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Zum Hymnus auf den Hermes
187 f. Ev9a TEpovTa - Kvwbahov EUpE VE/lOVTa napeE

<>boO €pKOC; aAwijc;. Hier ist Kvwbahov unverständlich. Zu lesen
ist TEpovra KWKaAov nach Hesych. KWKaAov' rraAalov. Vgl.
Hom. Od. XIII 432 rraXalOO TEpOVTOC;.

Münster. J. M. Stahl.

Zu Xenophons Poroi
Keine Schrift Xenophons wird in der antiken Literatur so

selten angeführt wie die ITOPOl: Um 60 mehr dürfte von Inter
esse sein, was bisher nicht beachtet zu sein scheint, uass die
Erörterungen ihres ersten Kapitels über die Ertragflihigkeit A ttikas
fast sämtlich von Aristeides fÜr die enkomiastischen Zwecke
seines Panathenaikos verwertet sind.

Nachdem Aristeides Attika wegen seiner Lage zunächst als
<puXaKT~plOv TijC; 'EXAaboe;; gefeiert hat (I 155,8 ff. Df.), fährt
er fort (S. 158,3) OÜTW b' fV aPXQ Tije;; < EXAaboc; ouO"a Tt
xwpa EV /lEO"lfI Tflc; mlO"lle;; OUX ~TTOV EO"TlV und schliesst die
weitere Ausführung dieses Satzes mit den Worten ab (S. 159, 13)
Tt /lEv 'EAMe;; EV l-\EO"ljJ Tfle;; mlO"lle;; Tfle;;. 1) b' 'ATTiKtl Tfle;; 'EAM
boC;, Tfle;; be xwpae;; Tt rrOAle;;, Tflc; b' au rrOAEWe;; Tt O/lWVu/lOe;;,
damit den Gedanken aufgreifend und ausspinnend, den Xenophon
(P. 1,6) für sich in A.nspruch nimmt: OUK av aMrwc; bE Tl<;
oill9Eill Tflc;; 'EXAaboe;; Kai rra(J'lc;; be Tfl<; OiKOU/lEVlle;; a/l<pl Ta
/lE(Ja oiKEIO"Sal TtlV rroXlv.

Gemäss dieser zentralen Lage ihrer Landschaft haben die
Bewohner nach allen Seiten hin Hellenen zu Naohbaren: TtlV
,ATT1KtlV ärraO"a Tt 'EAAac;; rrpo<rolKEI. bl(> btl Kai ... 'role;; ßap
ßapOle;; f(JTIV frrl iTAEI(JTOV aXAo<puXoe;;. . . . TO(JOOTOV be rrE
<PEUTE TtlV aHobarrtlv Kai ßapßapov, QiO"n Kai frrl Tije;; aVTlrrEpaV
~rrEipou rrpoußaHETO ~TEpav 'EHaba arr01KOV ~auTflc;, t1 vOv
~bll rrAEI(JTov ßapßapwv a<pEO"TllKEV. So Aristeides
(S. 158, 7 ff.) mit wörtlichem Anklang an die Poroi (1,8): ETl
b€ rale;; /lEv nAEiO"Talc; rt6AEO"l ßapßapol rrpoO"oIKOOVTE<; rrpar
/laTa rrapExouO"IV' >ASt\valc;; be TELTOVEUOU(J1V a~ Kai aUTal rr XEl
O"TOV anEXOUO"l TWV ßapßapwv.
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Von der La.j?tl .A.ttikas wendet sich Ari~t~ideR zum Klima
(~. 160, 1 ff.): aHa Il~V . • . T~V TlJJV IUPWV KpUO"IV OÜTW O"ull
IlETpOV d}.l]XEV 1, WO"TE Ei TIfJ }.or4' IlETpiw~ EiTTElv ~v, EUKTOV av
~v. Pm daa zu heweiaen lind ZlI e,liiutern madlt fT zwei Ge
llichtRpllukte /\,rltl'nd. Für den er~ten (H. ~60, 5 ff.) TEKlloipEO'Sm
hE EtEO'T1V OU 1l0VOV -ol~ WPOi01~ VIKWO"I Koi TTOpa T11V ElTW
vUlliov Koi TOO"OUTOV TOU lTOVTO~ ETOU~ KOTEXOUO"I Xpovov ver
wendet er zwei Xcnophonti~che ~iitz(', die zlIl!lrio-ll den hellten
Kommentar zu ~ejnen Wortrn und fÜr Rl'i~kt'.R Erk liirlln~ die
/?leichRam lIrkllnllli(·he He~tiitil!'lInl!" lirfrrJl ,P. 1,3): OUKOÜV TO
IlEv Ta~ wpo~ EvS<ihE TTp~oT<im~ e1vm Koi olml Ta "flrVO/JEVO
llopTupel' a rouv TToHoxou oubE. ß}.oO"TaVElV MvolT' av, E\ eclhE
Koprro<popEI lind Koi Il~V ÖO'OTTEP 01 SEoi EV Tal~ wpat~ aroSa
TTOPEXOUO"I, Koi 2 Toum TTaVTa EVTaUSO TTP4'OiTOTa IlEV äPXETat,
6qJloiTaTa H }.~rEl. Bei der Einführllnll; deR zweiten Gesichts-

