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VorWOl't zur neunten Auflage. 
Die Geschichte der romischen Literatur von 

Kopp hatte in ihrer fiinften Auflage (1885) eine ganz
liche Umarbeitung'durch Oberlehrer F. G. Hubert 
in Rawitsch erfahren, welche den Wert des Buches in 
anerkennenswerter Weise erhoht hatte. Besonders lieb 
und wert wurde mir aber das Biichlein durch die 
geschickte Bearbeitung (1901) des Berliner Professors 
Dr. Oscar Seyffert, des bekannten Plautusforschers, 
weshalb ich es im Jahre 1909 gerne unter meinen 
Schutz nahm. Dem vorliegenden Neudruck sind auBer 
den neuesten Schriftstellerausgaben namentlich die 
Neuauflagen von Schanz' und Teuffels Literatur
geschichten sowie die Neubearbeitung der Real-Enzyklo
padie, ebenso Leos, N ordens, Mani ti us' und 
Martinis Arbeiten niitzlich gewesen. 

Potsdam. 
M. Niemeyer. 



Moge das Studium der griechischen und rbmischen Literatur 
immerfort die Basis der hohern Bildung bleiben! 

Goethe. 
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Einleitnng. 
§ 1. Das Volk der Romer ist aus dem Stamme der 

Latiner hervorgegangen, welche namentlich mit den Um
brern, Sabellern und Oskern den italischen Zweig der indo
germanischen Sprachenfamilie bildeten. Die Sprachen 
dieser anderen Stamme sind auf enge Gebiete beschrankte 
Dialekte geblieben und unter der Herrschaft der Romer, 
wie die der iibrigen italischen Volker, insbesondere der 
Etrusker, die nicht Indogermanen waren, allmahlich ein
gegangen: sie sind uns nur durch Inschriften bekannt, so 
das Umbrische durch die sieben Bronzetafeln von Iguvium 
(Gubbio) sakralen Inhalts und das Oskische namentlich 
durch die auf das Stadtrecht von Bantia in Apulien be
ziigliche tabula Bantina. Dagegen hat sich das Lateinische, 
beeinfluBt durch etruskische Eroberung und griechische Zu
wanderung, vermoge der hinausstrebenden Kraft der Romer 
nicht nur aus einem Dialekt zur herrschenden Sprache 
Italiens und spater zu einer Weltsprache erhoben, sondern 
auch zur Literatursprache entwickelt. Doch ist diese Ent
wickelung erst spat und nicht aus dem Volksgeist heraus 
erfolgt, sondern unter fremdem EinfluB. Der Grund lag 
in dem Charakter und in den natiirlichen Lebensbedingungen 
des Volkes. Entsprechend der Entwickelung seines Staates 
aus der von Feinden umringten Bauerngemeinde, verleugnete 
der Romer nicht die Haupteigenschaften eines soldatischen 
Bauernstandes : ernst, verstandig, tatig, tapfer, zah, nilchtern, 
war sein Sinn auf das Praktische gerichtet, und dieses 
Dbergewicht des Verstandes uber die Phantasie gelangte 
auch in den abstrakten Gestalten seiner urspriinglichen 
Religion zum Ausdruck. Kein Wunder also, daB ein reicheres 
geistiges und literarisches Leben in dem so gearteten Volke 
sich erst seit der engeren Beriihrung mit der Griechenwelt 

Kopp, ROm. Literaturgesch. 9. Aufl. 1 
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entfaltete, und daB der romischen Literatur die Originalitat 
fehlt. Sie schlieBt sich an die fertig vorgefundenen grie
chischen Vorbilder an, sie nur nach der eigenen Geistes
anlage umgestaltend und weiterbildend. Mit ihrer kraft
voUen Sprache, die nach und nach eine FilUe und Schonheit 
gewinnt, die der griechischen nahekommt, wird sie dann 
die bedeutsame Vermittlerin des HeUenismus filr die 
andern Volker Europas und fur die moderne Welt, von 
Sch~itzen eignen Geistes manchen schon geschliffenen Edel
stein spendend. 

Die Vorgeschichte der romischen Literatur. 
§ 2. Die dem Beginn der eigentlichen romischen 

Literatur vorausliegenden Aufzeichnungen dienten zunachst 
sakralen Zwecken. Es waren clHmina (s. XYjPUrTZllI), 
teils in rhythmischer Prosa, teils im versus Saturnius. 
Das Musterschema dieses uritalischen, oft aUiterierenden 
Verses _ -'- _ -'- _ -'- _ II -'- _ . .'.- _ -'- _ zeigt zwei Halften 
mit je 3 Hebungen, die erste in steigendem, dic zweitc 
in faUendem Rhythmus; doch verstattete die freie Behand· 
lung der Senkungen von diesem Schema mannigfache Ab· 
weichungen. Aus der Literatur wurde der vielgestaltige 
Vers spp,ter durch die griechischen MaBe verdrangt; 1m 
Munde des Volkes bestand er noch lange fort. 

Aus den altesten Zeiten der Stadt stammten die 
carmina Saliaria oder axamenta (Anrufungsformeln), 
von der Priesterschaft der Salier bei ihren im Marz und 
Oktober zu Ehren des Mars (Quirinus) stattfindenden Um
zugen zur Begleitung ihres Waffentanzes gesungene Lita
neien; ihre Sprache war so altertumlich, daB sie spater von 
den Priestern selbst nicht mehr verstanden wurden, und 
ihre Deutung schon urn 100 v. Chr. Gegenstand gelehrter 
Forschung bildete, der wir einige Dberreste verdanken. Er· 
halt en ist uns das ebenfaUs uralte Rituallied der Flur
briider (fratres arvales), welches diese Genossenschaft 
bei ihrem Hauptfest, dem Of per des Mars, spater der Dea 
Dill, imMai,gleichfaUs unier feierlichemTanz(tripud£um) sang. 
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Auch eine Spruch poesiemannigfachen Inhaltes (Weis
sagungen, Zauberspruche, Lebensregeln usw.) gab es von 
alters her. Ebenso fehlte es bei den Romern an Keimen 
epischer Dichtung nicht. So wird berichtet, daB vormals 
beim Gastmahl alte Lieder zum Preise beruhmter Manner 
der Vorzeit von den Gasten im Rundgesang oder von 
Knaben mit oder ohne Flotenbegleitung vorgetragen wurden. 
Hierher gehoren auch die Hohnverse gegen MiBliebige sowie 
die von den Soldaten beim Triumph gesungenen, oft mit 
derben Anzuglichkeiten auf den Feldherrn gewurzten Lieder; 
ferner die nenia, das Totenlied, welches von der praefica, 
der gedungenen Klagefrau, zum Lobe der Verstorbenen an
gestimmt wurde. Die vielfach in metrischer Form abge
faBten tituli imaginum (elogia) sind schon durch das 
griechische Epigramm beeinfluBt sowie die vorhandenen 
alteren Inschriften des Scipionengrabmals. 

Bis in die altesten Zeiten gehen auch die kunstlosen, 
volksmii.I3igen Anfange dra matischer Darstellungen zu
ruck: die versus fescennini, die satura (1) und die 
atellan9,. Die erstgenannten, deren Name bald von 
jascinum (vgl. rrl ({Ja).).lX(i), bald von dem faliskischen Fes
cennium abgeleitet wird, woher man den Brauch entlehnt 
haben sollte, das aber vielleicht den SpitBen als Folie diente, 
sang man namentlich bei Hochzeiten und landlichen V olks
lustbarkeiten; sie waren voll ausgelassener N eckereien und 
derber Anzuglichkeiten und blieben bis in die spatesten 
Zeiten in Gebrauch. - Auch der Ursprung der Bezeich
nung satura ist streitig. Wahrend sie von manchen von 
dem griechischen ndrvpoc hergeleitet und darunter das 
Scherzspiel der als Bocke verkleideten Landleute verstanden 
wird, sehen andere darin ein ursprungliches lateinisches 
Wort, welches ein buntes Gemisch bedeutet, und betrachten 
die satura als eine Verb in dung von Dialog, Tanz und 
FlOtenbegleitung. Noch andere bezweifeln wohl mit Recht, 
die saturae als szenische Darstellungen, wie der Historiker 
Livius VII 2 rhetorisiere, und wollen das Wort auf ver
mischte Gedichte (s. § 8) beschrankt sehen. - Die oskische 
Posse (oscus ludus) oder die Atellana (so benannt nach 

1* 
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dem oskischen Atella in Kampanien) wurde aus Kampanien 
nach Rom verpflanzt und hier von maskierten romischen 
Jtmglingen zur Auffuhrung gebracht. Die Eigentumlichkeit 
dieser Posse waren die feststehenden nur mannlichen 
Rollen, die sogenannten personae oscae, wie Maccus, der 
damliche SpaBmacher, Bucco (Pausback), der GroBschnauz, 
Pappus, der geizige, eingebildete, oftgeprellteAlte, Dossennus 
(dorsum), der bucklige Philosoph oder Schulmeister. Um 
diese Uharaktermasken gruppierte sich die Posse, die, gewiB 
hochst einfach in ihrer Anlage und nur im UmriB entworfen, 
von den Spielenden aus dem Stegreif durchgefuhrt wurde. 
In spaterer Zeit (s. § 14) wurde dies wilde Gewachs auch 
kunstmaBig bearbeitet, ebenso wie der Mimus (SOAua~), 
eine aus dem griechischen Unteritalien stammende, aber 
schon frilh in Rom heimisch gewordene possenhafte Dar
stellung des niederen Volkslebens. 

Zu den altesten Prosadenkmalern gehbrten die libri 
und commentarii der Priesterschaften, namentlich 
der Pontifices, welche die Normen fur den Gottesdienst 
und sein Ritual, auch die fur die mannigfaltigsten Anlasse 
vorgeschriebenen Anrufungsformeln (indigita men ta), die 
von den Kollegien ergangenen Entscheidungen und Erlasse, 
die Protokolle (acta) uber die Amtshandlungen und die 
Mitgliederverzeichnisse (alba) der Kollegien enthielten. 
Ahnliche Amtsbiicher hatten die weltlichen BehOrden. 

Zu den Obliegenheiten der Pontifices gehOrte auch die 
Feststellung des Jahreskalenders, fasti genannt nach 
seinem Hauptbestandteil, dem Verzeichnis der dies tasti 
und netasti; darnach hieBen auch uberhaupt amtliche 
Verzeichnisse der BehOrden tasti. AuBerdem pflegte der 
pontifex maximus auf einer in der Regia, seinem Amts
lokal, aufgestellten ubergipsten Tafel (album), welche mit 
den Namen der eponym en Magistrate versehen war, denk
wurdige Vorkommnisse des Jahres aller Art, neben Sonnen
und Mondfinsternissen, Prodigien, MiBwachs, Pest u. a., 
auch politische Ereignisse, kurz zu verzeichnen; diese 
Tafeln, die annales pontificum, wurden in der Regia 
aufbewahrt. Ais diese Sitte ca. 123 v. Uhr. aufhorte, wurden 
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die vorhandenen Tafeln, von denen die aus der Zeit vor 
dem gallischen Stadtbrande summarisch aus der Erinnerung 
wieder hergestellt worden waren, zu einer Sammlung von 
80 Buchern unter dem Titel annales maximi vereinigt. 
Aus dieser amtlichen Chronik stammt der Grundstock der 
vorhandenen Beamtenverzeichnisse, insbesondere der in
schriftlich erhaltenen fasti Capitolini (so benannt nach 
ihrem jetzigen Aufbewahrungsorte), welche aus den Bruch
stfICken der zwischen 36 und 30 v. Chr. an der neuerbauten 
Regia angebrachten fasti consulares nud der spater hinzu
ge£u.gten fasti triumphales (Verzeichnis der Triumphe bis 
19 v. Chr.) bestehen. - Historische Staatsurkunden 
gab es schon seit der Konigszeit; jedoch hatten sich aus 
dem gallischen Stadtbrande nur einzelne gerettet, wie die 
Stiftungsurkunde des aventinischen Dianatempels, der 
Bundesvertrag des Tarquinius mit Gabii, vielleicht auch 
ein Handelsvertrag mit Karthago von 509 v. Chr. - Auch 
die einzelnen Geschlechter hatten ihre Familie betreffende 
Aufzeichnungen, jedoch von zweifelhafter Zuverlp,ssigkeit, 
in den tituli der Ahnenbilder, den elogia der Grabmaler und 
den schon fni.h aufgeschrie benen Leichenreden (1 a, u
dationes fune bres). - Eine Sammlung angeblicher 
leges regiae, vorwiegend sakraler Natur, soIIte bald nach 
der Vertreibung der Konige ein Pontife'X Papirius ver
anstaltet haben, d.as sogen. ius Pa pirian urn; d.och handelt 
es sich urn eine spatere Aufzeichnung alter Satzungen. -
Das wichtigste Prosadenkmal, welches die Romer aus cler 
alten Zeit besaBen, war ihr Stadtrecht, die auf Erztafeln 
geschriebenen leges XII ta bularu m, ausgearbeitet 451 
und 450: tons omnis publici priratique iuris. Sie wurden 
daher schon in den Schulen auswendig gelernt. Ihre Fassung 
war ahnlich dem Gesetze von Gortyn auf K reta eine knappe; 
dem Verstandnis der altertumlichen und dunklen Ausdnicke 
muBte man schon frtthzeitig durch Kommentare zu Hilfe 
kommen. Nur Fragmente sind bei den alten Schriftstellern 
modernisiert erhaIten (Cicero De legibus). 

Als den erst en romischeIl Schriftsteller hat man zu 
betrachten den genialen Appius Claudius Caecus, 
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Censor 312, der sich auch auf praktischem und politischem 
Gebiete die groBten Verdienste erworben hatte: von ihm 
gab es noch zu Ciceros Zeit die berilhmte Rede gegen die 
Friedensantrage des Pyrrhus (280) und eine Spruchsamm
lung (sententiae) in Saturniern. Er beschi1ftigte sich 
auch mit der lateinischen Orthographie. Auf seinen Betrieb 
verbfl'entlichte Cn. Flavius das Verzeichnis der dies fasti 
sowie die ProzeBformulare (legis actiones), das sogen. ius 
Flavianum, und brach damit das Privilegium der Ponti
fices, die bisher die Kenntnis allein besessen hatten. Damit 
wurde aristokratische Willkilr verhindert und zugleich der 
Entwickelung der Rechtskunde der Weg gebahnt. Als den 
ersten Rechtslehrer betrachten die Alten Tib. Corun
cani us, Kons. 280, der seine Rechtsbescheide (responsa) 
bfl'entlich erteilte und daran juristische Belehrungen an
knilpfte. 

Von der eigentlichen rbmischen Literaturgeschichte 
unterscheiden wir vier Perioden: 

1. Vo m Ende des ersten punischen Krieges 
bis zur Zeit der Biirgerkriege (ca. 240-90 
v. Chr.): die Anfange der romischen Kunst 
literatur. 

2. Von den Biirgerkriegen bis zum Tode des 
Augustus (ca. 90 v. Chr. - 14 n. Chr.): das 
goldene Zeitalter. 

3. Vom Tode des Augustus bis auf Hadrian 
(14-117 n. Chr.): das silberne Zeitalter. 

4. Von Hadrian bis zum Untergange des west
rbmischen Reiches (117-476 n. Chr.). 



Erste Periode. 

Vom Ende des ersten punischcm Krieges bis 
zur Zeit der Biirgerkriege (ca. 240-90 v. 

Chr.): die Anf'ange der romischen 
KUllstliteratur. 

