
Beziehungen zur Antike in Theodoros Prodromos' Rede
anf Isaak Eomnenos.

(Byz. Zeitschr. XVI [1907] S. 112-117).
Das Enkomion des Theodoros Prodromos auf Is ak Komnenos ist

ein charakteristisches Erzeugnis der Bl tezeit byzantinischer Renaissance.
Das Christliche tritt darin hinter dem Antiken v llig zur ck. Kaum
ein Anzeichen verr t, da wir uns im Mittelpunkte eines Staates mit
christlicher Kirche und christlichen Lebensformen befinden. In der
eingehend geschilderten Bildung des Komnenen wird des Studiums
christlicher Schriften und Lehren mit keinem Worte gedacht. Aus-
schlie lich antiken Philosophen und Mathematikern verdankt der Prinz
(seinen geistigen Besitz. Der ΰεαγωγών ist Platon, durch ihn hat die
Φίλοβοφία Isaak zum εν&εος und θεολόγος gemacht (Z. 124. 173 f.).
Selbst am Schl sse erscheint kein intensiv christlich gef rbter Segens-
wunsch, ein Bibelzitat allerdings, aber religi s so farblos wie m glich:
χαί γένοιντό rfov αϊ ήμέροα &ς αϊ ήμέραι τον ουρανού. Sonst sind
biblische Reminiszenzen selten. Wo es pa t, dient einmal eine christ-
liche Vorstellung zur Mehrung des althergebrachten Apparates der an-
tiken Rhetorik: neben dem Ikarosfluge steht friedlich Paulus* Ent-
r ckung zum dritten Himmel (Z. 19. 24f.) Den Grundri der ganzen
Rede liefert die antike Rhetorik. Von den Gesichtspunkten, die sie
f r das Enkomion bietet, ist freilich nur ein Teil verwertet. Den An-
fang macht die in antiken und byzantinischen Lobreden in hundert-
facher Variation immer wiederkehrende αΰζηβί,ς (Menand. p. 368, 9 Sp.):
der Redner f hlt das Mi verh ltnis zwischen seiner eigenen Nichtig-
keit Und der Gr e dessen, dem sein Lob gilt. Echt byzantinisch und
zugleich der eigenen Schmeichelgewohnheit des Prodromos entsprechend
umfa t dieser Teil mehr als die H lfte der ganzen Arbeit (Z. 1—135). j
Auch die lobende Erw hnung der Vorfahren des Gefeierten und seiner :j
eigenen Tugenden, ebenfalls stehende Kapitel der antiken Lobrede, j
sind in diesen Abschnitt verflochten (Z. 88.103 ff.] vgl. Menand. 370,11 ff; {
373, 3 ff.). Wie es nat rlich war und z. B. auch bei Menander ge- l
schieht, ist in dem Passus ber die άρεταί nach den vier Kardinal- '
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tagenden geschieden (statt der ανδρεία erscheint Z. 100 die τόλμα .. .
άνδρικω παλμω την καρδίαν έγείρονΰα).

Die hier nachgewiesenen Beziehungen zur rhetorischen Tradition
lie en sich bei der Pr fung des Einzelnen leicht vermehren. Von
gr erem Interesse sind aber die der individuellen Gedankensph re des
Autors entstammenden Motive, mit denen er den berkommenen
Rahmen ausf llt. Eine wichtige Rolle spielt hier Prodromos' Vorliebe
f r Lukian, dem er ja auch in anderen Schriften manches verdankt
und zu dem er sich als Freund dramatischer und witziger Darstellung
hingezogen f hlte. Mit der dramatischen Form spielt er auch hier.
Zun chst wird uns Z. 93—127 eine &εοληψ(α vorgef hrt: Ares, die
Tugenden, Grammatik, Rhetorik und Philosophie umstehen mit gro em
Gefolge huldigend den auf hohem Throne sitzenden Sebastokrator.1)
Eine eigentliche Prosopop ie folgt alsbald (Z. 139—216). Statt des
Prodromos, der vor der Gr e des zu Feiernden ngstlich zur ckbangt,
erh lt die Philosophie selbst das Wort, um dem Lobe Ausdruck zu geben.
Sie berichtet von der schm hlichen Zur cksetzung, die ihr von Ares
widerfahren sei, bis sich durch die Gunst, die Isaak ihr bewiesen, das
Blatt gewendet habe. Die Darstellung erinnert in ihrer ganzen Hal-
tung jeden Leser sofort an Lukian, wenn auch die unmittelbare Ver-
wertung lukianischer Wendungen und Situationen selten ist. Wenn
160 ff. die Philosophie aus Scham ber die ihr angetane Schmach
unter die Erde versinken oder zum Olymp enteilen m chte, so kann
der Verfasser zu dieser Fiktion durch Luk. δραπέται 3f. angeregt sein,
wo die Philosophie aus Verdru ber das Treiben der falschen Philo-
sophen die Welt verlassen hat und weinend bei Zeus erscheint. Im
Wortlaut hat sich Prodromos freilich an Hesiod l. κ. ήμ. 198 gehalten.2)
Dasselbe Motiv3) hat Prodromos in der 'Λπόδημος φιλία verarbeitet.
Die Ber hrung mit Lukians Φιλοσοφία in der Schilderung der ver-
sto enen Φιλία (Luk. τεταραγμ,ένη καΐ δακρνονβα, Prodr. μεβτή δα-
κρύων, βτνγνή, κατηφής) erkl rt sich aus der gleichen Situation und
beweist nicht zwingend Abh ngigkeit des Byzantiners von dem an-
tiken Satiriker. Immerhin ist sie, ber cksichtigt man z. B. das Ver-
h ltnis in der Βίων πραβις ποιητικών και πολιτικών, zum mindesten

1) Hier m gen Darstellungen wie die im Pinax des Kebes und dem Poiinen
des Hermas eingewirkt haben.

2) Die Stelle ist vom Herausgeber, Ed. Kurtz, angemerkt.
3) Zu demselben iflt auch zu vergleichen Babrios Fab. 126 Grus.. An die

Fiktion der aus der Welt, fliehenden Philosophie erinnert Luk. Χάρ. 21: άλλα δή-
λοι εΐαι (die Weisen) δραβμόν ήδη βονλενοντες notg νμ&ς (in die Unterwelt) άπο
τον βίον

21*
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3l6 Ϊ. Abteilung

wahrscheinlich. Von signifikanteren Ausdr cken in der Prosopop ie
des Enkomions sind aus Lukian zu belegen: βλοβνρός Ζ. 141. 156, in
hnlicher Personalbeschreibung Luk. νεκρ. διάλ. 10; 4; das ironische

6 γεννάδας 148/9, vgl. Luk. 'M%. 41; άλιτήριος Z. 181, vgl. Luk.
άλιεύς Ι, κατάπλ. 3.1) Besonders bemerkenswert ist die bereinstim-
mung mit Lukian in einem spezifisch lukianischen Sprachgebrauch.
Z. 141 hei t es: ούχ δρφς τουτονί τον θηριώδη, τον βλοουρόν, τον
εύρύν τα οτέρνα, τον το δόρν τε καΐ την κόρν&α; Kurtz hat vor
το δόρυ ein πολύν eingesetzt. Mit Unrecht. Es handelt sich um
eine bei Lukian mehrfach vertretene Redeweise.2) Vgl. νεκρ. διάλ.
10, 4 ό δε την πορφυρίδα οντοοΐ καΐ το διάδημα ο βλοανρος τ(ς ων
τυγχάνεις; ebenso Χάρ. 14 ό το διάδημα; Λίς κατηγ. 9 u. .

