TEIV TOV hl11- av Tl E.VhEEt1TEpUJ~ 1ipo<;; fX
TOUI-lEVOV, w~ trmov8eval TOU<;; ßOUA€TIli TE Kal E.trlcrTllTllI

15 aTlou<;; trIcrTEUE1' 8~ bE E.Amppo<;; VO/-llcrEI€ bflAoOa9m, Ö TE
T~V lVuX~V Kal T~V 1ipo<;; TO atrElpo~ l:'crTtV -fX Kal trAEO-
9Elov trpOalpEoW acr9EVtl<;;, I-lIKpa vaZ:Ecr9al, hin 'P96vov, Ef Tl
1ipaTl-laTll MT01~ E.EaipElV vo- utrEp T~V EauToO 'PUcr1V
Illcr€l TÜV bl11TOUJ.lEVOV, w<;; Eiv<Il &K01)01.

20 1iaVTaxOO XaAEtrOV T~ 1iEpl T010lJTUJV E'l'XElPE'iV Ile' Aovn . . .

2 TIVOIl€VWV (codex) S(abaitious) 8 1«<"(:' fehlt in S 10 Vor-
bild wie eursus legen Klvl)uvEUEfJOal nahe 13 VOIl{(11l S, für Opt. m.
<Xv SOllst kein Beispiel blllllOÖPTOIJIlEVOV S verb. v. Papad. t4 dll;
steht für il, vgl. a. a. die verge~!lene Bemerkung 1. Bekkel's zu Apollon.
de pren. S. 204 15 1l:I(1TWEIV S 18 EteUpl:'iv S was rreilioh zu-
nächst aur Etapdv wei&1; 19 TWV OIIlYOUI.I€VWV S.

Im Uebrigen ist das Martyl'ium auch duroh die Anführung'
kretischer Ortsnamen und Aufzählung der Bisthümer von Kreta
(S. 237) nicht ohne Interesse.

5. Mannigfaohe Fäden verknüpfen die ohristliohe Legenden
dichtung mit pI'oraner Novellistik und Romanlitteratnr, denen
einmal im Zusammenhange wird nachzugehen sein. Gleiohsam
ein äusseres Zeugniss für diese (noch von Lucius Die Anjiinii'c
(les Heiligenlcults 1904 S. 3;Jt5, 1 untersohätzte) Verbindung liefert
die aus den Kreisen der Sinai-Mönohe stammende Gesohiohte des
jungfräulichen Ga.laktioll (Migne 116, 93 ff.): die Eltern des Helden
baben ihre Namen - Kleitophon und Leukippe el"
sichtlioh dem Liebespaare deR Acbilles Tatius zn verdanken. Oh ge
rade diese Möncnsnovelle noch weitere Beziehungen zum weltliohen
Roman aufweist, wird sich erst beurtheilen lassen, wenn ihr noch
'Vorhandener älterer Text veröffentlicht sein wird.

6. Den Belegen für die Popularität des Namens Philistions
im späteren Alterthum und frühen Mittelalter, die H. Reioh Der
Mimus I S. 425 ff. gesammelt und A. Körte in Ilberlls Jahrbilchern
XI S. 548 um ein insehl'iftliohes ZeugniBs vermehrt hat, lassen
sich weitere Stellen aUB den Passions d. s. Ecaterine eto. p. p.
J. Viteau 1897 hinzufügen. So wird in der ersten Fassung des
Martyriums der Katerina c. 4 S. 7, 9 ff. die Gelehrsamkeit der
Heiligen mit den Worten gepriesen mh~ ~v IlE/..la911KUia trI1crav
ßißAov Pl1TOPIK~V Tf}r;; EKßlP'l'IÄIWV Kal bl1J.l00"9EVIKWV bOTJ.lllTWV
E.trIan1l-ll1~, tr(icrav TEXVl1Y. J\crKÄ111ilOU Kilt (IrrrroKpaTOU~ Ml r ll-
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AfJVOO, ' APlcrTOTEAOU<;; TE Kat 'O/l~POU Kat nAaTWVO<;;, <PIAlcrTIWVO<;;
Kat EUcrEßIOU Kat 'Iavvou Kat MallßpOO (der alttestamentlichen
Apokryphen wegen in diesen Kreis aufgenommen) Kat :EIßUAAl'jt;
vEKpOllaVTEla<;. Die zweite Fassung, die dies Verzeiohniss an
deI' gleichen Stelle giebt und weiterhin nooh mehrere Male wieder
holt (c. 8. 9. ] 1), lässt Hippokrates' Namen weg, setzt aber
dafür 610VUO"Iou vor Kat :EIß. ein und fügt am Sohlullse hinzu Kal
oO"a /) BIPTIAIOt; lAEtEV Kat /) 'QpIWV. Sie geht auoh darin
über die ältere Version hinaus, dasll sie den Namen Vergils mit
Vorliebe und zwar ganz appellativisoh verwendet; so müssen sioll
S. 30, 11. 16 Homer und Arilltoteles als ßIPT1AtOt oitiren lassen.
Ihr Verfasser lässt es Uberdies nioht bei der einfachen Nennung
deI' Namen bewenden, sondern schiebt ihren Trägern S. 30 aller
hand Gallimathias zu, ein Gebiet auf dem er auch sonst Hervor
ragendes zu leisten versteht. In der dritten Fassung endlioh
fehlt eine Liste der von der Heiligen studirten Autoren und wird
statt dessen ihre Gelehrsamkeit mal'kift duroh Anmhrung jener
plump gefälsohten Zeugnisse berühmter Heiden ftlr das Cbristen
thum, die Bentley in der epistolq, aiJ Milliwm an den Pranger
gestellt hat.