§ 3. Schon seit den altesten Zeiten hatten mannigfache 
Beriihrungen der Romer mit dem Griechentum, namentlich 
Unteritaliens und Siziliens, stattgefunden. von den Griechen 
in Cumae erhielten die Romer ihr Alphabet; griechische 
Religionsvorstellungen drangen fruh in Rom ein, besonders 
durch die griechisch abgefaBten Sibyllinischen Orakel
spruche; fur die Gesetzgebung der XII Tafeln ist griechl
scher EinfluB bezeugt. Die Einverleibung der griechischen 
Staaten Italiens durch den tarentinischen und eines Teiles 
des griechischen Siziliens durch den ersten punischen 
Krieg filhrte zahlreiche Griechen nach Rom und mit ihnen 
ihre vollentwickelte Literatur. Daher konnten die heimi
schen literarischen Triebe nicht zur selbstandigen Ent
wickelung kommen. Gleich nach dem ersten punischen 
Kriege begann, zunachst in Form von Ubersetzungen und 
Nachbildungen, die Einfilhrung griechischer Literaturwerke 
in Rom, also fruher als der Dichter Porcius Licinus (ca. 
100 v. Chr.) die Muse beschwingten FuBes ihren Einzug 
ins wilde Romervolk halten !aBt: 

Punica bello secunda Musa pinnata gradu 
I ntulit se bellicosam in Ramuli gentem feram. 

Mit den immer haufigeren und engeren Berilhrungen 
mitdem hellenistischen Osten infolge derpolitischen Ereignisse 
der Folgezeit (167 kamen 1000 vornehme Achaer, darunter 
Polybius, als Geiseln, 155 die Philosophen Karneades, 
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Diogenes, Kritolaus als athenische Gesandte nach Rom) 
steigerte sich das Interesse fur die griechische Bildung, 
zunachst vorwiegend in den hOheren Standen. Vergebens 
tritt der zivilisatorischen Gemeinschaftsidee das AItromer
tum entgegen: Cato selbst lernt noch im Alter Griechisch. 
Besonders nach dem Fall von Korinth (146) drang das 
Griechentum unaufhaltsam ein, die griechische Bildung 
wurde allgemein verbreitet und half das a.sthetische Gefilhl 
der Romer, die Ausdrucksfahigkeit der lateinischen Sprache 
ausbilden. So wurde die romische Literatur von der griechi
schen abhangig: Graecia capta ferum victorem cepit (Hor. 
ep. II 1, 156), und ihre Geschichte ist eigentlich nur "die 
Geschichte von der Aus- und Umbildung der aus der griechi
schen Literatur herii.bergekommenen Gattungen". Aber 
gerade diese produktive Aneignungsfahigkeit der Romer 
war anderseits die Hauptursache fii.r den Erfolg ihrer 
Weltmachtpolitik. 

In der Poesie wird wahrend dieser archaischen Periode 
vorzuglich das der Schaulust der Menge dienende Dra rna 
gepflegt; ihm zur Seite steUt sich zunil.chst das Roms 
Geschichte feiernde EpQs. In der Prosa entwickelte sich 
besonders die patriotische Geschichtschreibung und 
die Beredsamkeit. 

A. Poesie. 

§ 4. Drama. Das romische Kunstdrama ist eine 
freie Dbertragung griechischer Originale. Auch als man 
anfing, in Tragodie und KomOdie nationale Stoffe zu be
arbeiten, schloB man sich eng an die griechische Form an. -
Bei beiden Gattungen bestand innerhalb der einzelnen Stucke 
der Unterschied zwischen diverbium, dem bloB ge
sprochenen Dialog in Senaren, und canticum. Unter 
Begleitung der von einem tibicen geblasenen Doppelflote 
wurden die trochil.ischen und jambischen Langverse rezi
tativisch vorgetragen, die lyrischen MaBe (Kretiker, Bac
chien, Anapaste u. a.) wirklich gesungen (eigentliches 
canticum). Die durch die Handlung gegebenen Zwischen-
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pausen fullte Musik aus, in der TragOdie, wie es scheint, 
Chorgesang, in der KomOdie Flotenspiel. 1m Gegensatz 
zu den Griechen war die Zahl der Schauspieler nicht be
schrankt, und spielten diese anfangs in Periicken, nicht 
mit Masken, die erst urn 125 v. Chr. aufkamen. Dagegen 
wurden nach griechischer Sitte auch die Frauenrollen von 
Mannern gespielt ; erst der Mimus brachtehierin eineAnderung. 

Der tragoedia im engeren Sinne (auch crepidata, 
von crepida = cothurnus), welche ihre Stoffe der g rie
chischen Sage entnimmt, steht gegenuber die nationale 
praetexta (praetextata, von der toga praetexta), deren 
HeIden und Stofl'e der romischen Geschichte angehOren. 
Letztere hat sich jedoch zu wirklicher Bedeutung nicht 
entwickelt. Dberhaupt sagte die TragOdie dem groBen 
romischen Publikum weniger zu als das Lustspiel, in dem 
nicht nur die Produktion erheblich die der TragOdie nber
'"raf, sondern sich auch eine kraftigere nationale Entwicke
ung entfaltete. Denn auch die comoedia scheidet sich 
in zwei Gattungen, indem sich der in Form und Inhalt, 
namentlich in bezug auf die schablonenhaft wiederkehrenden 
Charaktere und Situationen, der ne~eren griechischen 
Komodie nachgebildeten palliata (von pallium, dem 
griechischen lf1drwv) die togata gegenuberstellt, die im 
Lande der togati, d. h. in Rom oder den italischen Land
stadten, spielte, auch ta bernaria genannt, insofern sie 
das Leben der in bescheidener Hutte (taberna) lebenden 
kleinen Leute zur Darstellung brachte. 

Die regelmaBigen Auffiihrungen fanden anfangs nur 
an den ludi rom ani im September statt, bald aber auch an 
den ludi plebei im November, dann auch an den ludi 
Apollinares im Juli und an den Megalenses im April; dazu 
kamen noch zahlreiche auBerordentliche bei Begrabnissen 
(ludi funabres), Triumphen usw. Aus sehr unscheinbaren 
Anfangen sich entwickelnd, erforderten sie schlieBlich ein 
immer groBeres Schaugeprange, je mehr es Sitte wurde, 
durch glanzende Ausstattung der Spiele sich dem Volke 
zu ampfehlen. - Anfangs wurden die Biihne (scaena) und 
ain Zuschauerraum mit Sitzreihen (cavea) , in denen sait 
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194 die Senatoren einen Ehrenplatz erhielten, fur jede 
Festfeier aus Holz hergestellt. Seit 174 gab es eine stein erne 
Buhne fur die vier groBen Buhnenfeste, wahrend seit 154 
auf Antrag von Scipio N asica das Aufstellen von Sitz
reihen eine Zeitlang uberhaupt verboten war. Das erste 
stehende Theater mit steinernem Zuschauerraume erbaute 
55 Pompejus, Riesentheater erbauten 13 v. Chr. Cornelius 
Balbus und Marcellus. 

§ 5. Der erste als bestimmte Personlichkeit uns 
entgegentretende Dichtername ist der des L. Livius 
AndronIcus, ca. 280-207 v. Chr. Ein Grieche von 
Geburt, geriet er wahrscheinlich bei der Einnahme von 
Tarent (272), wo Rhinton (urn 300) die Tragodientravestie 
begrtmdet hatte, in Gefangenschaft und kam so in das 
Haus eines vornehmen Romers M. Livius, des sen Kinder 
er unterrichtete, und von dem er dann freigelassen wurde. 
Spater lebte er in Rom vom Unterricht, ubertrug auch fur 
seine Schuler die Odyssee (Odusia) in lateinische Saturnier 
(Anfang: Virum mihi, Camena, insece versutum). Die Dber
setzung war ungelenk, blieb aber als Schulbuch in Rom 
noch lange in Ehren; noch Horaz erzahlt (ep. II I, 69), 
daB ihm sein gestrenger Lehrer Orbilius (s. § 30) daraus 
vorgesprochen habe. AuBerdem war er Bahnbrecher fur 
das Kunstdrama. Er verfaBte nach griechischen Vorbildern 
eine Anzahl Komodien und besonders Tragodien (nament
lich auiS dem trois chen Sagenkreise). 240 fuhrte er das 
erste zusammenhangende lateinische Theaterstuck in Rom 
auf und fand damit so groBen Beifall, daB Buhnenspiele 
fort an in den regelmaBigen Kreis der Festdarstellungen 
aufgenommen wurden. Als er 207 im Auftrage des Staates 
einen Bittgesang an Juno fur cine Jungfrauenprozession 
zur Suhnung eines Prodigium gedichtet hatte, erhielten 
die Schauspieler (histriones) und Dichter (scribae) das 
Recht, ein Kollegium zu bilden und den Minervatempel 
auf dem A vent in als stehenden Versammlungsort und gottes
dienstliche Statte zu benutzen. 

§ 6. Cn. Naevius, ca. 270-201, aus Kampanien, 
kampfte im ersten punischen Kriege mit. Er war ein 
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kraft voller, freimutiger Charakter und zog sich durch 
beiBenden Witz und rucksichtslose Angriffe auf Arllige 
namentlich den HaB der Meteller zu (auf seinen Spottvers 
im saturnischen Metrum Fato M etelli Romae fiunt consules 
erhielt er von Metellus, Kons. 206, die Antwort: Malum 
dabUnt Metelli Naevio poetae)· der patriotische Dichter 
kam ins Gefangnis, aus dem ihn zwar die Volks
tribunen befreiten, nachdem er in zwei wahrend der Haft 
gedichteten KomOdien Abbitte geleistet, doch trieb ihn 
der Groll der Adligen in die Verbannung nach Utica, 
wo er starb. 

Seit 235 war er in Rom mit Theaterstucken aufge
treten, vorzugsweise mit kecken Kombdien, in den en er 
sich von den griechischen Vorbildern unabhangiger zu halten 
wuBte, z. B. 20riginale zusammenarbeitete (Kontamination), 
aber auch mit Tragodien: in mehreren behandelte er 
speziell yaterlandische Stoffe (sogar aus der Zeitgeschichte 
in dem Clastidium betitelten Stuck, das den Sieg des 
Marcellus tiber Virdomarus, 222, feierte), und wurde so der 
Schopfer des historischen Schauspiels, der praetexta. 
Ebenso begrundete er hochbetagt das N ationalepos 
durch sein Bellum Poenicum: es war in Saturniern ge
schrieben und zahlte in der Art yon Annalen nach einer 
die Vorgeschichte Roms und Karthagos behandelnden 
Einleitung die lange Reihe der Kampfe des ersten punischen 
Krieges auf. In der spater von einem Grammatiker Lam
padio vorgenommenen Einteilung des Werkes in 7 Bucher 
begann das eigentliche Thema erst mit dem dritten Buche. 
So zeigt N aevius in mehrfacher Beziehung einen wesent
lichen Fortschritt gegen Livius. 

§ 7. T. Maccius Plautus, ca. 254-184, aus Sarslna 
in Umbrien, niedriger Herkunft und arm, gelangte £ruh 
nach Rom und lebte hier zuerst in einer Beschaftigung 
beim Theater. Mit seinen Ersparnissen machte er auBer
halb Roms Handelsgeschafte, buBte hierbei sein Geld 
wieder ein und muBte, von allen Mitteln entbloBt, bei 
einem Muller in Dienst treten. Nebenher dichtete er seine 
drei ersten Komodien, mit denen er solchen Beifall errang, 
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daB er sich fortan der Tatigkeit eines KomOdiendichters 
widmete, der er bis in sein GreisenaIter treu blieb. 

Von 130 Stucken, die unter dem Namen des Plautus 
gingen, erkannte der gelehrte Varro nur 21 als unzweifel
haft echt an, und diese sind uns erhalten mit Ausnahme 
der bis auf wenige Reste verI oren gegangenen Vidularia, 
des letzten Stuckes der (im allgemeinen) alphabetisch ge
ordneten Sammlung. Ihre Namen sind: 1. Amphitruo, 
eine Travestie aus der Mythologie; die Komik liegt in den 
bestandigen Verwechselungen von Juppiter-Amphitruo und 
Merkur-Sosia; 2. Asinaria, Demophilus' 'OJiar6r;, die 
Eselskomodie, die Unterschlagung des Erloses von einem 
Eselsverkauf durch zwei Sklaven zugunsten ihres verliebten 
jungen Herrn; 3. Aulularia, die Topfkomodie, die Note 
eines Geizhalses um seinen in einem Topfe verborgenen 
Goldschatz, nachgeahmt in Molieres L'Avare: das Muster 
einer Charakterkomodie; 4. Captivi, die Gefangenen, ein 
ernsteres Familienstiick von der Wiederauffindung eines 
als Kind geraubten Sohnes; 5. Curculio, betitelt nach dem 
gleichnamigen Parasiten, der durch den Diebstahl eines 
Ringes die Wiedererkennung zwischen einer als Kind 
geraubten Schwester und ihrem Bruder herbeifiihrt; 
6. Casina, das Madchen von Kasos (auch Consortientes), 
Diphilus' K).7Jpoup.eJiOl, ein burleskes Stuck, benannt nach 
einem Madchen, um dessen Besitz als Frau zwei Sklaven 
losen, das aber schlieBlich als Tochter freier Eltern erkannt 
wird; 7. Cistellaria, die KomOdie yom Kastchen, dessen 
Inhalt die Wiedererkennung einer ausgesetzten Tochter 
ermoglicht; 8. Epidlcus, nach der Hauptrolle, einem 
rankevollen Sklaven, betitelt, ein verwickeltes Stuck: die 
Losung der Wirrnisse bringt die Erkennung einer auBer
ehelichen Tochter; 9. Bacchides, Menanders ,Jer; t~wran/JJi, 
ein Hetarenstiick: die Hauptrolle spielen nicht die im Titel 
genannten gleichnamigen Schwestern, sondern ein Sklave 
Chrysalus, der seinen alten Herrn zugunsten des jungen 
zweimal hintereinander betrv.gt; 10. Mostellaria, Phile
mons f/)dap.a, die Tauschung eines aus der Fremde heim
kehrenden Vaters durch eine Gespenstergeschichte, damit 
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er seinen leichtsinnigen Sohn nicht beim Gelage iIber
rascht; 11. Menaechmi, die bestandig verwechselten 
Zwillingsbruder, die sich nach der Trennung in friiher 
J ugend wiederfinden, das Vorbild von Shakespeares KomOdie 
der Irrungen. 12. Miles gloriosus, griech. 'A).a(dJll, der 
urn seine Geliebte betrogene Bramarbas, urn 205 aufgefuhrt, 
nachgebildet in Gryphius' Horribiliscribifax; 13. Mercator, 
Philemons JI Ep:rr:.opor;, die Liebesgeschichte des jungen Kauf
manns Charinus, dessen Geliebte sich sein Vater aneignen 
will; 14. Pseudolus, aufgefiIhrt 191, benannt nach einem 
Sklaven, durch den ein Kuppler trotz vorheriger Warnung 
gepreIlt wird; 15. Poenulus, griech. KapXTjIJuvwr;, be
nannt nach einem Punier, der seinen Neffen und seine 
beiden T6chter, die als Kinder aus Karthago geraubt sind, 
wiederfindet, mit zweifachem SchluB; 16. Persa, PreIlung 
eines Kupplers durch einen als Perser verkleideten Sklaven, 
ein Stuck der mittleren attischen Komodie; 17. Rudens 
nach Diphilus, der Strick eines nach einem Schiffbruch 
aufgefischten Koffers, dessen Inhalt die Wiederauffindung 
einer als Kind verlorenen Tochter herbeifuhrt; 18. Stichus, 
Menanders 'AIJe).soo[, aufgefuhrt 200, betitelt nach einem 
Sklaven, der mit einem anderen Sklaven die Heimkehr aus 
der Fremde, wohin sie zwei Bruder begleitet haben, durch 
ein Ge1age feiert; 19. Trinummus, Philemons ()Tjl7alJpUr;, 
aufgefuhrt nach 194, ein ernstes Familienstuck, die drei 
Groschen, die ein Sykophant fur BesteIlung eines Briefes 
erhalten hat, richtiger der Brautschatz, nachgeahmt von 
Lessing in seinem "Schatz"; 20. Truculentus, ein Hetaren
stuck, benannt nach einer Nebenperson, einem brummigen 
Sklaven, der sich schlieBlich zur Liederlichkeit verfiihren 
laBt; 21. Vid ularia, Diphilus' l:xeIJ[a, KofferkomOdie, ver
wandten Inhalts wie der Rudens. Zu 15 Stucken sind 
Prologe oder Prolo!jenreste noch vorhanden. 