Das Lukianische beschr nkt sich nicht auf diese Prosopop ie.
Die greifbarste Lukianreminiszenz findet sich Z. 66 ff., wo nach Schilde-
rung der k niglichen Pal ste fortgefahren wird: λήρος προς ταύτας
ή του Σπαρτιάτον εκείνον οΐκηοις ήρωος' η μεν γαρ νηΰιωτι-
κοϋ μειρακίον μικροπρεπεις όφ&αλμονς είς θάμβος εαυτής έφειλκν-
αατο, αϊ 61 καν τους μεγαλοπρεπέστατους των πώποτε ονναρπάοαιεν
nach Luk. π. του οίκον 3: ή δΐ αμοιβή ουκ έπαινος του οίκου μόνον,
τούτο μίν γαρ ϊβως έκείνω τω νηβιώτΐ] μειρακίω έπρεπε, την Με-
νελάου οΐκίαν νπερεκπεπλήχ&αι καΐ πρbς τα εν ονρανω καλά τον
ελέφαντα καΐ τον χρνόον αυτής άπεικάξειν, ατέ μηδίν εν γη καλόν τι
άλλο έωρακότι. Darnach wird man auch die Anregung zu Z. 136ff. in
einer Stelle der gleichen Schrift vermuten d rfen. Prodromos leitet
hier zu der oben besprochenen Prosopop ie ber mit den Worten:
βούλεται (n mlich die Φιλοσοφία) γαρ βε προοειπειν ως ορώ και τι
νποφάλλειν έοικεν ύπο τον οδόντα* καΐ άκονοτέον γέ μοι αντής, ίνα
μη μόνον &εατής &ανμαβίων (er meint die Z. 93ff. mitgeteilte
δεοληψία), άλλα καϊ ακροατής γενοίμην την τήμερον. Das er-
innert daran, wie bei Lukian π. τ. οϊκου 18 die gleichen Personen als
άκροαταί und &εαταί erscheinen (allerdings in umgekehrter Wandlung:
αντί άκροατ&ν δεαταΐ κα&ιβτανται), woran sich eine l ngere Er rte-

1) Die Ber hrung von Z. 169. 176 (tnivsvti) mit Luk. &εών διάΐ. 20, 2
τ. άπαΐδ. 5) ist wohl zuf llig.

2) Vgl. Du Mesnil, Grammatica quam Lucianus in scriptis suie secutus est
cum antiquorum Atticorum ratione comparatur, Stolp 1867, Progr., 8. 9, wo die
F lle verzeichnet sind. Die von Aug. Matthi , Ausfuhr!, griech. Gramm. II* (1827)
§ 427 b f r diesen elliptischen Gebrauch aus fr heren Schriftstellern angef hrten
Stellen sind anderer Art und ohne Annahme einer Ellipse zu erkl ren. Ein ver-
einzeltes Beispiel aus Ailian s. b. W. Schmid, Atticismus ΠΙ S. 60. Ober den
lukianischen Gebrauch derselbe l S. 234, K hner-Gerth, Satzlehre I S. 318 Anm. 22.
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rung ber άχροαβ&αι und &εάΰ&αι in ihrem gegenseitigen Verh ltnisse
anschlie t.

Ziemlich ergiebig ist die Lobrede f r das Unterrichtswesen des
zw lften Jahrhunderts in seinen Beziehungen zum Altertum. Was sie
hier bietet, wird freilich kaum ber das hinausf hren, was auch aus
anderen Quellen dieser Zeit zu entnehmen ist. Da wir aber eine zu-
sammenh ngende Darstellung des byzantinischen Unterrichtswesens
noch nicht besitzen, so empfiehlt es sich, vorl ufig bei Gelegenheit das
dahin Geh rige aus einzelnen Literaturwerken herauszuheben und zu
beleuchten, um so einerseits die Exegese dieser Werke zu fordern, ,
andererseits einer Geschichte des byzantinischen Studienwesens nach >
M glichkeit vorzuarbeiten.

Von dem Bildungsgange des Isaak Komnenos ist an zwei Stellen
des Enkomions, Z. 107ff. und 162ff., in im wesentlichen bereinstim-
mender Weise die Rede. Er umfa t die blichen F cher Grammatik,/
Rhetorik und Philosophie, die in dieser Ordnung zeitlich einander
abl sen. Innerhalb der Philosophie besteht die Stufenfolge: Logik
Physik, Theologie (Metaphysik) und Mathematik. Der Name de?
Theologie als philosophischer Disziplin wird nicht ausdr cklich ge-
nannt, ergibt sich aber aus der Rolle, die Platon in dem gesamten
Unterrichtsgange zugeschrieben wird. W hrend Aristoteles Logik und
Physik vertritt (Z. 118. 120, vgl. 166), ist es Platon, der &εαγωγεΐ
και ανάγει καΐ υψηλούς απεργάζεται (Ζ. 124), und die Φιλοσοφία be-
hauptet von sich (Z. 164ff.): άγαλμα 6ε λόγων xal μέλημα 6οφιας έποι-
ηαάμην ... πρώτα μεν 6ε ταϊς 'Λριότοτελικαΐζ έμβιβά6α6α λαβνρίν&οις...,
έπειτα 6ε τοις Πλατωνιχοις έν&εαγωγη6α6α λόγοις . . . καΐ νψηλόν 6ε
καΐ εν&εον και τοντ εκείνο ΰεολόγον έργα6αμένη. Da die Mathe- /
matik in den Kreis der Philosophie einbezogen wird, zeigt Z. 116, wo der
Mathematiker Eukleides unter dem δήμος όλος Ιερών φιλο6όφων (Ζ. 113)
erscheint. Neben ihm vertritt Z. 178 Nikomachos das Fach — neben
den bisher schon bekannten ein weiteres Zeugnis f r die praktische Ver-
wertung der Εΐ6αγωγή des Neupythagoreers im byzantinischen Mittelalter.

Der hier vorausgesetzte Lehrgang findet in der Hauptsache in
anderen Schriften des Prodromos seine Best tigung. In den Schreiben
an den Nomophylax Alexios Aristenos S. 1245 B.1) 1273 B2) Migne

1) αλλ* οντω μεν 6ε Γραμματική και 'Ρητορική καΐ uv Νομοθετική και Φίλο-
ΰοφία, δικαιότατε πρωτεκδίκων, έτι&ηνήσαντο.

2) Γραμματική οε γαρ εν&νς εκ παίδων παραλαβονΰα των έαυτήξ χαρίτων έν-
έπληαε και ποιήμαϋΐν έπιατατεϊν και μέτροΐζ έόίδαξε. 'Ρητορική δε μετά ταντην
ολονς Ιίττικονς πρηΰτήρας τη γλώτττ] ένέκανοεν . . . καΐ Νομική μετά ταντην έβτό-
μωΰε καϊ Φιλοΰοφία έ&εαγώγηβεν.
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318 1. Abteilung

tritt der ρητορική die νομοθετική bez. νομική zur Seite. Hingegen
stimmt der Lehrgang in π. τ. δια πενίαν βλαοφημ. τ. πρόνοιαν S. 1297 Β1)

χ genau mit dem in unserer Lobrede. Dasselbe gilt f r das von E. Kurtz
unmittelbar vor dieser Lobrede abgedruckte Gedicht auf Isaak Kom-
nenos.2) Die neu ver ffentlichten St cke sind deshalb nicht unwichtig,
weil sie die von M. Treu, B.Z. 2 (1893) S. 101 ge u erte Vermutung

J best tigen, da die Rechtskunde im zw lften Jahrhundert nicht ein
notwendiger Bestandteil der allgemeinen Bildung war und der Studien-

| gang des Juristen Alexios Aristenos nicht als Norm angesehen
1 werden darf.