. punktea schlieRst er sich auch im Wortlaut eng an die Poroi Rn:

(A. S. 160,9 ff) ÖO'OV rap (P. 1,6) ÖO"4' Tap av T1VE~

av Tt~ aTToO"Tfj Tij~ TTO}.EW~ TT}.Elov aTTEXW<YlV OUTij~. TO-
beupo 11 EKEIO'E KIVl]Sel~, II Tfj O"OUT4' XO}.ETTWTEPOI~ 11IjJUxeO'lv
SEPIlIJ lTAEIOV Tij~ XPEIO~ 11 TIfJ 11 ecl}.TTEO"IV EvTurxavouO'lv.
IjJUXEI npOO'TuTxaVEI.

ER folgt die Verhel'TliclJUng der Bodenge~talt Attika~. Wie
aeine Ebenen das Lob der Rchönheit. unri M anni,gfaltigkeit recht
fertigr.n, ao (S. 161,20 ff.) TiJV rE TWV 6pwv <pmhpOTl]TO Kai XaplV
Ti~ OUK av arOO'SEIl]; ot~ TE TOO"OUTOV KOO'Il0U mp[EO"T1V, WO'TE
Koi Ta~ TTO}.EI~ OUTa b~ KOO'j,lEI' ö rap eiKO~ fXElV T~V Xwpov
EPTOV SEWV OUO'ov, O'TTEPIlO Tije; xaplTOe; Tij~ rrpoe; TOUe; SEOUe;,
TOUTO hEiKVUO'IV EV TOle; npWTOIe; Koi npozEvEI hla Tij~ <pUO'EWe;
T~V Xaplv. EO'T1 hE ETTlTl]hElOnhl] npo~ KaHl] VEWV l<oi aTOA
llaTWV KTt Wiederum können die Poroi Reiskes Anmerkung
ersetzen und als Kommentar zu Aristeides Worten dienen, wie
sie ersichtlich das Vorbild für ihn abgegeben haben (l, 4): aHa
Koi aihlo aToSa EXEl ~ XWpo. TTE<pUKE IlEv Tap A[Soe; EV OUTfj
a<pSOVoe;, Et OU KaH IO'TOI IlEV vooi, KaHIO'TOI hE ßWlloi T1TVOV-

1 'Das bestritt Übrigens Longin nach Proklos zum Tim. I S. 1620,:
ToövavT(ov yap bpäTal TroJo.Aij TI<; Kai aöx~ÜlV Kai XEI~WVWV ci (JU~
~ETp(a TrEpl T6vbE TOV T6Trov.

2 Das 'unlogische' Kai, das Zurborg getilgt bat, wird scbon durch
2,7 hinlänglich geschützt, Auch an einer andercn Stelle der POl'oi

. wird Kai wiederberzustellen sein. 2,1) schreibt man seit Dilldol'f: Eha
bElbTj Kai TrO).A(x OIKIÜlV lp'1/Jli ~(JTlV ~VTO~ TÜlV TE1XÜlV rKai] OIK6Tr€ba,
el 1'] Tr6).1<; blbol'l OIKObo~'l(Jo~€VOI<; ~YKEKTf)oaaJ KT~ SO ist aber nicht
nUI' 0lK6TrEba an sich höchst überflüssig, sondern l.uch seine galtz un
motivierte ~tellllng auffällig, Beide Anstösse fallen wPg, wenn man
das überlieferte Kai beibehält und interpungiert ~Tr€lbTJ Kai TroHa OIKIÜlV
lp'l~a ~(JTlV ~VTO<; TÜlV TEIXÜlV, Kai 0lK6TrEba Ei 1'] Tr6).1<; blboi'l OIKO
bO~'lao~evol<; ~TKEKTf)(Jaal KTt, so dass das betont.e Wort der Kon
junktion voransteht. Belege aus Xenophon für diese gerade bei EI
und Mv beliebte Wortstellung geben zB, Krüger zu An. II 4,6 und
IIertlein zu Kyr. I 6, 9.
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Tat, €UTrp mEO'TOTa be e€Ole; U"fa}./JOTO· TroHol b' OUTOU, Kol
"EHTlv€e; Kol ßapßopOl, TrpoabEOVTat.