Die besten uater diesen Singspielen sind Aulularia, 
Captivi, Menaechmi, Mostellaria, Pseudolus, Tri
nummus. AIle diese Palliatae bewegen sich, abgesehen 
vom Amphitruo, in der Sphare des gewohnlichen Lebens. 
Dberwiegend sind es Intrigenstiicke. Mancherlei Spuren 
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weisen auf eine rasche Produktion hin. Wie Naevius und 
Ennius hat Plautus bisweilen Kontaminationen vorge
nommen, z. B. den Miles aus 2 Stilcken verarbeitet, ohne 
sich wie Terenz zu bemuhen, die verschiedenen Bestandteile 
JIlit bewuBter Kraft zu verschmelzen. Dberhaupt ist die 
Anlage seiner Stucke locker und zeigt in der Ausfuhrung 
Mangel, wie Widerspruche und VergeBlichkeiten. Er ver
grobert die Originale und, wahrend er unbekummert urn das 
Verstiindnis des groBen Pu blikums aus seinen V orlagen 
griechische Dinge beibehalt, unterbricht er auch die dra
matische Illusion und laBt unbefangen viel Romisches ein
flieBen. Den Mangeln stehen aber groBe Vorzuge gegen
ilber: die packende Komik der Situationen, der gesunde, 
wenn auch bisweilen zotige Witz, die allerdings oft derb 
aufgetragene Zeichnung der Charaktere nach dem Leben, 
der lebhafte Dialog, in bezug auf den ihm Varro die Palme 
unter den Fachgenossen zuerkannte. Dazu die mit Frische 
und Freiheit gehandhabte, an kraftigen, bezeichnenden 
Ausdrucken, glucklichen Neubildungen, Wortspielen, Alli
terationen reiche Sprache des Alltaglebens, nur leise durch 
das Griechische und den Zwang des Metrums beeinfluBt, die 
der gelehrte Aelius Stilo so bewunderte, daB er meinte, 
wenn die Musen lateinisch sprechen wollten, wurden sie 
in Plautinischer Sprache geredet haben. Bedeutend ist 
Plautus auch als Metriker: seine Monodien und Liedszenen, 
eine Fortbildung euripideischer und hellenistischer, drama
tischer Gesangslyrik weisen eine Fulle verschiedenartigster 
Formen auf, die er sehr gewandt beherrscht. DaB ihm so 
viele Stucke falsclflich zugeschrieben wurden, beweist, wie 
angesehen sein Name war. Auch wurden noch lange nach 
seinem Tode Stucke von ihm aufgefuhrt. Fur solche 
spateren Auffuhrungen sind mancherlei Umarbeitungen 
vorgenommen worden, wie noch Spuren in unserem Texte, 
z. B. im Casinaprologe, erkennen lassen. Mit dem Beginn 
der grammatischen Studien in Rom wandte sich ihm die 
Tatigkeit der Gelehrten zu; besonders hat sich Varro mit 
ihm beschaftigt, die Ausgabe des Probus liegt uns viel
leicht vor. Seit der augusteischen Zeit wurde er vernach-
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lassigt, weil er den gesteigerten Kunstanforderungen nicht 
entsprach; zu urn so hoheren Ehren kam er im 2. Jahrh. 
n. Chr. durch die archaistische Richtung. Aus dieser Zeit 
stammen die erhaltenen mctrischen Inhaltsangaben (argu
menta), und zwar akrostichische zu samtlichen Stucken 
au13er Bacchides und Vidularia und funf nicht akrostichische 
(Amphitruo, Aulularia, Mercator, Miles, Pseudolus: wohl 
von Sulpicius Apollinaris). Etwa im 4. Jahrh. hat ein 
Afrikaner eine Art Umarbeitung der Aulularia unter dem 
Titel Querolus in rhythmisierender Prosa verfa13t. 

§ 8. Q. Ennius, 239-169, ein Messapier aus Rudiae 
in Kalabrien, aus griechischem Kulturgebiet (semigraecus) , 
wurde in Sardinien, wo er im romischen Heeer diente, mit 
dem Quastor Cato, dem spateren Censorius, bekannt und 
von diesem 204 nach Rom mitgenommen. Hier lebte er 
auf dem Aventin von griechischem Unterricht und lite
rarischen Arbeiten, durch die er sich die Gunst angesehener 
Manner, wie der Scipionen, erwarb. Fulvius N"obilior nahm 
ihn 189 nach Atolien als dichterischen Kriegsberichterstatter 
mit, und des sen So1m verschaffte ihm 184 das romische 
Burgerrecht. Ennius starb an der Gicht, die er sich durch 
seine Neigung zum Weintrinken zugezogen haben solIte: 
mit Wein pflegte er sich zu dichterischem Schaffen anzu
regen. Die Scipionen sollen den Dichter, der die Taten 
ihres Geschlechts verherrlicht, noch dadurch geehrt haben, 
da13 sie in ihrem Grabmal neben den Marmorbildsaulen 
des P. und L. Scipio auch die des Ennius anbringen lie13en, 
was eine Fabel ist. 

Seine schriftstellerische Tatigkeit war vielseitig. Er 
war auf dem Gebiete der Tragodie fruchtbar und erfolg
reich; noch in Ciceros Zeit wurden seine Stucke gem ge
sehen. Meist waren es freie Dbertragungen griechischer 
Vorlagen, namentlich nach Euripides (z. B. Andromeda, 
Hecuba, Iphigenia, Medea u. a.), dessen Weltweisheit 
ihm besonders zusagte; aber auch auf dem Gebiet der 
praetexta war er tatig (Sa binae, Raub der Sabinerinnen, 
vielleicht auch Ambracia, Verherrlichung der Eroberung 
dieser Stadt durch Fulvius). Weniger bedeutend scheinen 
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seine Komodien gewesen zu sein, wie denn der literar
historische Dichter Volcacius Sedigitus (ca. 100 v. Chr.) 
ihm. in seinem Kanon unter 10 Komoden den letzten 
Platz anweist. 

War Ennius als Dramatiker nur Fortsetzer und Forderer 
einer von anderen begrundeten Gattung, so wurde er durch 
sein Hauptwerk, die Annales. der Vater der romischen 
Kunstpoesie. Naevius hatte in seinem Bellum Poenicum 
die Ereignisse schlicht und in dem heimischen Saturnier 
geschildert; der Halbgrieche Ennius nahm sich Homer zum 
Muster, nicht nur in der poetischen Technik, sondern auch 
im Metrum durch Einfuhrung des Hexameters (versus 
longus), wodurch er den groBten EinfluB auf die Entwicke
lung der lateinischen Metrik. ausgeubt hat. Wahrend der 
nationale Saturnier mit der Zeit verschwand, gestaltete sich 
der Hexameter zum Normalvers, durch dessen Dbung sich 
die Dichter allmahlich im Gegensatz zu gewissen von den 
Begrundern der szenischen Poesie aus der Umgangssprache 
ubernommenen Freiheiten in der Behandlung natur- und 
positionslanger Silben an strenge Beobachtung der Silben
werte und uberhaupt an genauere N achbildung der grie
chischen metrischen Technik gewbhnten. Dadurch wurde 
die lateinische Dichtung auch zur Aufnahme weiterer 
Kunstformen der griechischen Literatur befii.higt. Die 18 
gruppenweise verfaBten und veroffentlichten Bucher der 
Annales behandelten in chronologischer Folge die romische 
Geschichte von Aeneas' Ankunft an bis auf die Gegen
wart herab: I-III die Konigszeit; IV-VI von der Grun
dung der Republik bis zur Besiegung des Pyrrhus; VII der 
erste punische Krieg (kurz, weil schon von Naevius be
handelt) ; VIII-IX der zweite punische Krieg; X-XII die 
Kriege mit Makedonien; XIII-XIV Krieg mit Antiochus; 
XV Feldzug des Fulvius in Atolien; XVI-XVIII die Folge
zeit. Erhalten ist von dieser Dichtung, an der Ennius noch 
in seiner letzten Lebenszeit arbeitete, nur ein Trummer
rest, 628 Verse und Versteile. Metrum und Sprache sind 
ungleichmaBig: neben schlechten, lahmen Versen und 
unpoetischen, trivialen Stellen, auch kindischen Wort- und 
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Buchstabenspielereien findet sich in Gedanken, Metrum und 
sprachlichem Ausdruck das Herrlichste. Von seinem 
SelbstbewuBtsein zeugt ein Fragment aus einer anderen 
Dichtung, in dem er sich also begruBen laBt: Enni poeta, 
salve, qui mortalibus Versus propinas flammeos medullitus. 
Ihm entsprach das Ansehen, in dem sich sein Epos bis ans 
Ende der Republik erhielt: es wurde den Homerischen 
Dichtungen zur Seite gestellt, offentlich vorgelesen, kommen· 
tiert, von Lucrez, Virgil und Horaz benutzt, von Varro und 
Cicero eifrig studiert und zitiert, es war uberaus popular 
und in Sprache und Versbau maBgebend. Erst durch 
Virgils Aeneis wurde es allmahlich aus seiner Stellung als 
Nationalepos verdrangt, ohne daB es in Vergessenheit geriet. 
So wenig es auch den Anforderungen der ausgebildetcn 
Kunst entsprach, erkannte doch selbst ein Ovid die GroBe 
des Geistes an, der es geschaffen. Schon vergleicht es 
Quintilian mit einem durch sein Alter geheiligten Hain, 
dessen gewaltige uralte Eichen weniger den Eindruck del' 
Schonheit als der Andacht erwecken. Lebhaftes Interesse 
wandte ihm die altertumelnde Richtung im 2. Jahrh. zu, 
wo Leute wie Hadrian dies en Hauptreprasentanten der 
archaischen Epoche sogar dem Virgil vorzogen. 

AuBer dem Hexameter hat Ennius auch das elegische 
Distichon in die romische Literatur eingefuhrt, wie vier 
erhaltene Epigramme bezeugen, und in einem Sota 
(Kurzform von Sotades) betitelten Gedicht (kinadologisch) 
das ionische VersmaB. Ferner gab es von ihm Saturae, 
Gedichte in verschiedenen VersmaBen und gemischten In· 
halts, in 4 oder 6 Buchern. Eine Vorstufe der Annalen 
war ein episches Gedicht Scipio, auf da'l Horaz c. IV 8 
anspielt; Bearbeitungen griechischer Werke: Epicharmus 
(naturphilosophisch), Protrepticus (moralphilosophisch), 
Euhe merus (rationalistische My then deutung : wohl pro
saisch, benutzt von Lactantius), Hedyphagetica ("Deli
katessen", gastronomischen Inhalts, nach del' 'Hdurrdliew 
des Archestratus von Gela). - Ennius war Freigeist und ein 
ungewohnlichesFormtalent. WollteN aevius die aufbluhende 
Literatur nationalisieren, so hat Ennius sie hellenisiert. 

Kopp, Rom. Llteraturgesch 9. Aul!. 2 
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§ 9. M. Pacuvius, 220 - ca. 130, aus Brundisium, 
der Schwestersohn und Schuler des Ennius, war in Rom 
zugleich als Maler und Dichter tii.tig und trat noch 80jii.hrig 
gegen den viel jungeren Accius in die Schranken; schon 
schwer krank kehrte er nach Kalabrien zuruck und starb 
in Tarent. AuBer Tragodien nach griechischen Mustern hat 
er auch eine praetexta Paulus verfaBt, die wohl den 
Pydnasieger feierte. Von ersteren ist uns nur die geringe 
Zahl von 12 Titeln uberliefert; seine poetische Tii.tigkeit 
scheint wegen der Ausubung seiner zweiten Kunst eine 
beschrii.nkte gewesen zu sein. Er schloB sich den groBen 
Tragikern an, bearbeitete aber auch neue Sagenstoffe aus 
hellenistischen Quellen mit einer Vorliebe fur spannende 
Intrigen, die zu uberraschenden Losungen filhren. Seine 
Dramen, die sich bis ans Ende der Republik auf der Buhne 
hielten, und von denen besonders beliebt Ant opa (nach 
Euripides, mit Chor) , Chryses und Teucer waren, mussen 
sehr wirkungsvoll gewesen sein nach Inhalt wie Stil, dessen 
von Varro geruhmte uppige Fulle freilich, wie die Frag
mente zeigen, manchmal in Schwulst ausartete. Den 
Kunstrichtern der republikanischen Zeit galt er fur den 
bedeutendsten Tragiker neben Accius; Cicero nennt ihn 
wie diesen 8ummU8 poeta. Auch die Kritiker in der Zeit 
des Horaz stellten ihn nur in Vergleich mit Accius und 
ruhmten ihn dies em gegenuber als doCtU8 wegen seines 
Verstii.ndnisses der griechischen Kunstform. 

§ 10. L. Accius, 170 - ca. 86, aus Pis aurum in 
Umbrien, Sohn eines Freigelassenen, fuhrte die Tragodie 
auf die hochste Stufe in Rom und nahm auch in der romischen 
Gesellschaft dieser Zeit eine angesehene Stellung ein, die er 
mit Selbstgefilhl zu behaupten wuBte. Er trat zuerst 140 
im Wettkampf mit Pacuvius auf, mit dem er sonst be
freundet war; noch nach 36 Jahren war er fur die Buhne 
tatig. Er war ein sehr fruchtbarer Dichter; wir kennen 
Titel von etwa 45 seiner Tragodien (darunter Atreus, 
woraus Oderint, dum metuant) , in denen er meist im An
schluB an die groBen Tragiker aIle groBen Sagenkreise be
handelte, namentlich den troischen, der allein mit 14 Stucken 
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vertreten ist. Auch zwei praetextae verfaBte er: Brutus, 
den Vertreiber der Konige, feiernd, und Aeneadae vel 
Decius, eine Verherrlichung des Opfertodes des jungeren 
Decius Mus bei Sentinum 295. Nach Angabe der Alten 
zeigte er in seinen Dramen hohen Schwung (altus nennt 
ihn Horaz) und leidenschaftlichere Kraft als Pacuvius. 
Auch seine Stucke wurden noch lange nach seinem Tode 
aufgefuhrt, da mit ihm die Produktion fur die tragische 
Buhne fast erlischt. AuBerdem war Accius auch nach dem 
Vorbild eines Kallimachus auf dem Gebiete der didak
tis chen Poesie tatig: u. a. verfaBte er, wohlin menippeischer 
Form (s. § 29), unter dem Titel Didascalica mindestens 
9 Bucher mit allerlei N otizen uber griechische und rbmische 
Dichtung unter besonderer Beriicksichtigung des Dramas. 
Als Schriftreformer schrieb er z. B. statt z nur s, statt 
lang i nur ei, die andern langen Vokale verdoppelte er nach 
umbrischer Sitte. 

§ 11. Statius Caecilius, ein geborener Insubrer, 
kam wahrscheinlich als Kriegsgefangener nach Rom und 
stand nach seiner Freilassung mit Ennius in Verkehr; er 
starb 168. Er verfaBte ungefahr 40 Komodien, indem 
er besonders Menander umbildete. Anfangs miBfielen seine 
Stucke, bis ihnen der Schauspieldirektor (dominus gregis) 
Ambivius Turpio einen durchschlagenden Erfolg errang. 
Jedenfalls erreichte er weder die derbe Kraft des Plautus 
noch die Feinheit des Terenz; doch wird seine Kunst in 
der eindrucksvollen Darstellung der Affekte geriihmt und 
ihm in bezug auf die strafl'e Fuhrung der Handlung von 
Varro der Vorrang vor den anderen Komikern erteilt. 

§ 12. P. Terentius Afer, 185 (oder 1901) - 159, 
ein Libyer aus Karthago, kam als Knabe nach 
Rom in den Besitz des Senators Terentius Lucanus, 
der ihm wegen seiner Begabung eine gute Erziehung 
geben lieB und spater die Freiheit schenkte (zu seinem 
Sklavennamen nahm der Dichter dann den Familiennamen 
seines Gonners an). Er war mit den gebildetsten und 
machtigsten Mannern der Zeit, wie Laelius, dem jungeren 
Scipio, dem Besitzer der griech. Bucherei des Konigs Perseus, 

2* 
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bei dem der Historiker Polybius und der Stoiker Panaetius 
verkehrten, und andern bekannt. Es verbreitete sich sogar 
das Gerilcht, daB diese stille Mitarbeiter bei seinen Komodien 
waren. Auf einer Studienreise in Griechenland starb cr. 