Der Studienplan des Enkomions begegnet uns in seinem Gesamt-
bestande auch in Schriften der n chstvorangehenden und folgenden
Zeit. Einen Dififerenzpunkt bildet die Stellung der Mathematik in der
Abfolge der F cher, einen ndern der Umfang der Grammatik. In
dem von M. Treu B.Z. 2 (1893) S. 97 ff. herausgegebenen Schulgespr ch,
das er der zweiten H lfte des 11. Jahrhunderts zuweist, ist die Ord-
nung: Grammatik, Rhetorik, Philosophie, Gesetzeskunde. Innerhalb
des philosophischen Unterrichtes folgt auf die Lekt re des Organon
die der brigen aristotelischen Schriften, zun chst der Physik. Daran
schlie t sich das Studium der Mathematik im herk mmlichen Sinne,
wonach Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie die mathema-

; tischen SpezialWissenschaften sind. Den Schlu bilden die Werke
Platons. Ber cksichtigt man die Auffassung, die uns schon bei Pro-
dromos entgegentrat, da Aristoteles der φυσικός, Platon der δεολόγος
ist, 90 erh lt damit die Mathematik in dem Schulgespr ch eine Mittel-
stellung zwischen Physik und Theologie entsprechend einer in letzter
Instanz auf Platon zur ckgehenden Anschauung,, die uns unten noch
besch ftigen wird. W hrend es die Grammatik in dem Enkomion des
Prodromos (Z. 107 ff.) mit Dialekten, Etymologien, Analogien und der
κρίόις των ποιημάτων (ebenso S. 1273 B Migne, vgl. S. 317 Anm. 2
ποιήμαοΊν έπιβτατείν) zu tun hat, fehlt die literarisch- sthetische Seite
in dem Schulgespr ch vollst ndig. Das Ziel der Grammatik ist hier
(Z. 17) nur το τον λόγον άβολοικίότως καΐ άβαρβαρίβτως*) προφέρε-

ι) Γραμματική? προύτελέΰ&ην, $ητορείαν έ&μνή&ην . . . της άριΰτοτέλονς φι-
λοΰοφίας, της Πλάτωνος ύψηλολογίας, της εν γραμμαΐς καϊ &ρι&μοΐς θεωρίας $χω
μεν λέγειν ως ούδϊν άφήκα κατόπιν. Zur Verteilung der Philosophie auf Aristoteles
und Platon vgl. auch 1286 B Πλάτων &Βθλογών καϊ άριατοτέλης φνΰΐκενόμενος.

2) Γραμματικήν τ ldk μέτρα πολύτροπα δεΰμά τε ρήτρης
xal λογικήν φνΰΐκήν τε μαθηματική ν τ επί τ%6ΐ
π&ααν άκριβώΰαντα μεγαφροΰνντ]<ίΐ νόοιο.

3) Nach antiker Unterscheidung. So Sext. Emp. geg. d. Gramm. 210: όρι-
ζόμενοι γαρ τον τε βαρβαρίΰμον καϊ τον αολοικισμόν φααΐ' βαρβαριομός έΰτι
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K. Praechter: Beziehungen z. Antike in Theod. Prodr. Rede auf Ie. Komnenos 319

und ihren Inhalt bilden οόα την λέξιν άποζέουοι. Die Besch f-
tigung mit Werken der Dichtkunst ist in dem Schulgespr ch ber-
haupt nicht ber cksichtigt.

In beiden Punkten, der Stellung der Mathematik und der Frage
der Dichterbehandlung, treffen wir wieder ein neues Verh ltnis, wenn
wir ins 13. Jahrhundert zu Nikephoros Blejnmjdes hinabsteigen. In
seiner Autobiographie S. 2, 9 ff. Heisenb. erz hlt dieser : Παιδικών
ουν ηλικίαν άγων έτι την γραμματικών έκπεπαίδευμαι τέχνην ... —
eine n here Angabe ber den Gegenstand dieser grammatischen Studien
erfolgt nicht — (Z. 23 ff.) μετά γραμματικών Όμηρικαις βίβλοις καΐ
λοιπαΐς ποιητικαϊς προοωμιληκως καϊ ^ρογνμν^^ι^^φ^ονίου καΐ τη
Ερμογένους ρητορική τήξ εν φιλοσοφία λογικής ήψάμην παιδείας.
Die Dichterlekt re geh rt also, wie in dem Schulgespr ch, nicht zur
Grammatik, gleichwohl bildet sie, wie in dem Enkomion, einen Teil
des Unterrichtsplanes. In der Begriffsbestimmung der Grammatik
stimmt Blemmydes mit 'dem Schulgespr che, in der Schilderung des
tats chlichen Verlaufes der Ausbildung mit dem Enkomion berein./
Die logische Unterweisung des Blemmyde* erstreckt sich zun chst nur
auf die (πέντε)^ρωναί^ die Kategorien und (die arist. Schrift) περί ερ-
μηνείας. F r das Weitere fehlt der geeignete Lehrer (S. 2, 28 f£). Das
gleichzeitig stattfindende medizinische Studium (S. 3, 2 ff.) ber hrt uns
nicht, da es nicht zur allgemeinen Bildung geh rt und Blemmydes
darin nur einem durch den v terlichen Beruf geweckten Sonderinteresse
folgt. Nach einer Unterbrechung wird das allgemeine Studium, f r
das sich nun ein passender F hrer gefunden hat, wieder aufgenommen.
Seinen Gegenstand bilden jetzt Arithmetik, Geometrie (mit den δεδο-
μένα, Sph rik, Optik und Katoptrik; vgl. hierzu Eukleides) und Astro-
nomie (S. 5, l ff.). Dann wendet sich Blemmydes der Syllogistik, also
dem fr her beiseite gelassenen Teil der Logik, und weiterhin der
Physik zu, deren Studium nicht zum Abschlu gelangt (S. 5, 27 ff.)
Von einem Platonstudium ist nicht die Rede. Blemmydes7 θεολογία
gr ndet sich auf die biblischen Schriften (S. 6, 9 ff.)

In anderer Abfolge erscheinen die Lehrf cher S. 55, 6 ff. : ( H πατρίς
το Βνξάντιον εαλώκεί τοις Ίταλοίς και ημείς μετανάοΊαι προς Βι&υ-
νίαν καν τη Προύο'Γ] μεν γραμματικήν, εν Νίκαια δε ποιητικών
καϊ ρητορίκην καϊ τα της λογικής οοα πρυ των αναλυτικών παι-
δευόμε&α, ουλλογιοτικήν δε, φυοιχήν, άρι&μητικήν, γραμμι-

εν Ι-.πϊ.η λέξει τταρά την χοινήν 6ννή&ει.οίν ·/;«! αολοιχΜμός icri παρά-
άβυνή&ης κατά την ολην ΰνντα&ν χα! ανακόλουθος. Ahnlich Eliae, Proleg.