7. Das einzige, was die Legende von Cornelius dem oenturio
der Apostelgeschichte naoh der Bekehrung zu erzählen weiss
(grieohisch bei Migue 114, 1293 ff.), betrifft seine Wirksamkeit
zu S k epsi s in der Troas. Als Oberhaupt der Stadt fungid ein
Dem etri 0 s: ETorrapXEI bE au'tll<; al'jIl~TpI6<; TI<; q:nA6O"O(po<;
KUt bElVOt; Ta (EAATjVIKa .•. UAAOU<;; TE eeou<; (EAATiVllJV T1J.lWV
Kai 'Arr6nwva llaAIO"TU Kat 6{a (Sp. 1297a). Er lässt den
Heiligen ins Gefängniss werfen, wird aber, als ein Wunder illm
die Gattin Euanthia und den Sohn Demetrios gerettet, fÜl' den
Ohristenglauben gewonnen, und seinem Beispiel folgend lassen
sieh die Bewohner VOll Skepsis in grosser Zahl von dem im Sta
dion lehrenden CorneHus bekehren. - Haben wir in diesem
Demetrios den gelehrten HeimatllfOl'scher wiederzuerkennen, den
man in Skepsis, wo diese Legende im 5. Jahrhundert entstanden
ist, unbekümmert um die Chronologie als die erste Htteral'ische
Grösse der Stadt mit der Gesohichte ihres vornehmsten Heiligen
verknüpfte? So wäre sein Andenken von seinen Landsleuten
ehenflo lange bewahrt, wie das Gedächtniss des Nikolaos von
Damaskos mit seinem Geschlechte in der Vaterstadt fortlebte
bis auf Sophronios, der in seinen Wundern des Cyrus und Johannes
\..Migne 87,3 Sp. 3621 d) berichtet: ßallaCfKl'jVOt; ~V Kat TWV EV
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TeAEl AllJmpwv 8tOVUO"LOt;, EK TeVOUt; ßf..llO"TilO"Ilt; llEl ()tllMIl
lj)avTO~' OUTl'Ep apxn Kal r)itll Nl1(6Aao~ ~v 0 qnA6O"o<po~, 0 'HptV
bou Tl'llIbEuTli~ Kal Tl'aibwv TWV 'AvTwvlou Kal KAEomiTpa~ bl
bUO"I<aAot;' &lp' ou Kill NlKOAllOl bwbEKll, KaTa blllboxnv eEav
eilO"avw;;, q)lf..0l10q:>t~ lIlUPOUflEVOl, TO TevOt; ElpllibpUVllV, Kilt Ei~

flETll bOEnt; Kat AllllTl'p6TnTO~ nTaTov.
Es darf allerdings nooh eine andere Mögliohkeit niellt ausser

Aoht gelassen werden. Das Martyrium beriohtet nämlich weiter,
dass der Heilige in dem Sarge beigesetzt worden sei, den De
metrios ftir seine Gattin bestimmt hatte. Die Wiederauffinihmg
dieses Sarkophages, mit den üblichen Motiven (Lucius, Anfänge

Heiligenkults S. 136 ff.) in breiter Ausführliohkeit geschildert,
nimmt den zweiten Haupttheil der Legende ein. Es liesse sioh
also sehr wohl denken, dasFl der Name des Demetrios und !leiner
Angehörigen einfach der Insohrift des Grabes entnommen wäre,
in dem man die Gebeine des Heiligen gefunden zu haben glaubte,
wie man zB. in Prymnessos aus einer beliebigen ~:hreninstlhrift

den Stoff zur Aussehmiickung der Legende von dei' h. Ariadne
gewonnen hat (s. Franohi de' Cavalieri Studi c tcsti 6, 123 tf.).
In welolH'lm Verhältniss dieser Demetrios zu dem Verfasser des
TPWlKO~ bl(iKOO"'10~ gestanden, wäre dann freilioh nioht zu sagen.
Immerhin dUl'fte in jedem Falle die Erinnel'ung an den he':';:

rühmten Gelehrten, der vor/ Andel'en be1VO~ Ta 'EAAnV1K<X war
und zugleioh als Tl'f..Ou<JLOt;/Kai eUTEvJ1t; (Diog. L. V 84) eine her
vOlTagende Stellung in seiner Vaterstadt eingenommen zu haben
scheint, mit im Spiele gewesen sein.

Bonn. A. Brinl, mann.