Erhalten sind aHe seine nach den auf Varro (aus den 
acta aedilium) zuruckgehenden Didaskalien 166-160 von 
Ambivius zur Auffuhrung gebrachten Kombdien: 1. Andria, 
das Madchen von Andros, das in Athen ihren Vater wieder
findet, aus Menanders Andria und Perinthia kontaminiert, 
mit zweifachem SchluB; 2. Heautontimorumenos nach 
Menander, der Selbstqualer, ein Vater, der seinen Sohn 
in die Fremde getrieben hat und sich aus Reue darilber 
aHerlei Entbehrungen auferIegt, bis er ihn wieder hat; 
3. Eunuchus nach Menander, kontaminiert mit dessen 
K6).a~, benannt nach einem als Eunuchen verkleideten 
JUngling; von durchschlagendem Erfolge; 4. Phormio, 
betitelt nach einem schlauen Parasiten, der die Vereinigung 
der Liebenden bewirkt, nach ApoHodors 'Em(),xa(6p.cJ)or;; 
5. Hecyra nach ApolIodor, die Wiedervereinigung der 
angeblich durch ihre Schwiegermutter verdrangten Gattin 
mit ihrem Gemahl; 6. Adelphoe (aufgefuhrt bei den 
Leichenspielen des Aemilius Paulus 160), zwei Bruder, 
welche sich schIieBlich uberzeugen, daB ihre schroff entgegen
gesetzten Erziehungsmethoden nicht die richtigen sind; nach 
Menanders zweiten 'A()eAcpoi, kontaminiert mit Diphilus' 
l:uJ)rmo/) J)~{1X oJ),cr;. 

AIle diese Stiicke tragen griechische Titel und sind 
ii"Berwiegend Menander nachgebildet. Nach dem Urteil 
Oasars erreichte Terenz zwar des sen Feinheit und Zierlich
keit, aber nicht seine Kraft, daher er ihn den halbierten 
(dimidiatus) Menander nennt. Auch Oicero urteiIt, er habe 
Menander mit gedampften Affekten wiedergegeben. An 
Originalitat steht er hinter dem freier schaffenden Plautus 
zurilck; er hat nichts von des sen naturwuchsiger Kraft, 
Lebhaftigkeit und sprudeIndem Humor. Auch dessen 
Reichtum an Versformen fehIt ihm: mit verschwindenden 
Ausnahmen beschrankt er sich auf jambische und trochaische 
Metra. Dagegen ist or ihm uberlegen in der Kunst der 
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Anlage und Motivierung der Handlung und der ebenmiiBigen 
Durchfuhrung und Feinheit der Charakterzeichnung. Seine 
Komodie ist attischer geworden. Wio Plautus hat er sich 
Kontaminationen gestattet, aber die verschiedenen Bostand
teile derart ineinander zu arbeiten verstanden, daB man 
ohne die vorhandenen bestimmten Angaben die Fugen 
kaum erkennen wurde. Durchaus gewr,hlt und rein ist 
seine Sprache, geradezu ein Muster der feinen Umgangs
sprache seiner Zeit. Wie alIes Possenhafte, so meidet er 
auch sorgfiUtig aIle gemeine Redeweise. Von Kunstge
nossen (z. B. Luscius Lanuvinus, dem malevolu8 poeta) 
erfuhr er manche Anfechtungen, deren er sich in den 
Prologen zu seinen Stu.cken erwehrt; vom Publikum wurden 
seine Komodien (Hecyra erst nach zweimaligem MiBerfolg) 
beif811ig aufgenommen. Das ganze Altertum hindurch wie 
im Mittelalter wurde er eifrig gelesen, auch in den Schulen. 
Die Grammatiker beschij,ftigten sich viel mit ihm; in der 
Kaiserzeit wnrde er wiederholt kommentiert. Erhalten 
ist unter dem Namen des Aelius Donatus (s. § 100) zu den 
Stucken (auBer dem Heautontimorumenos) cine wirre 
flcholienmas:;:e, die aber wertvolle N otizen aUR iiJteren 
Erklarungsschriften (Aemilius Asper), auch cine vita von 
Sueton enthalt. Dber die Inhaltsangaben des Grammatikers 
Sulpicius Apollinaris zu den Sti.lcken s. § 89. UntEr den 
Terenzhandschriften sind einige mit alton Bildrrn aus dem 
5. Jahrh. versehen. 

Von zahlreichen anderen Palliatendichtern dieser Zeit 
war der bedeutendste S. Turpilius) gest. lO3. Wir kelmen 
von ihm 13 griechische Komodientitel; die Sprache der 
erhaltenen Fragmente zeigt im Gegensatz zu Terenz viel 
VolksmaBiges und Altertumliches. 

§ 13. Die palliata wurde allmahlich immer mehr 
durch die tog a t a verdre.ngt. Ihr nationales Wesen zeigen 
schon die erhaltenen Titel der Stucke, dio fast ausschlieB
lich lateinisch sind; sie lohren zugloich, daB das weibliche 
Element starker hervortrat als in der palliata. AusdrU.ck
lich bezeugt ist, daB den heimischen Verhaltnissen ent
sprechend die Sklaven nicht wie dort ihren Herren uber-
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legen dargestellt werden durften. Der alteste Vertreter 
scheint Titinius gewesen zu sein, vielleicht ein alterer 
Zeitgenosse des Terenz; von den 15 uberlieferten Titeln 
seiner Stucke tragen 9 Frauennamen. N ach Varro war er 
ausgezeichnet durch die Treue der Charakterzeichnung. 
Der Schauplatz der Handlung einzelner seiner Stucke waren 
nach den Titeln italische Kleinstadte, das Milieu das der 
kleinburgerlichen Kreise. 

Wie ihm erteilt Varro dem T. Quinctius Atta, 
gestorben 77, das Lob der treuen Charakterzeichnung; 
insbesondere wird seine Fertigkeit in der Darstellung der 
Redeweise von Frauen geriihmt. Noch in der Zeit des 
Horaz wurden Stucke von ihm aufgefuhrt und von den 
Anhangern der alten Richtung beifallig beurteilt. 

Der bedeutendste und, nach den 40 erhaltenen Dramen
titeln zu schlieBen, fruchtbarste Vertreter der Gattung war 
L. Afranius, dessen Blute um 120 falIt. Die Titel weisen 
auf eine groBe Mannigfaltigkeit der Stoffe hin. Wahrend 
Titinius und Atta einen mehr volkstumlichen Ton ange
schlagen zu haben scheinen, schloB er sich wieder enger 
an die griechische Komodie an, besonders Menander, dem 
er manches entlehnt zu haben selbst in einem Prologe be
kannte. In Horaz' Zeit wagten ihn manche dem Menander 
gleichzustellen; jedenfalls erkannten ihn auch noch spatere 
Kritiker als einen ausgezeichneten Dichter an. Von seinem 
Incendium wissen wir, daB es noch unter Nero aufgefuhrt 
wurde. 

§ 14. Die Atellana (s. § 2) verlaBt gegen Ende 
dieser Periode die kunstlose Improvisation und wird zur 
Literaturgattung erho ben; nach dem Vorbild des griechischen 
Satyrdramas dient sie als Nachspiel (exodium) bei Auf
fiihrungen von TragOdien; Maske und derbe Sprache bleiben. 
Die Hauptvertreter sind L. Pomponius aus Bononia und 
Novius, deren Blute in die Zeit Sullas, um 90 v. Chr., 
fallt. Von Pomponius kennen wir gegen 70 Titel, von 
Novius uber 40, doch waren die Stucke als Nachspiele 
von geringem Umfange. Die Titel lassen eine Flille der 
verschiedensten Stoffe erkennen; viele enthalten schon die 
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N amen der stehenden Masken, einzelne weisen auf tra
vestierte mythologische Stoffe hin (Agamemno suppositus, 
Marsyas, armorum iudicium, Phoenissae, Hercules coactor). 
Die Possenhaftigkeit des Inhalts war, wie die Fragmente 
zeigen, noch gewhrzt mit personlichen Angriffen, politis chen 
Anspielungen und frechen Zoten. Pomponius wird als 
reich an Einfallen bezeichnet und als Meister ill Spiel 
mit den vel'schiedenen Bedeutungen der Worter. An 
Novius wird der Reichtum an beiBenden Witzen geruhmt. 
In Casars Zeit durch den Mimus zuruckgedrangt, kam 
die Atellana unter Tiberius wieder zu Ehren und blieb 
noch lange ein beliebtes Volksspiel. 

§ 15. Satire. C. Lucilius, geb. 180 als Latiner zu 
Suessa Aurunca, aus ritterlicher, beguterter Familie, durch 
seine Bruderstochter GroBoheim des Pompejus, diente vor 
Numantia unter Scipio. Diesem wie Laelius trat er person
lich nahe, und in deren Kreisen, aber an der Politik unbe
teiligt, fuhrte er ein geachtetes Leben. Er starb 102 zu 
Neapel. 

Durch Lucilius wurde die satura zu einer neuen 
Dichtungsgattung umgeschaffen, der einzigen nicht Von den 
Griechen entlehnten der romischen Literatur. Der Name 
bezeichnet fortan nicht mehr bloB eine Sammlung ver
misch ter Gedichte, sondern eine Art ethisch-politischer 
Lehrdichtung, also sittliche, nationale Ziele verfolgend, 
meist in kritisch-polemischer und witzig-spottender Form, 
und in diesem Sinne wird Lucilius als Begrlinder der satura 
bezeichnet. BeeinfluBt war er durch die altattische KomOdie 
und die zynisch-stoische Popularphilosophie. Auch in der 
metrischen Form war er ausschlaggebend fUr die Folgezeit, 
indem er, statt der anfanglichen Mannigfaltigkeit der 
Metra (Jamben, Trochaen, elegisches MaB, Hexameter) 
auch innerhalb der einzelnen Bucher nach der Art des 
Ennius, spater ausschlieBlich den Hexameter anwendete. 

Der Inhalt seiner zu verschiedenen Zeiten verbffent
lichten 30 Bucher Saturae (B. 26 das alteste), von denen 
zahlreiche, doch nur durftige Trlimmer (etwa 1350 Verse 
oder Versteile) aus einer nicht chronologische~ Sammelaus-
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gabe eines Grammatikers erhalten sind, war ein iiberaus 
mannigfaltiger. Alle Erscheinungen des politischen, sozialen 
und wissenschaftlichen Lebens zog er in den Kreis seiner 
Erorterungen; auch seine eigenen Erlebnisse und seine 
Studien uber literarische, antiquarische, grammatische und 
orthographische Fragen brachte er zur Besprechung. Ernsten 
Tadel und schonungslosen Spott richtete er nicht nur gegen 
Laster und Verkehrtheiten der Zeit im allgemeinen, sondern 
auch gegen einzelne ohne Ansehen der Person, sogar mit 
Namensnennung (Accius, Meteller), doch wuBte er auch 
wahres Verdienst warm zu wiirdigen. Seine Satiren miissen 
ein uberaus treues und lebensvolles Bild der Zeit gegeben 
haben. Bei seinem lebhaften Temperament arbeitete er 
schnell und legte mehr Gewicht auf die Sache als auf die 
sprachliche und metrische Form. Seine Redeweise war 
unendlich mannigfaltig: tragische Parodie, Gassenton, feiner 
Konversationsstil mit griechischen Brocken. Ais Lese
publikum wUnschte er sich weder ein ganz ungebildetes 
noch ein allzu gebildetes. Wie in seiner eigenen Zeit, so 
waren auch in der Folge seine Satiren lange eine beliebte 
Lekture; auch die Gelehrten kommentierten und be
arbeiteten sie kritisch. 

B. Prosa. 
§ 16. Spater als die Poesie kam die Prosa zur Ent

wickelung, und wahrend die Ausbildung jener lange in den 
Randen von Fremden war, verdankt die Kunstprosa ihre 
Entstehung einem echten Romer und fand ihre Weiter
entwickelung vorzugsweise durch vornehme Romer, wenn 
auch ebenfalls unter dem EinfluB der veredelnden grie
chischen Literatur. 

Aus den diirftigen Aufzeichnungen der Annalen 
(s. § 2) entwickelte sich seit dem Ausgange des zweiten 
punischen Krieges die romische Geschichtschreibung. 
Der EinfluB der griechischen Vorbilder zeigte sich vor
nehmIich in dem Vorherrschen des rhetorischen Elements, 
besonders dem Einflechten von Reden. Auch hier machte 
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der den Romern eigene praktische Sinn sich geltend; der 
leitende Gesichtspunkt war weniger die objektive Wahrheit 
als das patriotische Interesse, oft mit besonderer Hervor
hebung der Verdienste der eigenen Familie auf Grund von 
Familienchroniken. Da die alteren Geschichtschreiber bis 
auf Sallust sich der annalistischen Form bedienten, so be
faBt man sie gewohnlich unter der Bezeichnung Annalis ten. 
Meist wurde die Vorgeschichte von ihnen kurz behandelt; 
die Erzahlung erweiterte und vertiefte sich aber, je mehr 
sie sich der Zeit des Verfassers selbst naherte. 

Die erst en romischen Annalisten sind Q. Fabius 
Pictor, der nach der Schlacht bei Cannae (216) als Ge
sandter nach Delphi geschickt wurde, und L. Cincius 
Alimentus, 211 Pra~or. Wahrend sie die altere romische 
Geschichte von Aeneas an summarisch behandelten, stellten 
sie die selbsterlebten Ereignisse ausfuhrlich dar. Beide 
schrieben der hellenischen Leser wegen griechisch, wie auch 
noch einige von den Annalisten der folgenden Zeit, wie 
A. Postumius Albinus (Kons. 151) und C. Acilius, der 
155 einer athenischen Gesandtschaft als Dolmetscher bei
stand. Unter ihnen gilt Fabius, den Polybius und Diodor 
viel benutzten, fur die beste QueUe altromischer Geschichte, 
wenn er sich auch nach dem Urteil des Polybius in der 
Darstellung des Hannibalischen Krieges der Parteilichkeit 
gegen die Gegner schuldig machte. 

§ 17. Der Vater der romischen Kunstprosa und der 
erste lateinische Historiker ist M. Porcius Cato aus 
Tusculum, 234-149. Er machte den zweiten punischen 
Krieg mit, zuletzt in Sizilien und Afrika als Quastor des 
Scipio; 195 war er Konsul; 184 verwaltete er die Censur 
mit solcher Strenge, daB spatere Zeit ihm den Beinamen 
Censorius gab. Er war eine kernige, kraftige Natur, 
einfach in seinem Leben, knorrig im Umgange, eng in 
seinem politischen Horizonte, mit dem derben Witz und 
dem schlauen Egoismus des Bauern, dabei aber ein treuer 
Patriot, das Muster eines Romers von altern Schrot und 
Korn und in ehrlicher Dberzeugung gegen die mit der 
modernen Bildung einreiBenden N euerungen und MiBbrauche 
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in Religion, Politik und Gesellschaft fur den mos maiorum, 
wenn auch vergeblich, sich ereifernd. Erst nachdem er auf 
den Schlachtfeldern seiner PBicht gegen das Vaterland 
genugt, wandte er sich, ohne theoretische Vorbildung, der 
literarischen Tatigkeit zu und war fruchtbar auf den ver
schiedensten Gebieten. 

Zunachst war er bedeutend als Redner: Cicero kannte 
mehr als 150 Reden von ihm, die er im Alter tiberarbeitet 
hatte, teils politische (am beruhmtesten pro Rhodiensibus), 
teils gerichtliche (er selbst war 44 mal angek~agt, aber 
stets freigesprochen worden). Seine Redeweise war markig, 
schlagfertig, volkstumlich witzig, altertumlich, aber auch 
schon mit rhetorischem Aufputz. Sein Grundsatz dabei 
war: rem tene, verba sequentur, den Redner definiert er 
als einen vir bon u s dicendi peritus. 