29 Busse.
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320 I. Abteilung

κήν1) έκδεδημηκότεξ είς Σκάμανδρον. Die Mathematik hat hier wie
im Schulgespr ch ihren Platz hinter der Physik, die Syllogistik tritt
zu den brigen Teilen der Logik. Da es sich aber nur um die rt-
liche Verteilung der Lehrfacher, nicht um ihre zeitliche Folge handelt,
so kommt diese Stelle f r Blemmydes' eigenen Unterrichtsgang gegen-

ber der mit ausdr cklichen chronologischen Angaben versehenen Dar-
stellung im Eingange der Biographie nicht in betracht. Hingegen
w re wohl m glich, da Blemmydes hier die sonst bliche Reihenfolge
der F cher eingehalten h tte, von der er in seinem eigenen Bildungs-
gange aus u eren Ursachen oder aus Gr nden pers nlicher Lieb-
haberei abgewichen w re. Immerhin will ich auf die Ber hrung
zwischen dem im Anfange des Werkes geschilderten Lehrgange und
der im europ ischen Westen verbreiteten Anordnung des Unterrichtes
mach Trivium und Quadrivium aufmerksam machen, ohne daran irgend
welche Folgerungen zu kn pfen, die nur nach Pr fung des gesamten
Materials f r die Unterrichtsgeschichte des Byzantinischen Mittelalters
statthaft w ren. An Grammatik, Rhetorik und Logik (hier freilich
nur deren Elemente) schlie en sich unmittelbar die nach antiker und
byzantinischer Wissenschaftslehre zur Mathematik gerechneten F cher
Arithmetik, Geometrie, Musik (diese fehlt bei Blemmydes) und Astro-
jnomie. In aller Form treffen wir Trivium und Quadrivium am Ende
des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts bei Joseph Bryennios, von
dem nach Ph. Meyer, B.Z. 5 (1896) S. 97 αϊ τεχνικού τρεις δυνάμεις^
γραμματική ρητορική διαλεκτική und die vier έπιβτήμαι, αριθμητική
γεωμετρία μονοική καΐ αστρονομία unterschieden werden.2)

Zu Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts findet sich
die Stellung der mathematischen Wissenschaften zwischen Physik und
Theologie — in bereinstimmung mit dem Schulgespr ch — in der
| Enzyklop die des Philosophen Joseph, wie die von M. Treu, B.Z. 8
(1899) S. 41 ff. mitgeteilten Einleitungsverse (von der Mathematik
handeln V. 69 ff.) sowie die Analyse ebenda S. 45 f. (s. auch N. Ter-
zaghi, Stud. itaL di fil. class. 10 [1902] S. 128) zeigen. In den Ein-
leitungsversen wird diese Stellung ausdr cklich begr ndet mit der von
einem der Weisen im Altertum — gemeint ist Platon oder ein Neu-
platoniker8) — der Mathematik zugeschriebenen Bedeutung einer

1) So Heisenberg wohl richtig f r das berlieferte
2) Die Termini Trivium und Quadrivium gebraucht in Beziehung auf diese

Stelle mit Recht P. Marc im Generalregister zu B. Z. 1—12 s. vv.
3) Unmittelbar stammt die Darstellung (insbesondere auch der Auedruck

χΧίμαξ f r die Mathematik, s. u. S. 323) aus sp terer Quelle. Immerhin k nnte, da
Platon im letzten Grunde die gleiche Auffassung vertreten hat, bei τΙς των αοφών
πάλαι an ihn gedacht sein.
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Leiter, die den Aufstieg von der materiellen zur immateriellen Welt/
erm glicht. Die Mathematik grenzt afyer bei Joseph nicht unmittel-
bar an Physik und Theologie. / Von ersterer ist sie durch die Anthro-
pologie, die als besonderes Fach eingeschoben ist, von letzterer durch
die Ethik getrennt; vgl. Einleitungsverse 54ff. 75 ff. und die Analyse.
Die Grammatik fehlt bei Joseph. Ber hrt sind die F cher mit Ausschlu
der Theologie auch in dem Berichte Josephs bei Treu S. 37, 5—23.
Theodoros Metochites nennt in seiner Schrift auf Joseph bei Treu
a. a. 0. S. 11, l ff. als die Disziplinen, mit denen sich der Philosoph
besch ftigte, Mathematik, Physik, Logik, Metaphysik (die hier die /
Stelle der Theologie vertritt) und Ethik. Innerhalb der Metaphysik
wird die aristotelische, platonische und christliche Lehre unterschieden.
Auf eine Ordnung der F cher nach systematischen oder chronologischen
Gesichtspunkten ist es hier offenbar nicht abgesehen.

Da wir es an allen diesen Stellen mit der im byzantinischen
Mittelalter fortlebenden antiken Unterrichtspraxis zu tun haben, liegt/
nahe zu vermuten. Eine eingehendere Untersuchung bringt die Be-
st tigung und l t auch erkennen, wo innerhalb des Altertums der An-
kn pfungspunkt f r den byzantinischen Studiengang zu suchen ist.
Wir m ssen zu diesem Zwecke neben den oben erw hnten Stellen des
Enkomions noch eine weitere heranziehen. Z. 189 werden auf den
Gefeierten die archilochischen Worte angewandt: άμφότερον θεράπων
μεν ένναλίοιο &εοΐο jxccl μονβάων έρατον δώρον έπιότάμενος. Er sei,
hei t es alsdann, εν μάχαις Ιππότης τοξότης κτλ., εν λόγοις λογικός
φνόικος ή&ικος πολιτικός οικονομικός μαθηματικός θεολό-
γος. Hier liegt eine Einteilung der Philosophie bzw. der Philosophie
mit ihrer Hilfswissenschaft, der Logik, zugrunde, wie wir ihr mehrfach
in der Aristotelismus und Platonismus vereinigenden alexandrinischen
Schule des 5. und 6. Jahrhunderts nach Chr. begegnen.1) So Am-
rnonios, Komm. z. Porphyrios' Eisag. (Comm. in Aristot. Gr. IV 3)
S. 11, 6 f. Διαιρείται ovv η φιλοβοφ(α εις το &εωρητικον καΐ πρακτικόν.
S. 22f. πάλιν το &εωρητικον διαιρείται είς &εολογικον μα&ηματι-
κον και φνοιολογικόν. S. 15, 2 f. διαιρείται τοίννν το πρακτικόν εις
τε το ηθικόν καΐ οίκονομικον και πολιτικόν. Ebenso Ammonios'
Enkelsch ler Elias und David in ihren Einleitungen in die Philosophie;
vgl. ersteren (Comm. in Arist. Gr. XVIII 1) S. 26, 35ff; 27, 35ff; 31,
27ff.; letzteren (Comm. in Arist. Gr. XVIII 2) S. 55, 17ff; 57, 22ff.;
74,12 ff.