Der Roden d e~ attj~(·hen LBnde~ birgt aber noch grössere
Rohiitze (R. 162, 15 ff.): Et€CJ'TI be opnv Kol Tae; <p}.eßoe; Tele;
Up"fU PiTl b 0 e; wO'rrEp vOTiboe; bla TTlxO'Tle; Tije; opEiou b ITJ K0 U0' 0 e;,
ÖTrWe; apo IlTlbe.v apTov elTl Tije;' ÄTTlKijc; IlTlb' e1Tl TUle; TrpoO'o
bOle; buO'xwpiu IlTlbUllfj, uHa T~V hepwv EUTEWV ~ TfjbE aO'TrOpOe;
VIKtVTl Auch hier ist die Benutzung Xenophons unverkennbar,
rler (1,!i) im AnschlnRR an den soeben zitierten Satz bemerkt: EO'TI
be. Kul Ti\ Tl O'TrEIPO/JEVTJ IlEv ou <pepEl Kupnov. opuTTOlleVTJ b€
noHunAuO'ioue; Tpe<pEl ~ Ei O'ITOV E<pEpE. KUt Ili)v lmoPTUpOe;
fO'TI O'u<pwe; eEi~ Iloip~' TroHwv "fOUV TrOAEWV TrUpOlKOUO'WV
KUt KUTa "fijv Kol KOTa euAonov Eie; OUbElliov TOUTWV oube.
IlIKpa q> H \jJ ap "f UPi Tl b 0 e; b I~ KEI..

AriRteides hat also bIli der AbfaRslmg des Teiles seines
Panatbenaihos, der dem Preise des att.iscl1en Landes /!ewidmet
ist, zweifellos Xenophons POl'oi vor Augen gehabt. Freilich
wenn er selbst am SchlusRe dielIes Abschnitls erklärt (H. 162, 24),
daR alles besa/!e niclJt mehr als wenn man ein Diner Um des
Desserts willen lobe, so wird ".!!lan in sein!'m Sinne llinzufügen
müsFen, dasll die Gedan lIen und Worte Xenopbons nul' Ingre
dienzien geliefert hah!'n. aus denen die Kunst des Rocbll die l'eich
garnierte Dessertschüssel zubereitet hat.

Bonn. A. Brinkmann.

Zur Ueberlieferung der Viten Plutarehs

1. Die 25 Paare der Plutarchisehen Viten zerlegt die editio
luntina (1519) in zwei Teile, die jedoeh in ei n em Bande ver
einigt sind. Am Schluss des ersten Teils findet sich ein Qui
nionenpaar, während im übrigen der ganze Band aus Quater
nionen besteM. Der erste Teil bringt nacb fol. 202 (Ende des
einen Quinio), auf desRen Riickseite etwa in der Mitte die Vita
des Lysander schliesst, einen zweiten nicht paginierten Quinio,
von dem die ersten neun Blätter die Vita des Sulla umfassen,
während das letzte matt freigeblieben ist. Der zweite Teil der
Viten beginnt dann fot 203 mit einem nenen Quatel·Dio. Dieser
zwiscllen fol. 202 und 203 liegende Quinio 1st offenbar eine Mch:
trägliche Einlage, gemacht nach der Drucklegung, aber vor dem
Einbinden des Buches. Veranlasst wurde diese Einlage durch
den Zustand des als Druckvorlage benutzten Cod. Flor. 169

. (Scböll Herrn. V 114 ff.). Dieser enthält nämlich als letzte Vita
die des SuUa, aber nur bis zu· den Worten: TOV 1lE.v O'Tp<lTOV
opwv TrpOeUIlOv OVTa xwpdv rEU8ue;] ... (= p. ::'35 Sint.).
Schöll meint, in der Juntina sei dies Stück des Sulla allR Cod. 169
mit abgedruckt, der Schluss der Vita aus eod. Lament. pI. 69
DO. 31 hinzugefügt. Die in der Juutina konstatierte Einlage
eiDes Quillio mit der Vita des Sulla macht es aber gewiss, dass