1m Alter beg ann er ein umfassendes his tor i s c h e s 
Werk: Origines (Ursprunge) in 7 Buchern. Der Titel 
paBte nur auf die ersten 3, wohl zunachst besonders hera us
gegebenen Bucher, in denen er die Urgeschichte Roms und 
andrer italischer Gemeinden nach griechischen Mustern 
(Timaeus, Polemon) erzahlte. Das 4. und 5. Buch enthielten 
die beiden erst en punischen Kriege; die letzten f1i.hrten 
in immer breiterer Darstellung die Zeitgeschichte bis in 
das Jahr 149 fort; noch in seinen letzten Lebenstagen 
arbeitete er an dem siebenten Buche. Diese 4 Bucher 
scheinen erst nach seinem Tode herausgegeben und mit 
den 3 erst en unter gleichem Titel verbunden worden zu 
sein. Eine Eigentumlichkeit des Werkes war, daB es statt 
der N amen nur die Chargen der Feldherrn angab und 
allerlei Merkwurdigkeiten in geographischer und ethno
graphischer Hinsicht berucksichtigte. Cato benutzte die 
Quellen mit Kritik und trat in bewuBten Gegensatz zu den 
bisherigen Geschichtschreibern, deren annalistische Form 
er grundsatzlich verwarf. In den letzten Buchern stellte 
er auch seine eigenen Verdienste in das rechte Licht, be
sonders durch Einschaltung von ihm selbst gehaltener 
Reden, wahrend er Gegnern nicht immer Gerechtigkeit 
widerfahren lieB. 
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Ferner verfaBte er eine Art padagogischer Enzyklo
padie fur seinen Sohn (ad filium), in knapper Form das 
fur die Praxis Wissenswurdigste uber Landwirtschaft, Rede
kunst, Medizin u. a. enthaltend. - Von einzelnen der hier 
behandelten Materien hatte er sich Handbucher angelegt. 
Ein wahres Juwel, zugleich die alteste erhaltene, freilich 
etwas modernisierte Prosaschrift, ist sein im Kommandoton 
schmucklos stilisiertes Haus- und Wirtschaftsbuch De 
agricultura. Das erste Drittel enthalt Vorschriften fur 
die Bebauung des Ackers (bes. Wein- und Olbau) in den 
verschiedenen Jahreszeiten, die beiden anderen eine bunte 
Zusammenstellung von allerhand Ratschlagen fur den Haus
herrn (Kontrakte, Opfer, Rezepte, auch Beschworungs
formeln usw.). - Endlich gab es von ihm eine Sammlung 
von Briefen an seinen Sohn und von witzigen Aus
spriichen (apophthegmata), auch ein Spruchbuch mit 
Lebensregeln (carmen de moribus). 

§ 18. Das Beispiel Catos hatte die Wirkung, daB die 
romischen Geschichtschreiber der Folgezeit sich fast aus
schlieBlich der lateinischen Sprache bedienten, wahrend sich 
die von ihm bekampfte annalistische Darstellung noch lange 
behauptete. Vertreter dieser Richtung waren L. Cassius 
Hemina. der alteste lateinisch schreibende Annalist und 
zur Zeit der Gracchen namentlich deren Gegner L. Calpur
nius Piso Frugi (Kons. 133) mit padagogischer Tendenz, 
Cn. Gellius und C. Fannius (Kons. 122). Der bedeutendste 
Historiker dieser Zeit war L. Coelius Antipater, der sich 
auf die Darstellung des Hannibalischen Krieges beschrankte 
und so der Begrlinder der historischen Monographie wurde. 
Auch zeigte er einige Quellenkritik und Darstellungskunst, 
doch brachte er auch zuerst das rhetorische Element 
durch Einschaltung von frei erfundenen Reden stark zur 
G~ltung. 

Sein jungerer Zeitgenosse Sempronius Asellio, 134 
Kriegstribun vor Numantia, hat als erster nur selbsterlebte 
Zeitgeschichte (bis ca. 91) geschrieben und war der erste 
romische Pragmatiker: er wollte nicht nur die auBeren 
Kampfe, sondern auch die inneren Angelegenheiten, und 
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zwar, wahrscheinlich nach dem Muster des Polybius, mit 
besonderer Riicksicht auf den ursachlichen Zusammenhang 
der Begebenheiten darstellen. 

L. Cornelius Sisenna, Prator 78, gest. 67, behandelte 
in seinen Historiae die Sullanische Zeit. Seine Darstellung 
war breit und geziert, auch schaltete er mit Vorliebe pikante 
Anekdoten ein, wie er auch die schltipfrigen Erzahlungen 
des Aristides von Milet (ca. 160) ubersetzte. Sein Fort
setzer war Sallust in seinen Historiae. 

Dagegen kehrten zu der Weise der friiheren Annalisten 
zurUck seine Zeitgenossen Q. Claudius Quadrigarius 
und Valerius Antip,s, die aus Unterhaltungssucht, Partei
interesse und Familieneitelkeit ausschmuckten, fabelten 
und falschten. Claudius arbeitete die griechische Darstellung 
des Acilius von 390 an ins Lateinische um und setzte sie 
fort, Valerius vertrat in einer weitschweifigen Stadtchronik 
von mindestens 75 B. die Senatspolitik. Fur die Plebejer 
nahm Partei C. Licinius Macer (gest. 66), den Aelius 
Tu bero benutzte. Alle diese Novellisten sind Hauptquelle 
des Livius und Dionysius v. HalikarnaB. 

Endlich entstanden in dieser Zeit noch eine Reihe von 
Denkschriften und Autobiographien hervorragender Mp,nner, 
eine Art politischer Rechtfertigungen, so der Optimaten 
M. Aemilius Scaurus (162 - ca. 89) und P. Rutilius 
Rufus (Kons. 105), ferner des Philhellenen Q. Lutatius 
Catulus, Kollegen des bildungsfeindlichen Marius 102, und 
des L. Cornelius SuUa (138-78), der sich in den 
22 Biichern Rerum gestarum als ein Werkzeug der Vor
sehung darzustellen suchte. 

§ 19. Beredsamkeit; Rhetorik. Die Beredsam
keit fand vermoge ihrer praktischen Bedeutung als Macht
mittel im Kampf des Tages vor Gericht, im Senat und in 
den Volksversammlungen, und vermoge der natiirlichen 
Begabung der Romer unausgesetzte PHege und Forderung 
und hatte zahlreiche Vertreter. Fast an allen bedeutenden 
Staatsmannern und Feldherrn der Zeit wird auch ihre 
Beredsamkeit hervorgehoben. Auch dieses Gebiet ver
mochte sich dem EinHu13 des Griechentums nicht zu ent-
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ziehen; doch hatte die Beredsamkeit bereits einen solchen 
Grad naturlicher Entwickelung gewonnen, daB die Bekannt
schaft mit der griechischen Rhetorik nur ihre kiinstlerische 
Vervollkommnung fordern, nicht aber ihrem nationalen 
Oharakter Eintrag tun konnte. Als der erste, der den 
hellenistischen Modestil zur Anwendung brachte, wird Servo 
Sulpicius Galba (Konsul 144) bezeichnet, und schon 
den jungeren Gracchus machte die Verbindung von An
lage und Kunst zu einem bewunderten Redner. Als die 
bedeutendsten Redner dieser Periode erscheinen M. An
tonius, 143-87, der GroBvater des Triumvirn, der mehr 
Praktiker als Theoretiker war, und an dem besonders die 
Kraft, Fiille, Lebendigkeit geriihmt wird, und L. Licinius 
Orassus, 140-91, der mehr durch Wurde, feinen Witz, 
Klarheit und Gewahltheit des Ausdrucks wirkte. Beide 
waren hochberilhmte Sachwalter. 

Der Unterricht in der Rhetorik befand sich lange 
Zeit ausschlieBlich in den Randen von Griechen. Zwar 
wurde 161 die Ausweisung der griechischen Rhetoren und 
Philosophen durch einen SenatsbeschluB verfugt; doch blieb 
diese MaBregel ohne Erfolg, und der Unterricht in der 
griechischen Rhetorik gestaltete sich zu einem wesentlichen 
Bestandteil der romischen Jugendausbildung. Als der 
Freigelassene Plot ius Gallus und nach ihm andere als 
lateinische Lehrer der Rhetorik auftraten und groBen 
Zulauf fanden, schritt der Oensor Licinius Orassus mit 
einem Edikt dagegen ein; aber auch dieser Versuch, die 
Stromung der Zeitrichtung zu hemmen, war vergeblich. 
Doch erteilten den lateinischen Unterricht in der Rhetorik 
nur Freigelassene bis in die Zeit des Augustus, wo der 
Ritter Bland us der erste Freigeborene war, der als offent
licher Lehrer der Beredsamkeit auftrat. - Aus der Zeit 
zwischen 86-82 stammt die Rhetorik des sog. Auctor 
ad Rerennium in 4 Buchern, nachst Oatos Schrift uber 
die Landwirtschaft das zweite vollstandige lateinische 
Prosawerk, das wir besitzen, und zugleich die vorziiglichste 
Leistung der romischen Literatur auf dies em Gebiete. Ob
wohl nach griechischen Quellen arbeitend, sucht der unbe-
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kannte Verfasser, ein Anhii.nger des Marius, den Gegenstand 
vom national-romischen Standpunkt zu behandeln und 
ersetzt daher die griechischen Kunstausdriicke durch 
lateinische, wie er auch die Beispiele aus ii.lteren romischen 
Schriften entlehnt oder selbst bildet. 

§ 20. Das einzige Gebiet der romischen Prosaliteratur, 
welches eine durchaus nationale Entwickelung genommen 
hat, ist die Rechtswissenschaft. Die juristische Tii.tig
keit der friiheren Zeit war eine durchaus praktische. Als 
Verfasser des ersten juristischen Lehrbuchs wird S. Aelius 
Paetus Catus, Konsul 198, genannt, dessen Tripertita 
(= ius Aelianum), die Gesetze der 12 Tafeln, einen Kom
mentar dazu und das Klageformular enthielten. In seiner 
Familie ubrigens wie auch ill der der Porcii und Mucii 
war die Beschii.ftigung mit der Rechtswissenschaft gewisser
maBen erblich. Ein Glied der letzteren Familie, der Pontifex 
Q. Mucius Scaevola, gest. 82, verfaBte die erste, auf 
stoischer Systematik beruhende Darstellung des gesamten 
Privatrechts in seinem Werke de iure civili in 
18 Buchern. 

§ 21. Grammatik. Zur EinfUhrung der gramma
tischen Studien in Rom gab der pergamenische Gelehrte 
Krates von Mallos wii.hrend eines durch Beinbruch ver
lii.ngerten Aufenthaltes in Rom 168 durch Vorlesungen fiber 
griechische Schriftsteller eine nachhaltige Anregung. Nach 
dem von ihm gegebenen Beispiel fing man an, sich mit 
literarhistorischen und sprachlichen Studien zu beschii.ftigen: 
Der angesehenste PhilolQge war der Ritter L. Aelius 
Stilo (von 8tilu8 = Griffel, weil er Reden fur andere schrieb) 
Praeconinus (als Sohn eines praeco = Ausrufers), geb. urn 
150 in Lanuvium, der teils schriftstellerisch, teils in freier 
Lehrtii.tigkeit wirkte. Seine bedeutendsten Schuler waren 
Varro und Cicero. Er begrundete nach griechischer Methode 
die lateinische Sprach - und Altertumsforschung, indem er 
auf die ii.ltesten Sprachdenkmii.ler zuriickging und sie 
kommentierte, wie das Salierlied und in einem glosso
graphischen Werk die Zwolftafelgesetze. Seine Schriften 
verwerteten Varro und Verrius Flaccus. 
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§ 22. Fur die Entwickelung der land wirtschaft
lichen Literatur war die Dbersetzung des 28 Bucher um
fassenden landwirtschaftlichen Werkes des Karthagers 
Mago von Wichtigkeit, welche der Senat nach der Zer
st6rung Karthagos durch eine Kommission veranstalten 
lieB. Von einheimischen Schriftstellern behandelten diesen 
Gegenstand die beiden Saserna, Vater und Sohn, wie 
Cato auf Grund praktischer Erfahrung. 



Zweite Periode. 

Von den Bilrgerkriegen bis zum Tode des 
Augustus (ca. 90 v. Chr. bis 14 n. Chr.): 

das goldene Zeit alter. 
§ 23. In der literarischen Entwickelung und der 

Geistesbildung dieser Zeit tritt der verfeinernde griechische 
EinfluB immer starker hervor. Entweder machte der junge 
Romer seine Studienreise nach dem griechischen Osten, 
besonders nach Athen oder Rhodus, um dort an den Quellen 
die griechische Bildung in sich aufzunehmen, oder es war 
ihm auch bequemer gemacht: ilberall in Italien war das 
Griechentum heimisch geworden, im Jugendunterricht, 
durch heriibergekommene Bilcherschatze, durch Dber
setzungen u. a. Und diese Einwirkung war kraftig genug, 
um ein Aufbluhen der lateinischen Literatur hervorzu
rufen und ihr goldenes Zeitalter herbeizuf1.ihren, in dem 
Hellenentum und Romerart organisch verwuchs und die 
lateinische Sprache zu einer solchen Vollkommenheit ent
wickelt wurde, daB sie selbst nach dem Untergange des 
Reichs uber tausend Jahre hindurch die Bildung der Volker 
beherrscht oder stark beeinfluBt hat. Freilich wurde da
durch die Kluft zwischen Schrift- und Volkssprache unuber
briickbar. 

Besonders wurde die Beredsa mkeit gepflegt, aber 
nicht mehr nur wegen ihrer praktischen Bedeutung, sondern 
man legte nun auch Wert auf die Schonheit der Form, 
den Rhythmus der Rede und studierte eifrig die Theorie 
der Redekunst. Als Muster bei den Romern wurde Cicero 
maBgebend, allerdings nicht unbestritten und auf die 
Dauer. Unter Augustus, der die republikanischen Formen 
auBerlich fortbestehen und bei der allgemeinen Ermattung 
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und l!'riedenssehnsucht allmahlich von selbst absterben 
lieB, schwand dann mit dem abnehmenden EinfiuB der 
politischen Versammlungen auch die Bedeutung und damit 
die Bliite der Beredsamkeit, und sie verlor sich immer 
mehr in kunstvolle Schuldeklamationen oder Gerichts
reden. - Auch die Geschichtschreibung wurde eifrig 
betrieben und hatte mehrere GroBen aufzuweisen. Ihren 
Gegenstand bildete uberwiegend die Darstellung der 
romischen Geschichte in Vergangenheit und Gegenwart, 
oft yom Parteistandpunkte aus, aber in kunstlerischer Ge
staltung. Die Behandlung der Geschichte anderer Volker 
hatte man gegen Ende der Republik angefangen, die Zeit 
des Augustus brachte eine Universalgeschichte. - Weit 
verbreitet ist unter den Gebildeten das Interesse fur grie
chische Philosophie, aber weniger nach der theoretischen 
als nach der praktischen Seite. In der Literatur ist ihr 
Rauptvertreter Cicero. - Gelehrte Studien, nament
lich die grammatischen, erreichen in der Republik mit 
Varro eine hohe Bliite und werden auch in der Monarchie 
mit Eifer betrieben. - Die Rechtswissenschaft erhielt 
durch methodische Ausbildung eine bedeutende Forderung. 
Ratte frliher der Jurist dem Redner an Wirksamkeit und 
Ansehen nachgestanden, so fing jetzt der Juristenstand sich 
zu dem angesehensten und einfiuBreichsten im Staate aus
zubilden an, daher sich dies em Fache gerade die tiichtigsten 
Krafte zuwenden. 