1) Ihre Anf nge liegen bei Ariotcteles (vgl. Zellei, Fhil. d. Grieob. II2 S. 176IT.).
In voller Ausbildung zeigt sie schon der mittlere Platonismus. Vgl. Albinos
c. 0 S. 150, 25 Hermann; „Alkinoos" didccox. c. 3. 7.
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Die Logik ist in diesen Einteilungen nicht ber cksichtigt, weil sie
blicherweise nicht als μέρος, sondern als 'όργανον der Philosophie

betrachtet wurde: Ammon. a. a. 0. S. 23, 23f. Anders nat rlich die-
jenigen, welche in dem. Streit um das Wesen der Logik den entgegen-
gesetzten Standpunkt vertraten; vgl. Ammon. a. a. 0. 10, 12f.; Elias
a. a. 0. 26, 35 f. Aber auch diejenigen, die die Logik nur als 'όργανον
anerkannten, konnten sie in das Schema aufnehmen, wenn es sich nicht
um Philosophie in strengster Wortbedeutung, sondern berhaupt um die
im aristotelischen Korpus vertretenen Disziplinen handelte oder wenn
geradezu die Einteilung der aristotelischen Schriften behandelt wurde.
So Elias, Komm. z. d. Kateg. (Comm. in Arist. Gr. XVIII1) S. 121, 6ff.
in der Einleitung ber Aristoteles' Werke: δει δε είδέναι άτι πέντε
είσϊ βα&μοί της φιλοσοφίας, λογική ηθική φυσική μαθηματική θεολο-
γία; ebenso Olympiodor, Proleg. (Comm. in Arist. Gr. XII 1) S. 9,
31 ff. Elias S. 115, 14ff.: ή διαίρεσις των αυτοπρόσωπων (einer Gruppe
unter Aristoteles' Werken) κατά την διαίρεσιν γίνεται της φιλοσοφίας
προστιθεμένου τον λογικού %τοι οργανικού' της γαρ φιλοσοφίας είς
δυο διαιρούμενης τα αυτοπρόσωπα είς τρία διαιρείται' τούτων γαρ τα
μεν είσι θεωρητικά τα δ$ πρακτικά τα δϊ λογικά %τοι οργανικά] worauf
die Unterteilung der θεωρητικά und πρακτικά nach den uns bekannten
Disziplinen sowie auch die der λογικά folgt. Vgl. auch Amm. z. d.
Kateg. (Comm. in Arist. Gr. IV 4), S. 4, 28ff., Olymp. Proleg. S. 7, 24ff

Versuchte man die s mtlichen Disziplinen, die Logik wie die
F cher der theoretischen und praktischen Philosophie in einer Keihe
zu ordnen, so war der Platz der Logik und der Theologie von vorn-
herein gegeben: jene geh rte als 'όργανον an die erste, die Theologie
als Kr nung des ganzen Systems an die letzte Stelle. Gegeben war
Iferijer die Mittelstellung der Mathematik zwischen Physik und Theo-
llogie. Sie beruhte auf der platonischen «Anschauung von dem Mathe-
matischen als einem Mittleren zwischen Sinnenwelt und Idee1), einer
Anschauung, unter deren Einflu auch Aristoteles steht.2) Bei den
Philosophen,"von denen hier die Rede ist, wird die Mittelstellung
mehrfach in einer Weise motiviert, die den Ursprung in der plato-
nisch-aristotelischen Auffassung deutlich erkennen l t. So bei Am-
monios zu Porph. Eisag. S. 11, 25ff.; 12, 20ff. (μέσον δε εστί το μα-
ΰηματικον εΐκότως' έπεί γαρ ου δυνάμεθα αμέσως άπύ των φυσικών
επί τα &εϊα άνάγεσ&αι καΐ άπο των παντάπασιν αχώριστων της ύλης
επί τα παντάπασι χωριστά, οδεύομεν δια των μασημάτων των κατά τι

1) Vgl. Zeller, Philos. d. Griech. Π l4 S. 634. berweg-Heinze, Grundr. d.
Gesch. d. Philos. d. Altert.10 S. 168.

2) Vgl. Zeller a. a. Ο. II 28 S. 179.
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μεν χωριατών κατά τι δε άχωρ(ΰτων); Qlympiod. Prol. 9, 36 f. (δει γαρ
το πάντως [so ist wohl f r πάντων zu lesen] εννλον [Gebiet der
Physik] προηγείσαι τον κατά τι μεν έννλον κατά τι δε αυλού [Ge-
biet der Mathematik]); Philopon. Komm. z. d. Kategor. (Comm. in Arist.
Gr. XIII 1) S. 5,4 ff.; 6, off.1) In diesem Sinne begegnen wir nicht
selten der Bezeichnung der Mathematik als einer κλίμαξ und γέφυρα*);
vgl. Ammon. zu Porph. Eisag. S. 10, 22; 13, 5; Elias Prol. S. 28,14;
zu d. Kateg. 121, 17; David Proleg. S. 59, 19. So bot sich ungesucht
die Reihe: Logik, Physik, Mathematik, Theologie. Schwierigkeit machte/
die Einordnung der praktischen Disziplinen: Ethik, konomik und
Politik. Schob man sie hinter der Physik ein, so erreichte man in
dem Nebeneinander von Logik, Physik und Ethik einen Anklang an
die in der Stoa und anderen Schulen herrschende Einteilung der ge-
samten Philosophie in Logik, Physik und Ethik. Aber der notwendige
Zusammenhang zwischen Physik und Mathematik war unterbrochen.
Ein analoger belstand ergab sich, wenn man die Ethik, die in
manchen Systemen der vorhergehenden Zeit das ganze Geb ude kr nen
sollte, mit ihren praktischen Schwesterwissenschaften der Theologie
unmittelbar vorangehen lie (so Joseph s. o. S. 321). Die Schwierig-
keit fiel, wenigstens was die Ethik betrifft, f r diejenigen fort, die der
Ethik im Unterrichte die erste oder zweite Stelle einr umten mit der
Begr ndung: πρότερον γαρ δεί τα ή&η κατακοόμεΐν καΐ όντως επί τάς
αλλάς ίέναι πραγματείας ίνα μη τε&ολωμένον υπό των πα&ων το λο-
γιβτικον έχοντες τάς περί των πραγμάτων κρίοεις μη ακριβείς φερω-
μεν (Philop. z. d. Kateg. S. 5, 24ff.). Vgl. Amm. z. d. Kai S. 5, 31 f.;
6, 18ff.; Philop. z. d. Kat. S. 5,23ff.; Olymp. Proleg. 8, 30ff.; Elias
z. d. Kat. 117, 20ff. So ordnet Elias z. d. Kat. S. 121, 6f.: λογική ή-
&ική φνόική μαθηματική θεολογία. Wie unser Enkomion hingegen
stellt Olymp. Prol. S. 9, 33f.: λογική φναική ή&ική μαθηματική θεο-
λογική, fahrt aber dann fort: και εότιν αρχή μεν ή λογική, μετά Οε
ταντην (ή) ή&ική, μετά δε την ή&ικήν ή φνβική, μετά δε ταντην ή
μαθηματική, μετά δε την μα&ηματικήν ή θεολογία. (Vgl. auch Simpl.
ζ. Phys. [Comm. in Arist. Gr. IX] S. 5, 29 ff; Marinos' Leben d. Prokl.
K. 13.)

Das alexandrinische System der philosophischen Wissenschaften liegt
nun auch dem von Prodromos Z. 112 ff. 166 ff. vorausgesetzten Lehrgange
zugrunde. Warum die Mathematik hier (und ebenso S. 12.97 B Migne)
an den Schlu getreten ist, ist eine Frage, deren Beantwortung erst
an der Hand reicheren byzantinischen Materials unternommen werden

1) Vgl. auch Proklos z. Eukleid. Anfang.
2) So nach antiker Quelle bei dem Philosophen Joseph, s. oben S. 320 f.
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kann. Diese Stellung ist um so berraschender, als sich im Enkomion
selbst eine Hindeutung auf die Rolle der Mathematik als Vorbereitung
der Theologie findet. Z. 123ff. sagt der Verfasser: Πλάτων $ε χάκ
μόνης επιγραφής &εαγωγεΐ καΐ ανάγει χαΐ vψηλovg απεργάζεται. Bei
der επιγραφή kann nur an die nach antiker Tradition von Platon
ber dem Eingange seines Hauses angebrachte Inschrift άγεωμέτρητος