Auf dem Gebiete des Dramas brachte die SchluBzeit 
der Republik nur eine neue Posse, den Mimus, zur Aus
bildung; sonst war die dramatische Produktion erstorben. 
Die Versuche der Augusteischen Zeit, sie wieder zu beleben, 
blieben ohne Erfolg: der Mimus und der neuaufgekommene 
Pantomimus beherrschten die Buhne. Um so mehr ent
faltete sich die Poesie nach anderen Seiten hin. Die in 
den letzten Jahrzehnten der Republik aufgekommene 
alexandrinische Richtung pfiegte nicht nur neue Gattungen, 
sondern forderte auch die kunstvolle Gestaltung der sprach
lichen und metrischen Form. Eine iiberaus rege und viel
seitige poetische Tatigkeit entfaltete sich unter Augustus, 

Kopp, Rom. Literaturgesch. 9 Auf!. 3 
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in dessen Zeit die romische Poesie ihren Hohepunkt er
reichte. Der Herrscher selbst begtlllstigte die literarischen 
Bestrebungen, teils aus wirklichem Interesse, teils aus 
Berechnung; die Beachtung, die er schenkte, notigte, seine 
Wtinsche zu beriicksichtigen und seiner Person zu huldigen. 
N eben ihm erwiesen sich hochgestellte Manner wie Maecenas, 
Pollio, Messalla als Gonner und Forderer der Literatur. 
Forderung brachten auch die von Pollio eingefuhrten 
recitationes J Vorlesungen von Werken vor ihrer Ver
offentlichung, anfangs vor einem geladenen Publikum, 
spater mit unbeschranktem Zutritt, die bis weit in die 
Kaiserzeit fortbestanden haben; Fordenmg auch die damals 
zuerst begrundeten offentlichen Bibliotheken, namentlich 
die von Augustus 28 im Tempel des Apollo auf dem Palatin 
gestiftete Bibliotheca Palatina graeca et latina. Fur 
schnelle Verbreitung der Literaturwerke sorgte der durch 
die rege Schriftstellerei in Aufschwung gekommene Buch
handel. Hervorragende Vertreter fand die poetische 
Literatur dieser Zeit auf dem Gebiete des Epos, des Lehr
gedichts, der Lyrik, der Satire und der Elegie, in der die 
Romer sogar die Griechen ubertroffen haben. 

Entsprechend den beiden Hauptrichtungen dieser 
Periode konnen wir zwei Abschnitte unterscheiden, deren 
erster, etwa bis zum Tode Ciceros, das goldene Zeitalter 
der Prosa bezeichnet, wahrend del' zweite, ungefahr bis 
zum Tode des Augustus reichend, als das goldene Zeit
alter del' Poesie gelten kann. 

I. Die Ciceronische Zeit. 

A. Prosa. 

§ 24. In del' jetzt zur hOchsten Blute gekommenen 
Beredsamkeit nahm anfangs Q. Hortensius Hortalus 
(114--50) den ersten Rang ein, ein hochbegabter, nament
lich mit wunderbarem Gedachtnis und allen Vortragsmitteln 
ausgestatteter Mann, del' in jiingeren Jahren die Redekunst 
mit leidenschaftlichem Eifel' pflegte, dann abel' einem 
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genuBreichen Leben nachhing und sich von seinem jungeren 
Zeitgenossen Cicero uberflugeln lieB. Er war der von der 
jungeren Generation bewunderte Vertreter des Modestils, 
des genus asianum, dessen beide Hauptrichtungen, 
gesuchte Zierlichkeit und pomphafte Fulle, er zu vereinigen 
wuBte. Auch Cicero huldigte anfangs dieser Richtung, 
bis er sich durch den EinfluB des beruhmten Molon wahrend 
seines Aufenthaltes in Rhodus einen maBvolleren Stil 
aneignete; jedoch hafteten ihm kunstliches Pathos und 
Wortfulle noch immer an. Auch gegen diese Uberfulle 
bildete sich eine Gegenpartei, die der sogenannten Attiker, 
welche in der Schlichtheit der alteren attischen Redner die 
wahre Beredsamkeit erblickten und besonders den nuchter
nen Lysias als Stilideal hinstellten. Del' erste Vel'tl'eter 
diesel' Richtung war del' Casarianer M. Calidius, ihr 
Vorkampfer C. Licinius Calvus (s. § 36), auf dessen 
Seite sich auch M. Iunius Brutus stellte, wie auch Casar 
sich ihr zugeneigt zu haben scheint; doch vermochte sie 
sich auf die Dauer del' Autoritat Ciceros gegeniiber, der, 
zwischen den Extremen vermittelnd, in Demosthenes sein 
Ideal fand, nicht zu behaupten. 

§ 25. Der grbBte Redner Roms war M. Tullius 
Cicero, geboren am 3. Januar 106 zu Arpinum als Sohn 
eines rbmischen Ritters. Zusammen mit seinem 4 Jahr 
jiingeren Bruder Quintus genoB er in Rom den Unterricht 
der tiichtigsten Lehrer, harte auch noch die berlihmten 
Redner M. Antonius und L. Crassus (s. § 19): in die Philo
sophie wurde er eingefuhrt durch den Epikureer Phaedrus, 
den Akademiker Philon und den Stoiker Diodotus, den 
er spater ganz in sein Haus nahm, in die Rechtswissenschaft 
durch Q. Mucius Scaevola Augur und nach dessen Tode 
durch den gleichnamigen Pontifex. Inzwischen hatte er 
unter Pompejus Strabo auch einen Feldzug mitgemacht 
im Bundesgenossenkriege 89. Bald darauf verfaBte er 
schon eine rhetorische Schrift und trat praktisch als Redner 
auf. 79 unternahm er zur Herstellung seiner Gesundheit 
und zu seiner weiteren Ausbildung eine Reise nach Griechen
land und Kleinasien, auf der er in Athen, wo er den Aka-

3* 
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demiker Antiochus von Askalon hOrte, mit T. Pomponius 
Atticus eine Freundschaft furs Leben schloB. In Rhodus 
harte er den gefeierten Rhetor Molon und den Stoiker 
Posidonius. 77 zurilckgekehrt, heiratete er die sitten
reine, aber herrische Terentia. 75 war er Quastor in Lily
baeum auf Sizilien. 70 erho b er die Anklage gegen Verres: 
dieser ging noch wahrend der Verhandlung freiwillig in die 
Verbannung, Hortensius gab die Verteidigung auf; Cicero 
war von jetzt ab unbestritten Roms erster Redner. 69 war 
er Adil; 66 als Prator suchte er die Gunst des machtigen 
Pompejus zu erwerben durch seine Rede fur die lex Manilia 
de imperio Cn. Pompei. 63 als Konsul enthilllte und unter
druckte erdie Verschworung des Catilina; er stand jetzt auf der 
Hohe seiner politischen Bedeutung, die er jedoch gegenilber 
den Triumvirn nicht zu behaupten vermochte. 58 durch einen 
Antrag des Clodius (ut qui civem Romanum indemnatum 
interemi88et, ei aqua et igni interdiceretur) wegen ungesetz
licher Hinrichtung der Catilinarier bedroht, ging er ins Exil 
nach Thessalonich, wurde aber 57 zuruckberufen, besonders 
auf Betrieb des Konsuls Lentulus und der Volkstribunen 
Sestius und Milo, die er spater verteidigte. Der Macht
stellung im Senate beraubt, wandte er sich jetzt mehrere 
Jahre einer Schriftstellerei groBen Stiles zu. 51/50 war er 
Prokonsul von Cilicien. 1m Burgerkriege trat er nach 
langem Schwanken auf die Seite des Pompejus und folgte 
ihm auch nach Dyrrhachium. Nach der Schlacht bei Phar
salus aber 48 kehrte er nach Italien zuruck und lebte, meist 
auf seine Guter zuruckgezogen, philosophischen und rhetori
schen Studien. 46 lieB er sich von Terentia scheiden und 
heiratete Publilia, von der er sich aber 45 wieder trennte. 
In demselben Jahre erschutterte ihn der Tod seiner viel
geliebten Toohter Tullia. Seine letzte Glanzzeit erlebte 
der gescheiterte Staatsmann nach Casars Ermordung, als er 
eine allgemeine Amnestie vermittelte und spater gegen 
Antonius die Philippischen Reden hielt. Als dann aber 
das zweite Triumvirat zustande kam, wurde auch Cicero 
auf jenes Veranlassung geachtet und auf seinem Formianum 
bei Cajcta am 7. Dez. 43 durch den Centurio Herennius getotet. 



37 

Cicero war eine reichbegabte und vielseitige Natur, 
von staunenswerter Arbeitskraft, ein sittlich reiner Cha
rakter, liebensWiirdig und weich von Gemut und ein warmer 
Freund des Vaterlandes. Politisch ein riIckwarts gewandter 
Schwarmer und nicht ohne Selbsttauschung und Eitelkeit, 
war er fur die sturmbewegte Zeit zu schwankend und zu 
verzagt. GroBe Kenntnisse hatte er sich durch FleiB und 
durch wunderbare Aneignungsfahigkeit auf den verschie
densten Feldern des Wissens erworben, und er hat seinen 
Landsleuten neue Gebiete erschlossen, wenn auch sein Wissen 
oft mehr umfangreich als tiefgehend war. Ein glanzender 
aktueller Redner, schuf er den Romern auch die literari
sche Staats- und Gerichtsrede, ebenso nach seinen eigen
sten Erfahrungen mit uberlegener Sachkenntnis die Theorie 
der griechisch-romischen Redekunst. Er vermittelte ihnen 
ferner die griechische Philo sophie und ward 'als geistiges 
Oberhaupt "der Vollender der kunstmaBigen, mustergultigen 
Sprache seines Volkes"; vielleicht der gebildetste Mann des 
Altertums, ist er daher "das Haupt der rbmischen Bildung 
und ihrer Propaganda fur aIle Zeit en " geworden. 

Mit groBer Leichtigkeit versuchte sich Cicero schrift
stellerisch auf den verschiedensten Gebieten, auch wo es 
ihm an Begabung fehlte, wie in Poesie, Jurisprudenz und 
Geschichtschreibung. AIle diese Versuche aber (Gedichte 
wie Marius, die Geschichte seines Konsulats - diese 
auch in griechischer und lateinischer Prosabearbeitung) 
sind verloren gegangen bis auf nicht unbedeutende Dber
reste seiner Dbersetzung von Arats tPwJ)6p.eJ)a, einer 
Jugendarbeit. 

In seinen Reden zeigt Cicero allerdings nicht das Ethos 
und die Kraft des Demosthenes, aber weltmannische Bildung 
und eine bezaubernde Feinheit des Stils. Die schonklingende 
Phrase und imponierende Periode muB freilich nach griechi
schem Muster auch die Schwache der Sache verdecken helfen. 
Erhalten sind von den oft erst nach dem Vortrage ausge
arbeiteten Reden 57, gegen 20 in Bruchstucken, teils 
gerichtlicher, teils politischer Art. Wir nennen hier: pro 
Quinctio, die alteste erhaltene, aus dem J. 81; pro 
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S. Roscio Amerino, seine erste Rede in einem Kriminal
fall, 80; pro Roscio comoedo; in Verrem 70, bestehend 
aus der dem Prozesse vorangegangenen divinatio in 
Caecilium, durch die sich Cicero das Recht erstritt, statt 
des vorgeschobenen Scheinklagers Q. Caecilius Niger als 
Anklager aufzutreten, der actio I, der bei der erst en Verhand
lung (de repetundis) gehaltenen Einleitungsrede der An
klage, und der actio II in 5 Buchern (1. de praetura urbana; 
II. de iuris dictione Siciliensi; III. de frumento; IV. de 
signis; V. de suppliciis: Teiltitel), nicht wirklich gehaltenen 
Reden, in denen er den fur die zWeite, wegen Verres' frei
williger Entfernung nicht erst stattgefundene Verhandlung 
gesammelten reichen Stoff nachtraglich kunstlerisch ver
arbeitet hat; de imperio Cn. Pompei 66, seine erste 
Staatsrede, bewundernswert wegen klarer Disposition und 
meisterhafter Darstellung (Gegner: Catulus, Hortensius); 
von den konsularischen 4 Reden De lege agraria (IV. ver
loren), 4 in L. Catilinam (1. IV in senatu, II. III ad 
populum), pro Murena, ausgezeichnet durch Geist und 
Witz; 62 pro Sulla, pro Archia poeta, um diesem 
das bestrittene Burgerrecht zu retten (darin eine Iangere 
Digression: das Lob der Wissenschaften); 57 Dankreden 
ad senatum und ad populum wegen seiner ZUrUckberufung 
aus dem Exil, De domo sua ad pontifices wegen Ruck
gabe seines Hausareals; 56 pro P. Sestio, der fur Ciceros 
ZUrUckberufung tatig gewesen und nun de vi angeklagt 
war; De provinciis consularibus (im Gefolge der 
Triumvirn); 54 pro Cn. Plancio, fur seinen Schutzpatron 
im Exil wegen Wahlumtriebe; 52 pro T. Annio Milone 
wegen Ermordung des Clodius, nicht die wirklich gehaltene 
Rede, sondern nachtraglich dem Verurteilten zum Trost 
ausgearbeitet, wohl die glanzendste der Ciceronischen; 
46 pro Marcello, vor Casar zum Dank fur die Begnadigung 
des stolzen Pompejaners; pro Q. Lig ario, um des sen Be
gnadigung durch Casar; pro rege Deiotaro 45, der eines 
Mordversuchs auf Casar angeklagt war; die 14 orationes 
Philippicae 44 und 43, voll der heftigsten Angriffe gegen 
Antonius als Privatmann und als Politiker und voll Er-
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mahnungen an Senat und Yolk, demselben Widerstand zu 
leisten und seine Gegner zu schfitzen; die zweite nur als 
Broschfire veroffentlicht. - Verloren ist eine ganze Anzahl 
von Reden, u. a. auch die (nur geschriebene) Lo brede 
auf Cato Uticensis yom J. 46, welche Casars Erwiderung 
in seinem Anticato (2 B.) hervorrief. - Schon fruh wurden 
Ciceros Reden Gegenstand gelehrter Behandlung, so nament· 
lich durch Q. Asconius Pedianus (s. § 62); auBer den 
Dberresten von dessen Kommentaren besitzen wir noch 
Scholiensammlungen aus spaterer Zeit, von denen am wert· 
vollsten die Scholia Bo biensia (c. 4. Jahrh.) sind, in 
denen der vollstandige Asconius benutzt ist. 

In seinen rhetorischen Schriften ist Cicero anfangs 
Schuler der Griechen, spater gegen Ende seines Lebens 
durchaus selbstandig auf Popularisierung der theoretischen 
Lehren bedacht. Erhalten sind: De inventione (so ge
wohnlich nach dem Inhalte von der Auffindung des Stoffes 
betitelt), 2 B., die unreife Verarbeitung eines Kollegheftes, 
infolge einer gemeinsamen lateinischen Quelle vielfach 
genau ubereinstimmend mit der Rhetorik ad Herennium 
(s. § 19); - De oratore, 3 B., 55 herausgegeben, die 
glanzendste seiner rhetorischen Schriften, in Form von 
Dialogen, in denen besonders der mehr theoretische L. Cras
sus und der mehr praktische M. Antonius ihre Ansichten 
darlegen fiber Wesen und Bildung des Redners (I), uber 
Sammlung, Ordnung und Einpragung des Stoffs (II), uber 
Ausdruck und Vortrag (III). In Ciceros Sinne bedeutet 
die Ausbildung des Redners die Bildung des ganzen Mannes, 
"der mit der staatlichen Gesinnung'des Romers die griechisch
menschliche Kultur verbindet". - Brutus [de claris 
oratoribus] 46, ebenfalls in Dialogform, unsere wert
vollste Quelle fur die Geschichte der romischen Beredsam
keit: Cicero verfolgt die in seiner Person gipfelnde Ent
wicklung der Redekunst, wobei er fiber 200 Redner be
rucksichtigt; - Orator ad M. Brutum 46: in erganzender 
N eubearbeitung uber Stil, rhythmischen Tonfall und das 
Idealbild des Redners erlautert er seine Ansichten durch 
Musterbeispiele zu den verschiedenen genera dicendi: -
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De optimo genere oratorum, wie die beiden vorher
gehenden in Beziehung stehend zu dem Streite gegen die 
Richtung der sog. Attiker (s. § 24), eine Einleitung zu einer 
Dbersetzung der Reden des Demosthenes fur den Kranz 
und des Aschines gegen Ctesiphon als Musterstucke der 
attischen Beredsamkeit; - Partitiones oratoriae, urn 
54, ein Katechismus in Form eines Gesprachs zwischen ihm 
und seinem Sohne uber die Hauptpunkte der Rhetorik; -
Topica ad C. Trebatium, eine 44 wahrend der Dberfahrt 
von Velia nach Rhegium aus dem Gedachtnis niederge
schriebene Darstellung der Aristotelischen Lehre von der 
Beweisfindung. 