μηδείς εΐοίτω gedacht sein. Eine Best tigung bringt David, der
Proleg. 57, 19f. diese Inschrift anf hrt und dann fortf hrt: τοντο δε
έπέγραφεν, επειδή είς τα πολλά δ Πλάτων θεολογεί χαΐ περί δεολογίαν
καταγίνεται, Συμβάλλεται δ$ είς εϊδηαιν της θεολογίας το μα&ηματι-
κο'ι/, ούτινος μέρος έΰτίν -ή γεωμετρία.1} Auch Grammatik2) und Rhe-
torik als Elementarf cher, deren Betrieb dem philosophischen Studium
unmittelbar vorangeht (Z. 107 ff.), bilden einen Teil des alexandrinischen
Unterrichtsplanes. Ammonios bemerkt im Eingange seines exegeti-
schen Kollegs ber Porph. Eisagoge (S. l, lOff.) δει τοίννν δριόμον
της φιλοσοφίας είπειν, ωοπερ και της γραμματικής αρχόμενοι τον
όριομον έμαν&άνομεν . . . ομοίως xal ρητορικής αρχόμενοι τον
δριομον έμά&ομεν . . . Grammatik und Rhetorik sind also die F cher,
deren Kenntnis er zu Anfang des philosophischen Unterrichtes bei
seinen H rern voraussetzt und auf die er exemplifiziert. Damit stimmt
David Prol. S. δ, 12; 57, 18, wo Grammatik und Rhetorik als Pro-
gymnasmata der Philosophie erscheinen. Ein weiterer Beleg f r den
Zusammenhang mit dem alexandrinischen Unterrichte ist aus dem
oben erw hnten Schulgespr ch und aus Nikephoros Blemmydes zu ge-
winnen. Beide stimmen, wie sich oben gezeigt hat, in den wesent-
lichsten Punkten des Unterrichtsplanes mit dem Enkomion berein.
Andererseits werden beide mit den Alexandrinern dadurch verbunden,
da die πέντε φωναί wie bei Ammonios, Elias und David den Beginn
des philosophischen und insbesondere des logischen Kurses bilden8)
(Schulgespr. Z. 61. Blemm. Selbstbiogr. S. 2, 28 Heis.). So lebt die
alexandrinische Tradition des h heren Unterrichtes, von Stephanos dem

1) Von einer Mittelstellung der Mathematik zwischen Physik und Theologie
kann hier allerdings nicht die Bede sein, da nach 3. 67, 17ff. (ebenso 8. 5, 9ff.)
Platon die Mathematik nicht als Teil, sondern nur als Progymnasma der Philo-
sophie angesehen haben soll. Jedenfalls aber mu darnach die Mathematik der
Theologie vorangehen.

2) Die Inhaltsbestimmung der Grammatik, die in den Worten (Z. 108 f.) μετά
των διαλέκτων αυτής καϊ των ετυμολογιών καϊ των αναλογίων καΐ τήξ κρίοεώς γε
των ποιημάτων gelegen ist, in der Hauptsache nach Dionys. Thrax l (τέταρτον
ετυμολογίας ενςεαι,ς, πέμπτον αναλογίας έκλογίΰμός, έκτον χςίΰΐς ποιημάτων, δ δη
κάλλίΰτόν έβτι πάντων των εν τ% τέχντι).

3) Vgl. B.Z. 18 (1909) S. 526 f.
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οικουμενικός διδάσκαλος aus seiner Heimat Alexandreia an die Uni- /
versit t von Konstantinopel bertragen1), im byzantinischen Mittelalter
fort, und wenn uns einmal eine Gesamtgeschichte des byzantinischen ι
Unterrichtes auf Grund des vollst ndigen Materials den ganzen Verlauf
auf byzantinischer Seite verfolgen l t, so werden wir wohl in der
Lage sein, eine Entwicklung zu berblicken, die sich in treuem Fest-
halten an gewissen Grundgedanken von Platons und Aristoteles" Zeit
an fast zwei Jahrtausende hindurch bis zum Ausgange der byzanti-
nischen Periode fortgesponnen hat.

Antike Tradition zeigt sich auch in der Auswahl der platonischen
Dialoge Z. 171 ff. Alle sieben hier angef hrten Gespr che mit alleiniger
Ausnahme des (ps.-plat.) Axiochos geh ren zu den nach den anonymen
Prolegom. c. 26 p. 219f. Herrn, in der antiken Schule gelesenen Haupt-
dialogen. Allen voran steht der im Altertum — ganz im Gegensatz
zur modernen Wertung — besonders hochgehaltene Timaios, es folgt
der erste Alkibiades, mit dem nach lamblich u. a. das Platonstudium
zu beginnen hatte, daran schlie en sich Axiochos, Phaidon, Georgias,
Theaitet und Politeia.

Besondere Beachtung verdienen in dem Enkomion noch einige
Stellen, die Bekanntschaft mit einer bestimmten Schrift des aristote-
lischen Korpus verraten. Z. 16f. f hrt der Enkomiast aus, wie er

ber der Gr e seines Gegenstandes seine eigene Nichtigkeit vergesse,
und f hrt fort: καΐ νπεραναβαίνω μεν την γήν, ύπερίπταμαι δ% το τον
αέρος χϋμα βαβιλικοΐς πτεροις και χρνοοΐς^ αλλ' ουχί κηρίνοις καΐ
μν&ικοΐς, καί διαόχων την τον πνρος λεπτομέρειαν μετά τον ήλίον
γίνομαι και των αβτρων και ονδε μέχρι τούτων ίβτώ την άναδρομήν,
άλλα καΐ αυτής της απλανούς καί πρώτης νπερκα&έζομαι κτλ. Kurtz
setzt f r πνρος in den Text αέρος. Die Konjektur ist schon an sich
unwahrscheinlich, weil sie eine doppelte Erw hnung der Luft her-
beif hrt. Der Verfasser denkt offenbar an konzentrische Kreise, die
durch die Elemente gebildet werden, wobei freilich das Wasser
au er Betracht bleiben mu , da es keine kontinuierlich ber der
Erde gelagerte zweite Schicht bildet.2) Auf die Erd- folgt die
Luft-, auf diese die Feuerzone; daran schlie en sich die Kreise der
Planeten (μετά τον ήλίον γίνομαι και των άστρων), das Ganze wird
umflossen von der Fixsternsph re. Da auch die Planeten und Fix-

1) Vgl. H. Usener, De Stephane Alexandrino, Bonner Lektionskat. Sommer
1879, S. 5f.

2) Nach gew hnlicher Auffassung. Anders, wie sieh zeigen wird, PS.-Ari-
stoteles Tt. xoVftou, nach dem Festland und Inseln nur fleckenweise aus dem die
ganze Erde bedeckenden Wasser aufragen.
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sterne ein Element, den ther, vertreten, ist hier nicht gesagt, wird
sich uns aber sogleich ergeben. Die gleiche Darstellung findet sich
in der ps.-aristotelischen Schrift περί κόβμον, und da beide Aus-
f hrungen in dem Gebrauch von λεπτομερής bez. λεπτομέρεια eine
durch den Zusammenhang nicht ohne weiteres veranla te w rtliche

bereinstimmung zeigen und uns sogleich noch eine zweite Ber hrung
zwischen dem Enkomion und jener Schrift von der Welt begegnen

• wird, so ist kein Zweifel, da wir in dieser die Quelle des Prodromos
l zu sehen haben. Die ps.-aristotelische Stelle lautet (S. 392 a δ ff.):
Ουρανού δ$ xal ίίβτρων ov Cav μϊν αΐ&έρα χαλονμεν . . . των γε μην
εμπεριεχομένων αβτρων τα μεν απλανή τω βύμπαντι ονρανω βνμπερι-
βτρέφεται τάς αντάς έχοντα έδρας . . . τα δε πλανητά 'όντα ούτε τοίς
προτέροίς ύμοιοταχώς κινεϊβ&αι πέφνκεν οντε άλλήλοις, αλλ9 εν έτέ-
ροίς xal έτέροις χύκλοις ωβτε αυτών τον μεν προογειότερον είναι τον
δ^ άνώτερον το μ\ν ουν των απλανών πλή&ός έβτιν άνεζεύρετον
άν&ρώποίς χαίπερ επί μίας κινουμένων επιφανείας της του βύμπαντος
ουρανού' το δε των πλανήτων είς επτά μέρη κεφαλαίου μενον εν το-
βοντοις έβτΐ χύχλοις εφεξής χειμένοις ωβτε αεί τον ανωτέρω μείξω του
ύποχάτω είναι τους τ ε επτά εν άλλήλοις περίέχεβ&αι^ πάντας γε μην
ύπο της των απλανών Σφαίρας περιειλήφ&αι, . . . (31) μετά ίέ την αί-
&έριον xal δείαν φύβιν, Ϋρτινα τεταγμένην άποφαίνομεν έτι δΐ ατρε-
πτον xal άνετεροίωτον χαι άπα&η, όυνεχής, έβτιν η δι9 όλων πα&ητή τ ε
xal τρεπτή xal το ούμπαν είπείν φ&αρτή τε xal έπίχηρος* ταύτης δε
αυτής πρώτη μεν έοτιν ή λεπτομερής xal φλογώδης ούβία ύπο της
αΐ&εριου φύβεως πυρουμένη (sie hei t gleich darauf πυρώδης) . . .
(392 b 5) εξής ίέ ταύτης ό αήρ ύποχέχυται (vgl. το του αέρος χύμα
im Enkomion) . . . (14) εξής δ% της αερίου φύβεως γη τε χαι δάλαβ-
6α έρήρειόται. Auch hier also bildet das Wasser keine Sph re f r
sich. Anders allerdings einige Zeilen tiefer, wo die Systematik durch-
dringt und bewirkt, da den f nf Elementen entsprechend f nf Sph ren
unterschieden werden.1) — Eine zweite Stelle, die sich mit dem n mlichen
Passus bei Ps.-Aristot. ber hrt, ist Z. 53 f. Ου μέγας ό βύμπας 'όγχος

ε ταΐς ήπείροις <(καΙ> δπόβη ταΐς νήβοις άπονενέμηται;

1) Vgl. 8. 392 b 29 ff.: ή δ% σνμ,πα,αα τον νγρον φνβις έπιπολάζονσα κατά τ ί-
νας τή§ γης βπίλους τάς καλουμ,ένας άναπεφνχνία οίχονμ,ένας i£fts &v εΐη της
αερίου μάλιστα φνΰεως. μετά δΐ ταντην εν τοίς βν&οΐς κατά το μεΰαίτατον του κό-
ΰμου ΰννεςηρειαμένη γη π&ΰα %al πεΛίεαμένη αννέΰτηκεν . . . (35) πέντε δη ατοιχεΐα
ταύτα εν πέντε χώραις βφαιρικώ? έγκείμενα περιεχόμενης άεϊ της έλάττονος τ$ μεί-
ξονι (λέγω t γης μ$ν εν νίατί, ύδατος δε εν αέρι, αέρος δε εν πνρΐ, πυρός δε εν
αΐ&έρψ τον 8λον κόομον βννεύτήύατο.

2) Της γης ογκος findet sich einigemale bei Aristoteles; vgl. Bonitz' Index
u. ογχος.
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vgl. Ps.-Arist. S. 392 b 20: την μεν ovv οίκουμένην δ πολύς λόγος είς τε
νήοους και ηπείρους διεΐλεν, womit sich der Verfasser freilich nicht
einverstanden erkl rt. Auch die Aufz hlung der φάβματα Ζ. 121 ff.
(τυφώνες, πρη&τήρες, έζαίβιοι κεραυνοί, γης παλμοί κτλ.) mag durch
die ausf hrlichen Er rterungen der Schrift von der Welt ber die
μετέωρα angeregt sein, wenngleich die Erscheinungen, die der Enkomiast
erw hnt, auch in anderen Schriften des aristotelischen Korpus mehrfach
genannt werden und eine unter ihnen in π. κόόμου fehlt. Die χάόματα in
Z. 122 sind, wie die Zusammenstellung mit βό&υνοι zeigt, Himmels-
erscheinungen. In diesem Sinne erw hnt sie Arist. meteor. l, 5 S. 342
a 35: πολλά φάοματα εν τω ούρανφ οίον χάόματά τε καΐ βό&υνοι κτλ.
(ygl. auch 342 b 14. 17). Das Wort findet sich auch in π. κόόμου, be-
deutet aber hier te s Erd- (S. 396 a 4), teils Meeresschl nde (S. 396 a 18).

Auf die antike Lehre von der Sph renmusik deuten wohl Z. 41 ff.
hin: καΐ πως γαρ ου καλός (seil. 6 ουρανός), εΐ τοις οίκείοις ένεοίς
μόνως κέκραται μερεοί καΐ μονΰικώς ως έπίπαν αύτοίς χατερρύ&μιβτοα-,
wo μόνως und ως έπίπαν zueinander im Gegensatze zu stehen und —
in sprachlich allerdings recht anfechtbarer Weise — der Gedanke
ausgedr ckt zu sein scheint, da die Teile des Himmels, die Himmels-
k rper, je f r sich allein stumm sind, insgesamt aber eine Musik her-
vorbringen, eine Auffassung der Sph renharmonie, die zu der gew hn-
lichen, wonach jeder Himmelsk rper durch seine schnelle Bewegung
einen Laut erzeugt, im Widerspruche steht und f r die ich keine
Parallele beibringen kann.

Ein Nachklang stoischer Lehre t nt aus den unmittelbar folgenden
Worten Z. 43 ff: πως δε ου μέγας, εΐ τόδε το παν εν έαυτω περιβφίγ-
ζας ουνάγει καΐ βπαργανοι καΐ παβαν ούόίαν ο6η τ ε τ% φύΰει διοι-
κείται μόνη καΐ ο6η τη ζωή μετά φύοεως έτι δΐ οπόβη τω νω
μετά ζωής οικονομείται καΐ φύσεως, βυνέχει καϊ άγκαλίξεται. Es
werden hier unter den Naturobjekten drei Stufen unterschieden: solche
die nur von der φύβις beherrscht werden: die Pflanzen (und die un-
organischen Substanzen?); solche, die neben der φύβις noch durch ζωή
geleitet werden: die Tiere; und solche ber die neben φύβις und ζωή
noch der νους gebietet: die Menschen. Die Stoa unterschied vier
Reiche von Naturdingen und f r jedes ein zusammenhaltendes Prinzip:
das Unorganische, die Pflanzen, die Tiere und die vernunftbegabten Wesen
(die Menschen) und als entsprechende Prinzipien έξις, φύοις, ψυχή,
λόγος oder νους.1) Da anstelle der ψυχή im Enkomion die ζωή steht,