Ciceros philosophische Schriften sind erstaunlich 
schnell niedergeschrieben, meist erst in den letzten beiden 
Lebensjahren, als er sich von seiner politischen Tatigkeit 
zuruckgedrangt sah. Er entbehrte des philosophischen 
Geistes und betrachtet nach Romerart die Philo sophie 
vom Standpunkte des praktischen Nutzens fUr das Leben, 
besonders fur den Redner. Er ist daher durchaus Dilettant 
und Eklektiker; auch schopft er wenig aus ersten Quellen. 
Bei der Eilfertigkeit muBte "Tiefgedachtes verfiacht, 
manches feine Gewebe verzettelt werden" ; MiBverstandnisse 
und Fluchtigkeiten sind in seinen zusammengefiickten 
Reproduktionen nicht selten, am sichersten bewegt er 
sich in dem System der neueren Akademie (Carneades), 
dem er sich zuneigte. Sein Verdienst liegt darin, daB er 
Rom die griechische Philo sophie in der reifsten SchOnheit 
seiner Sprache zuganglich gemacht und die philosophische 
Terminologie geschaffen hat. Fur die Weltliteratur sind 
aber diese Kunstwerke als Hauptquellen der hellenistischen 
Systeme auch materiell von unschatzbarem Wert. Wir be
sitzen: 

De republica, 6 B., begonnen 54, nur in Trummern 
erhalten, darunter das Somnium Scipionis aus B. VI: in 
einem von dem jungeren Scipio geleiteten Gesprache wird 
die Frage nach der besten Staatsform erortert und als 
solche eine Mischung von Monarchie, Aristokratie, Demo
kratie erkannt, etwa verwirklicht in der romischen Re-
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publik vor der Zeit der Gracchen; - De legibus, ange
fangen 52, eine Erganzung zu dem Buch uber den Staat, 
wohl unvollendet geblieben: von den urspriinglich minde
stens 5 Buchern sind 3 (luckenhaft und starkt verderbt) er
halten, in denen hauptsachlich von Natur-, Sakral- und 
Staatsrecht gehandelt wird (dabei auch Nachbildungen von 
Gesetzen in altertiimlicher Sprache); - Paradoxa Stoi
coru m 46, rhetorische Erorterung von 6 auffalligen stoi
schen Lehrsatzen, belegt durch Beispiele aus Geschichte 
und eigenem Leben; - De finibus bonorum et malo
rum, 5 B., 45: kritische Zusammenstellung der Lehren 
der verschiedenen griechischen Philosophenschulen uber 
das hOchste Gut und das hOchste Dbel (1. II die Ansichten 
der Epikureer; III. IV der Stoiker; V der Akademiker 
und Peripatetiker); - Academica 45, urspriinglich zwei 
Bucher, dann von Cicero selbst in vier erweitert: erhalten 
sind von der ersten Bearbeitung (Academica priora) Buch II 
(= Lucullus; die Erkenntnislehre der neueren Akademie), 
von der zweiten ad Varronem (Academica posteriora) der 
Anfang von B. I (die Entwickelung der Philo sophie von 
Sokrates bis auf Zenon und Arcesilaus); - Timaeus J 

Bruchstucke einer Dbersetzung der gleichnamigen Platoni
schen Schrift; - Tusculanae disputationes, 5 B. 
(I. von der Todesverachtung; II vom Ertragen des Schmerzes ; 
III von der Linderung des Kummers; IV von den ubrigen 
Gemutsbewegungen; V daB zum glucklichen Leben die 
Tugend allein genugt), 45, benannt nach Ciceros Land gut , 
wo die funf Gesprache gehalten gedacht werden, durchaus 
eklektisch und ziemlich schnell gearbeitet; - De natura 
deorum, 3 B., 44 vollendet, uber die Ansichten der Epi
kureer, Stoiker und Akademiker vom Wesen der Gatter: 
diese Schrift leidet besonders an Unklarheit und Fluchtig
keit; - Cato Maior de senectute ad Atticum, 44, eine 
dem alten Cato in den Mund gelegte Apologie des Greisen
alters gegen die landIaufigen VOrwiirfe; - De divinatione J 

2 B., 44, uber die Ansichten der Stoiker (I) und der Aka
demiker (II) nber Offenbarung und Weissagung, eine Er
ganzung der Bucher de natura deorum - ehenso wie 
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De fato 44, nur als Bruchstuck erhalten, vom Standpunkt 
der Akademie gegen die stoische Lehre vom Schicksal; -
Laelius de amicitia 44, ein Gesprach uber den Wert 
der auf sittlicher Grundlage ruhenden Freundschaft, aus
gezeichnet durch Lebendigkeit der Darstellung; Quelle: 
Theophrast IIep'r. so,;'[ar;;; - De officiis ad Marcum 
filium, 3 B. (I vom honestum; II vom utile; III vom Wider
streit beider), 44, eine Abhandlung uber die P1lichtenlehre 
im Anschlu13 an die Stoiker Panaetius und Posidonius, 
belebt durch zahlreiche Beispiele aus der Geschichte; eine 
Erganzung dazu war das nicht mehr vorhandene Werk 
de virtutibus. AuBer diesem sind noch einige andere 
philosophischen Schriften verloren gegangen, wie der im 
Altertum und auch von Augustin sehr geschiitzte Hor
tensius, eine Rechtfertigung und Empfehlung des Stu
diums der Philosophie, 45, gleichsam eine Einleitung der 
geplanten philosophischen Schriften, de gloria, die 
consolatio (eine Selbsttrostung uber den Tod seiner 
Tullia, 45, QueUe: Crantor rrep'c rrell{}our;;). 

Die von einer sehr ausgedehnten Korrespondenz noch 
vorhandenen Briefe Ciceros, meist aus seiner spiiteren 
Lebenszeit, sind wichtig fur die Kenntnis seines Charakters 
und eine reiche Fundgrube fur die Zeitgeschichte, urn so 
mehr, da Cicero mit den bedeutendsten Miinnern im Brief
wechsel stand und Atticus gegenuber auch seinen augen
blicklichen Stimmungen riickhaltlos Ausdruck gab. Mit 
diesen Herzensergussen des liebenswerten Menschen, deren 
wahIlose Veroffentlichung eine grobe 1ndiskretion war, ist 
mehrfach schnMer MiBbrauch getrieben. Nur wenige 
Briefe waren fur die 6ffentlichkeit bestimmt. Sie zeigen 
dahel' eine groBe Verschiedenheit des Tones, sind aber 
uberwiegend Muster der feinen Umgangssprache. Ihr 
Verstiindnis ist teilweise dadurch erschwert, daB sie mit
unter nicht mehr vorhandene Briefe beantworten, oder daB 
Cicero, namentlich an Atticus, nur inAnspielungen oder mitBe
ziehungen schrieb, die uns jetzt nicht mehrdeutlich sind. Ge
sammelt wurde dieserunvergleichliche Schatz zum Teil schon 
zu Ciceros Lebzeiten und nach seinem Tode herausgegeben. 



- 43 -

Erhalten - mit EinschluG von 90 an Cicero gerich
teten (darunter ad fam. VIII nur Briefe des Caelius) -
sind c. 864 in vier Sammlungen: Ad fa miliares (dieser 
Titel ist nicht uberliefert), 16 B. vermischter Briefe, aus 
den J.62-43, nach den Adressaten geordnet auGer in 
XIII (lauter Empfehlungsbriefe), wahrscheinlich durch 
Ciceros freigelassenen Sekretar und Freund, den gelehrten 
Tiro (den Erfinder der Kurzschrift, der notae Tironia
nae), gesammelt und herausgegeben; - Ad Atticum, 
16 B., aus dem NachlaG des Atticus, wie es scheint, erst in 
der Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. herausgegeben, aus der Zeit 
von 68-44, meist chronologisch geordnet: in ihnen werden 
Politik, Literatur, aber auch die intimsten Angelegenheiten 
besprochen; - Ad Quintum fratrem, 3 B., von 60-54 
reich end, meist politischen oder personlichen Inhalts; -
Ad M. Brutum, 23 Briefe aus der Zeit nach Casars Tode, 
gewohnlich falschlich in 2 Bucher geteilt, die Uberreste 
des 9. Buches einer Sammlung. Unecht ist ein Brief Ciceros 
an Octavian. 

Auch Q. Cicero, 102-43, des Redners Bruder, ver
suchte sich auf verschiedenen Gebieten: er verfaBte u. a. 
Annales und zum Zeitvertreib auch Tragodien. Erhalten 
hat sich von ihm auBer 4 Briefen (einer an seinen Bruder, 
drei an Tiro) das Commentariolum petitionis, eine 
in Form eines Sendschreibens an seinen Bruder 64 ge
richtete trockne Abhandlung uber die bei der Bewerbung 
urn das Konsulat anzuwendenden Mittel. 

§ 26. C. Iulius Caesar, geboren 100 am 13. Quin
tilis (nach ihm spater Julius benannt), Nefl'e des Marius, 
verheiratet mit Cornelia, Tochter des Cinna, wurde von 
Sulla geachtet, dann ungern begnadigt. 80 diente er mit 
Auszeichnung in Kleinasien, kehrte nach Sullas Tode zu
ruck und machte sich als Redner vor Gericht bekannt. 
76 reiste er nach Rhodus, urn Molon zu horen, und bestand 
unterwegs das Abenteuer mit den Seeraubern. 67 Quastor; 
65 als Adn erregte er Aufsehen durch den Glanz seiner 
Spiele; 63 Pontifex maximus, 62 Prator. 61 als Proprator 
in Hispania ulterior kampfte er mit Gluck gegen die Lusi-
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taner; 60 schloB er mit Pompejus und Crassus das erste 
Triumvirat und wurde 59 Konsul. Dann als Prokonsul 
in Gallien unterwarf er 58--50 dieses ganze Land und hatte 
nun reiche Mittel und ein kriegserfahrenes, ergebenes Heer 
zu seiner Verfugung. Er zertrummerte im Siegeszug durch 
Italien und in den Schlachten bei Pharsalus 48, Thapsus 46, 
Munda 45 den morschen Staat und versuchte als Allein
herrscher einen neuen Organismus zu bilden. Mit groBen 
Planen (Partherkrieg) beschiiftigt, wurde der gewaltigste 
aller Romer am 15. Marz 44 im Senate ermordet. 

VerIoren von seinen Schriften sind auBer poetischen 
Versuchen 2 B. de analogia ad Ciceronem (fur die Not
wendigkeit theoretischer Sprachstudien), ebenso seine Er
widerung auf Ciceros Lobschrift auf Cato (Anticato 2 B.), 
zahlreiche Briefe sowie - bis auf wenige Fragmente -
seine Reden, in denen er nach Ciceros Urteil (Brut. 261) 
keinem Romer nachstand, und von denen Quintilian sagt 
(X 1, 114): eadem illum animo dixisse, quo bellavit, apparet. 
- Erhalten sind die 7 Commentarii de bello gallico 
und die 3 Bucher De bello civili. Die ersteren sind wahr
scheinlich aus Aufzeichnungen, amtlichen Berichten usw. 
von Casar alljahrIich zusammengestellt und 51 als ein 
Ganzes herausgegeben, um seine Taten zu verewigen und 
um auch sein getadeltes Vorgehen in Gallien als eine Reihe 
unvermeidlicher DefensivmaBregeln erscheinen zu lassen. 
Jedes der sieben Bucher umfaBt je ein Jahr des Krieges 
von der Besiegung der Helvetier an bis zur Eroberung von 
Alesia, also 58-52. Eine Fortsetzung dazu lieferte Casars 
LegatA. Hirtius, der in einem achten Buche die Kampfe 
von 51 und 50 erzahlte. - Die Bucher De bello civili hat Casar 
nach den Burgerkriegen abgefaBt, um sich von dem Vor
wurfe, den Ausbruch des Krieges verschuldet zu haben, 
zu reinigen. Sie enthalten nur die Ereignisse der Jahre 49 
(B. 1. II) und 48 (III) bis zum Beginn des alexandrinischen 
Krieges. Der Tod scheint Casar verhindert zu haben, das 
Werk zu beendigen und auszufeilen. 

Wie Hirtius die Lucke zwischen dem gallischen und 
dem Burgerkriege erganzte, so fuhren drei Schriften von 
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verschiedenen Anhangern und Mitkampfern Casars die 
Geschichte der Biirgerkriege weiter: Bell u m Al e x a n
drin u m, die K1i.mpfe in Agypten, Illyrien, Spanien und 
die ghickliche Besiegung des pontischen Kbnigs Pharnaces 
schiIdernd, Bellum Africanum und Bellum Hispani
ense, weIche die Jahre 46 und 45 umfassen. Das erste 
l'lihrt vielleicht auch von Hirtius her, die Verfasser der 
beiden anderen sind unbekannt. In ihnen ist die Darstellung 
tagebuchartig nachIassig. 

Dagegen sind die von Casar seIbst herrilhrenden Kom
mentarien in wunderbar kunstvoller Einfachheit und mit 
berechneter Knappheit und SchIichtheit geschrieben, ent
sprechend etwa den Berichten der hohen MiIitars AIexanders 
in Arrians Anabasis. Meisterhaft sind seine geographischen 
und militarischen Schilderungen, weshalb sie auch jederzeit 
ein Gegenstand desStudiums groBerFeldherren geblieben sind. 

§ 27. Cornelius Nepos, aus dem transpadanischen 
Gallien, lebte in Rom und war ein Freund des Varro, Cicero, 
Atticus und Catullus; weiter ist uber seine Lebensverhalt
nisse nichts bekannt. Er verfaBte auBer Chronic a in 
3 BiIchern, einem synchronistischen AbriB der Welt
geschichte, Exempla, nach den Fragmenten kuItur
historischen InhaIts, ausfiIhrlichen Lebensbeschreibun
gen des Cato maior, Ciceround einergeographischen 
Schrift, die aIle verloren sind, ein Werk De viris illu
stribus in mindestens 16 BiIchern: Biographien beriihmter 
Manner, nach den Gebieten ihrer Tatigkeit geordnet (Konige, 
Feldherren, Staatsmanner, Redner, PhiIosophen, Historiker, 
Grammatiker), immer Nichtromer und Romer nebenein
ander. Erhalten sind davon das Buch De excellentibus 
ducibus exterarum gentium (22 Biographien und ein 
Exkurs uber Konige, die zugleich Feldherren gewesen sind) 
und aus dem Buch De historicis latinis die Vitae 
Catos und des Atticus; ferner vielleicht echte Brief
fragmente Cornelias an C. Gracchus. Die Vitae sind kritik
lose Zusammenstellungen von Notizen mit starker Hin
neigung zum Anekdotenhaften; wirkliche Charakter- und 
Lebensbilder aus den Einzelzligen zu gestalten, zeigt sich 
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Cornel unfahig. Dazu kommen zahlreiche Fliichtigkeiten 
und MiBverstandnisse, namentlich auch geographische 
und chronologische Versehen: Die Darstellung ist ziemlich 
trocken, nachlassig oder auch rhetorisch ubertreibend. Indes 
in Ermangelung anderer Quellen ist das Buch dieses erst en 
Biographen nicht wertlos. 