1) Die Stellen bei Zellcr, Fhiloa. d. Griech. III l4 S. 196 Anm. i; ΠΙ S4

S. 440 Anm. 1. Vgl. auch K. Praechter, Hierokles d. Stoiker (Leipzig 1901),
S. 72. Stoic. vet. fragm. coll. Ιο. ab Arnim II n. 468—460. 714—716. 718.
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macht keinen Unterschied, denn ζην und ψυχή sind auch nach stoischer
Ansicht unzertrennlich und daher eben ist die φνχή f r das ξωον
charakteristisch.1) Eine Abweichung vom stoischen Schema liegt im
Fehlen der £|*g. Entweder ist die entsprechende Klasse der Natur-
dinge hier unber cksichtigt geblieben oder das Wort φνοΐ,ς ist in
einem weiteren Sinne verstanden, so da das von der φνβις beherrschte
Gebiet das Reich der &>ις in sich begreift. Ein Analogon zum Fehlen
der έξις bietet Cicero de nat. deor. 2, 12, 33.2) Da nach dem En-
komion jeweilen neben dem h heren Prinzip noch das oder die
niederen wirken sollen (neben der ζωή die φναις, neben dem νους die
φνβίς und die ξω^), ist ebenfalls eine Abkehr vom stoischen Stand-
punkte8) und wohl eine Wirkung der aristotelischen Lehre, nach der
zu der ern hrenden Seele der Pflanze sich im Tiere die empfindende
Seele, im Menschen die Vernunft hinzugesellt. Ob das άγκαλίξετοα
am Schl sse des ausgeschriebenen Passus seinen letzten Ursprung in
einer innerhalb der stoischen Literatur mehrfach zitierten Euripides-
stelle4) hat, ist vorl ufig nicht zu entscheiden.

1) So brigens schon Aristoteles n. ψυχής 2, 2 S. 413 a 20 f. λέγομεν ovv . ..
διωρίβ&αι το ϊμψυχον τον άψυχου τω ζην. Daher dr ckt sich der Stoiker Hiero-
kles bei Stobaios, Floril. 67, 22 S. 602, 24 f. Hense (Hierokles S. 53, δ ν. Arnim), wo
er einmal das Verbum ξήν in freierer Weise auch von den Pflanzen braucht, vor-
sichtig aus: κατά το έπ αυτών (seil, των φυτών) λεγόμενον ξήν.

2) Cicero unterscheidet hier vier Stufen. Die oberste bildet die ber dem
Menschen stehende g ttliche Welt, die n chste der Mensch, die folgende die Tiere.
Von der niedersten Stufe hei t es: primum enim animadvertimus a natura susti-
neri ea quae gignantur e terra quibus natura nihil tribuit amplius quam ut ea
alendo atque augendo tueretur. Die Argumentation, in der sich diese Stelle
findet, stammt aus Eleanthes (vgl. Sext. Emp. adv. math. 9, 88ff.) und ist von
Cicero wohl zun chst aus Poseidonios entnommen. Major f hrt in seinem Kom-
mentar «u der Cicoroetelle ale Parallele zur Nichtberiickeichtigung der Fj-ig an
Philon n. χοβμοπούας 24 § 73.

3) Vgl. Zeller a. a. 0., Ad. Bonh ffer, Epictet und die Stoa (Stuttgart 1890)
S. 69. Aber schon im Altertum wurde das Verh ltnis gelegentlich so verstanden,
wie es im Enkomion aufgefa t ist. So von Galen, geg. Julian 5 (Stoic. vet. fragm.
II n. 718): άπαν μεν γαρ φντόν υπό φύαεως <?ιοικεΓται, παν δε ξωον ν π 6 φύΰεώς
τ ε άμα κ αϊ ψυχής, ει' γ s δη την μεν του τρέφεβ&αί τ s καΐ αύ£άνεβ&αι καΐ των
τοιούτων Ιίργων αΐτίαν δνομάζομεν άπαντες άνθρωποι φυϋΐν, την δε της αΐΰ&ήαεώς
τε χαΐ ^ ϊαντής κινήαεως ψνχήν, wo der Zusatz ει γε usw. den Einflu des
Aristoteles verr t. brigens hatte schon innerhalb der Stoa selbst Panaitios durch
die Unterscheidung von φύβις und ψυχή beim Menschen diese Auffassung vor-
bereitet. Vgl. Zeller, Ptilos. d. Gr. ΙΠ l4 S. 584f., Bonh ffer, Epict. u. d. Stoa S. 87ff.

4) Fragm. 941 Nauck:
Όρα$ τον νψο$ τόνδ* άπειρον αΐ&έρα
χαΐ γη ν πέριξ Ι-χον&' νγραίς εν άγχάλαις-,
τούτον νόμιζε Ζήνα, τόνο* Ί\γον &εόν.
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Vielleicht bringt die Weiterarbeit hier wie in anderen in diesem
Aufsatz ber hrten Punkten die M glichkeit, fehlende Mittelglieder zu
erg nzen und den Lauf einzelner Gedanken durch die gesamte Literatur
hindurch aufzuhellen. Einstweilen, solange auf byzantinischem Gebiete
das noch unverarbeitete Material so gewaltig und die orientierenden
Arbeiten so gering an Zahl sind, hat es einen Wert auf Koinzidenzen
auch innerhalb eines engbegrenzten Kreises hinzuweisen und so der
Verfolgung gr erer Zusammenh nge vorzuarbeiten. Und damit recht-
fertigen sich die obigen Ausf hrunge'n.

Halle a. S. Karl Praechter.

Das Philosophenfragment im Codex Graecns XV
Upsaliensis.

B rje Kn s; Cod. Graec. XV Upsal., Uppsala 1908 (akademische
Abhandlung; vgl. Byz. Z. 18, 243f.) S. 18f. berichtet ber ein in der
genannten Hs erhaltenes Philosophenfragment, dessen Schrift sich in
sehr schlechtem Zustande befindet und in ihren lesbaren Teilen keinen
gen genden Anhalt zur Bestimmung von Inhalt * und Verfasser zu
bieten schien. Vermutungsweise meint Kn s, der Autor, den er f r
einen Christen oder Neuplatoniker h lt, habe einen Vergleich zwischen
den vern nftigen und vernunftlosen Gesch pfen ziehen und beweisen
wollen, da der Mensch das h chste aller Gesch pfe sei. Er gibt drei
kleine Stellen teilweise im Wortlaut wieder: ό γαρ αν(&ρωπ)ος τον-
[των] πλέον £χει το λογικον xal το &νητ6ν, ferner ist ein Vergleich
gezogen τον λογικον xal ά&ανάτον τον άγγέλον und τον άλόγον xal
&νητον των άλογων ζώων] endlich findet sich der Ausdruck της αγιω-
τάτης ονβίας. Diese Stellen widerlegen Kn s' Vermutung und f hren
auf eine ganz andere Spur. Was soll bei einem Versuch, den Menschen
als das h chste der Gesch pfe zu erweisen, die Hindeutung auf seine
Sterblichkeit? Die Stellen geh ren einer logischen Er rterung an, in
der ausgef hrt wurde, da f r die Definition des Menschen zu den all-
gemeinen Merkmalen des ξωον noch das λογικον und &νητόν hin-
zugef gt werden m ssen, um den Menschen einerseits von den αλόγα
(καΐ &νητά) ξφα, den Tieren, andererseits von den ά&άνατα (και λογικά)
£ωα, den Engeln, zu unterscheiden. Man vergleiche etwa Elias, Komm,
zu Porphyr. Eisag. (Comm. in Aristot. Graeca XVIII 1) S. 82, 8ff.:
Λιαφορά έβτιν ?/ περιττεύει το είδος τον γένονς. Ιδού γαρ δ αν&ρω-
πος είδος ων τω λογικω διαφορά οντι περιττεύει (vgl. πλέον έχει

Byzant. Zeitschrift XIX 3 u. 4. 22
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