Ein bedeutender Kenner der vaterlandischen Geschichte 
war Ciceros Freund T. Pomponius Atticus, 109-32, 
der alteste uns bekannte romische Buchhandler, ein Mann 
von feinem Stilgeflihl, so daB selbst Cicero ihm seine Schriften 
zur Durchsicht iibergab. Er verfaBte zwischen 51 und 46 
einen Annalis, einen etwa 700 Jahre umfassenden AbriB 
der romischen Geschichte von Roms Grundung bis 54 v. Chr., 
welcher besonders auf die Feststellung der Chronologie 
nach der Reihe der Konsuln und sonstigen Beamten ge
richtet war, auch die Entwickelung der Literatur und die 
Geschichte anderer Volker berucksichtigte. Vielleicht ent
stammen seiner Gelehrsamkeit die capitolinischen Magi
stratstafeln. 

§ 28. C. Sallustius Crispus, 86-35, aus dem 
sabinischen Amiternum, trat nach wild verlebter Jugend 
als Volkstribun nach der Ermordung des Clodius gegen 
seinen personlichen Feind Milo und gegen Cicero auf. 
50 wegen seines Lebenswandels aus dem Senat gestoBen, 
ging er nach Gallien zu seinem Freunde Casar, kehrte mit 
dies em nach Rom zurilck und wurde durch ihn wieder 
in den Senat aufgenommen. Wah rend des Burgerkrieges 
war er in verschiedenen Stellungen tatig; nachher zog er 
als Prokonsul aus Numidien durch Bedruckung groBe 
Summen. Von der Anklage wegen Erpressungen wurde er 
durch Casars EinfluB freigesprochen. Den Rest seines 
Lebens verbrachte er in Rom in den prachtigen horti 
Sallustiani auf dem Quirinal, zuriickgezogen von der Politik 
und mit Abfassung seiner Schriften beschaftigt, fur welche 
ihm Ateius Philologus (s. § 30) ein Breviarium omnium 
rerum Romanarum angefertigt hatte. 

Der Casarianer beweist in seiner Geschichtschreibung 
den sittlichen Bakerott der von seinem Meister gestilrzten 
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Nobilitat, e:~4e fUr Gegenwart wie Zukunft bestimmte 
Apologie des Verfassungsbruchs. Zunachst zwei Einzel
schriften, welche zu den Perlen der romischen Literatur 
gehoren, das Bellum Oatilinae, um 42 verfaBt, Dar
steHung der Oatilinarischen Verschworung, undDe bello lu
g u rt h in o. Es sindParteischriften und ausgezeichnet weniger 
durch historische Treue, im Oatilina namentlich in chrono
logischer Beziehung, als durch die Kunst, durch sorgfaltig 
erwogene Gruppierung der Einzelzuge ein anschauliches 
Bild der Begebenheiten zu schaffen. Der Iugurtha weist 
einen Fortschritt gegen den Oatilina auf; alles ist eben
maBiger und formvollendeter. Sein letztes und nach dem 
Urteil der Alten reifstes, freilich durch seine Abneigung 
gegen Pompejus beeinfiuBtes Werk waren die Historiae 
in 5 B., welche im AnschluB an Sisennas Historien (s. § 18) 
die bewegte Zeit von Sullas Tode bis 67 schilderten. Er
halten sind davon 4 Reden und 2 Briefe und eine betracht
liche Zahl groBerer und kleinerer Bruchstucke sowie fur 
B. I ein Auszug des Iulius Exuperantius (5. Jahrh. 
n. Ohr.). 

In der Geschichtschreibung steht Sallust als der erste 
Romer da, der nicht nur auf den Inhalt, sondern in Be
wunderung modernster Rhetorik auch auf kunstlerische 
Darstellung Gewicht legt. Sein Vorbild ist Thucydides: 
er schreibt die Geschichte pragmatisch, d. h. die Begeben
heiten aus dem inneren Zusammenhange der Dinge her
leitend und daher besonders die psychologische Motivierung 
der Tatsachen berucksichtigend. Namentlich auch in den 
eingefiochtenen Reden gibt er treffende Oharakteristiken 
der Zustande und der handelnden Personen, unterbricht 
auch haufig den Gang der Erzahlung durch ethnographische 
Exkurse oder psychologische und ethische Refiexionen 
- ein Moralisieren ubrigens, das, wie man schon im Alter
tum ihm vorwarf, mit seinem eigenen Vorleben nicht in 
Einklang stand. Nach dem Muster des Thucydides strebt 
er als Attizist auch in der Form der Darstellung nach 
Knappheit, so daB er dadurch bisweilen sogar dunkel wird. 
Er liebt wirkungsvolle Antithesen und kurze Sentenzen, 
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und um seine Sprache pikanter zu machen, braucht er alter
tumliche Farbung, namentlich nach dem Muster des Cato, 
weshalb er von dem Norgler Pollio Tadel erfuhr. Ein be
geisterter Verehrer von ihm ist Tacitus. Gerade wegen dieser 
archaisierenden Manier fand Sallust namentlich im 2. Jahrh. 
n. Chr. Bewunderer. Bis in die spatesten Zeit en des Alter
tums, ja noch im Mittelalter lassen sich die Nachwirkungen 
seiner Schriftstellerei wahrnehmen. - Untergeschoben sind 
Sallust 2 Briefe ad Caesarem senem de republica, 
in seiner Manier abgefaBte Erzeugnisse der Rhetorenschule. 
Ebendaher stammt die sog. Invectiva in Tullium, 
ein angeblich im J. 54 gegen Cicero gerichtetes Pamphlet, 
nach dessen Muster ein Rhetor unter Ciceros Namen die 
sog. Invectiva in Sallustium verfaBt hat. 

§ 29. M. Terentius Varro, 116-27, aus dem 
sabinischen Reate, ein Schuler des Aelius Stilo, beteiligte 
sich trotz seiner umfassenden schriftstellerischen Tatigkeit 
auch am offentlichen Leben im Frieden wie im Kriege. 
Als Legat des Pompejus in Spanien muBte er sich an Casar 
ergeben (49), versbhnte sich dann mit diesem und lebte 
zuruckgezogen im wissenschaftlichen Verkehr mit den be
deutendsten Mannern. Er sollte Bibliothekar an der von 
Casar geplanten groBen Sammlung griechischer und lateini
scher Schriften werden, und Casar schutzte ihn gegen 
M. Antonius. 43 aber von diesem aus Privatfeindschaft 
geachtet, entging er selbst zwar dem Tode, doch wurde 
seine Bibliothek geplundert. Er lebte fast bis zum 90. Jahre 
in stiller gelehrter Forschung. 

Varro hat 74 Werke in 620 Buchern (wir kennen die 
Titel von mehr als 500) verfaBt, in denen er die verschieden
sten Gebiete des Wissens umfaBte und vielfach den Grund 
legte, auf dem spatere Generationen weiterbauen konnten. 
Die Sammelarbeiten dieses nationalen Romantikers und 
Polyhistors sind fur alle Folgezeit die reichste Fundgrube 
gewesen und sehr viel exzerpiert worden, z. B. von Plinius, 
Sueton, Gellius, Martianus Capella, auch von Kirchenvatern, 
namentlich Augustinus. Es ist begreiflich, daB er bei dieser 
gewaltigen Stoffanhaufung auf die Form weniger Sorgfalt 
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verwendete. Jedenfalls war er der universellste romische 
Gelehrte, der auf der Grenze zweier Zeitalter das gesamte 
Wissen seiner Nation systematisch zusammenfaBte, wie einst 
Aristoteles das seiner Zeit, und nicht nur ein Buchgelehrter, 
sondern begabt mit offenem Sinn fur Tun, Denken, Fuhlen 
seines Volkes und ein ehrenhafter, patriotischer Charakter. 

V ollstandig erhalten von seinen Werken sind die 
Res rusticae in 3 B. (I Acker- und Gartenbau; II Vieh
zucht; III Geflugel- und Fischzucht), verfaBt im Alter 
vOn 80 Jahren 36 v. Chr., in Form von Dialogen, deren 
Personennamen mit dem Inhalt der betr. Bucher in Be
ziehung gesetzt sind (z. B. in I Fundanius, Agrius, Agrasius; 
II Scrofa, Vaccius; III Merula, Pavo, Pica, Passer). Die 
Darstellung ist altmodisch bieder und unbeholfen rhetori
siert. Quelle: Mago in Diophanes' Bearbeitung, Cato, 
dazu eigne Erfahrung. 

Von den ursprimglich 25 Buchern De lingua latina 
(44) sind erhalten, wenn auch vielfach verstummelt, B. V-X, 
der Anfang desjenigen Teils, der dem Cicero gewidmet war. 
Das eilig zurammengeraffte, unerquickliche Werk behandelte 
im AnschluB an die Griechen die Etymologie, Flexion und 
Syntax. Von der Wortbildungslehre liegt der praktische, 
von der Flexion der theoretische Teil (ilber Analogie und 
Anomalie) vor. Ais seine Vorbilder nennt Varro u. a. 
Aristophanes von Byzanz und die Stoiker Kleanthes und 
Chrysippus. Die Darstellung ist kunstlos registrierend. I 

Eines der eigenartigsten Werke der romischen Literatur 
waren die nur in 25 Fragmenten erhaltenen 150 Saturae 
Menippeae, benannt nach dem Cyniker Menippus (ca. 280), 
den sich Varro hier zum Muster nahm in der humoristischen 
Behandlung ernster Gegenstande (mrouaawrdoEwr;) wie 
auch in der freien Mischung von Prosa und allerhand 
Versen. Die einzelnen Satiren, vielfach mit seltsamen Titeln 
versehen (Aiax stramenticius; Caprinum proelium 
1C~PI f;aOlJ~r;; Columna Herculis 1C~PI a6~r;r;; Nescis 
quid serus vesper vehat), behandelten, auch dramatisch 
belebt, philosophische Fragen, besonders auf dem Gebiete 
der Moral, Literarisches, soziale Verhaltnisse, mit dem 

Kopp, Rom. Literaturgesch. 9. Aufi 4 
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patriotischen Zweck, der Zeit ihre Gebrechen vorzuhalten 
und sie zu einer gesunden Lebensauffassung zuruck
zufuhren. 

Philosophisch-historischen Inhalts w-aren die 76 Btlcher 
Aorun:opmi (die philosoph is chen Auseinandersetzungen, 
J.6rOl, wurden durch Beispiele aus My thus und Geschichte, 
(aropEw, belegt), deren Inhalt gleich die Doppeltitel an
gaben, z. B. Orestes, de insania; Marius, de fortuna; 
Sisenna, de historia; Catus, de liberis educandis. 
Vorbild: Herakleides Ponticus (ca. 375). 

Die Antiquitates in 41 B. (I-XXV rerum huma
narum, XXVI-XLI rerum divinarum), vollendet 47, 
eine romische Altertumskunde, Hauptquelle der Spi!.teren 
fur die Kenntnis der Vorzeit, behandelten nach streng durch
gefuhrter schematischer Disposition den ganzen Lebenskreis 
des romischen Volkes. Weitere Ausfuhrungen oder Vor
arbeiten zu diesem Werk waren zahlreiche Einzelschriften 
wie Annales (epochemachend wegen der neuen Zeitrech
nung: Roms Grundung 753), De vita populi Romani 
(eine Art Kulturgeschichte), De gente populi Romani 
(uber die Herkunft der Romer), De familiis troianis 
(uber diejenigen Familien, die ihren Stammbaum von Ge
nossen des Aeneas ableiteten), Aetia (Erklarung heimischer 
Gebrauche) u. a. 

Literarhistorische Schriften waren De poetis, De 
scaenicis originibus, De personis (Theatermasken), De 
comoediis Plautinis usw. 

Hebdomades oder Imagines in 15 B., ein nach 
dem Prinzip der Siebenzahl (I Einleitung, dann 2 X 7) 
angelegtes biographisches Bilderbuch, eine Zusammen
stellung von 700 (7 x 100) Portrats beruhmter Vertreter 
von 7 Fachern, Griechen und Romer, mit je einem metri
schen Elogium und prosaischem Text. 

Sein Hauptwerk waren die Disciplinae in 9 B., wahr
scheinlich aus dem Jahre 33 v. Chr., die erste romische 
Enzyklopadie; sie wurde in der Behandlung der 7 artes 
liberales (Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, 
Arithmetik, Astronomie, Musik; Varro fiigt noch Medizin 
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und Architektur hinzu) fur das ganze Mittelalter maB
gebend. 

Varros nationale Schriftstellerei ist vielfach durch 
Posidonius beeinfiuBt, der, in den Bahnen eines Polybius 
und Panatius wandelnd, durch weite Reisen belehrt, als 
anerkannter Meister auf jedem Forschungsgebiet, sogar 
durch religiose Spekulation von Rhodus aus die Bildungs
kreise beherrschte. 

§ 30. Nachst Varro am vielseitigsten in Gelehrsam
keit war P. Nigidius Figulus, ca. 98-45, ein Freund 
des Cicero und Anhanger des Pompejus, von Casar in die 
Verbannung geschickt, in der er starb. Er beschii.ftigte 
sich besonders mit Grammatik, Naturwissenschaften und 
Theologie, aber auch mit Astrologie und Magie, wie er 
uberhaupt als Anhanger des Pythagoreismus eine mystische 
Richtung hatte. Infolge seiner Vorliebe fur das Entlegene 
und Absonderliche kam seine schrullenhafte Gelehrsamkeit 
neben der des Varro nicht zur Geltung, und seine Schriften 
fanden wegen ihrer Dunkelheit und Spitzfindigkeit wenig 
Anklang. Gellius und Nonius verwerteten seine grammati
schen Bucher. 

AuBer Varro und Nigidius werden aus dieser Zeit noch 
eine Reihe von Vertretern grammatischer Studien ge
nannt (darunter auch der plago8u8 L. Orbilius Pupillus 
aus Benevent, der Lehrer des Horaz) , die meist neben 
grammatischem Unterricht auch in der Rhetorik unter
wiesen, wie An toni us Gni pho, der Hauslehrer Casars, 
des sen rhetorischen Dbungen Cicero auch noch in reiferen 
Jahren beiwohnte, und L. Ateius Praetextatus aus 
Athen, der sich selbst den Beinamen Philologus gab, 
ein Freund des Sallust und Asinius Pollio. 

§ 31. Ein groBes Verdienst urn die systematische Ent
wickelung der Rechtswissenschaft erwarb sich Servo 
Sulpicius Rufus, ca. 105-43, anfangs auch als Redner 
tatig, durch eine ausgedehnte, auch die stilistischen An
forderungen der Zeit beriicksichtigende Schriftstellerei und 
Heranbildung von zahlreichen Schulern, wie namentlich 
A. Ofi1ius und P. Al£enus Varus. Auch C. Trebatius 

4* 
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Testa, der Freund des Cicero und Casar, Lehrer des An
tistius La beo (s. § 49), war auf diesem Gebiet mit Aus
zeichnung tatig. 

§ 32. Die erste romische amtliche Zeitung richtete 
Casar als Konsul 59 ein: die Act a sen a t us, Berichte uber 
die Verhandlungen im Senat, deren Veroffentlichung jedoch 
Augustus wieder untersagte, und die Acta diurna oder 
populi (auch a. urbana, publica), eine Art von Tage
blatt unter amtlicher Redaktion, offizielle und private Mit
teilungen enthaltend und von Privatunternehmern ab
schriftlich durch das ganze Reich versandt. Von beiden 
wurden die Originale im Staatsarchiv aufbewahrt, eine 
Quelle der Historiker. 

B. Poesie. 

§ 33. Wahrscheinlich dem Anfange dieser Periode 
gehoren an Cn. Matius, der auI3er einer freien Dbersetzung 
der Ilias auch Mimiamben, Szenen aus dem Leben in 
Choliamben (Hinkjamben), nach dem Muster des griechi
schen Dichters Herodas schrieb und damit eine neue Gattung 
bei den Romern einfuhrte, und Laevius, Verfasser von 
Erotopaegnia (Liebesscherze), Gedichten mythologischen 
Inhalts in tandelnder Manier und in allerlei lyrischen Metren, 
mit Verskttnsteleien und kuhnen Wortschopfungen. -
Das erste groI3e Lehrgedicht der rbmischen Literatur schuf 
in dieser Zeit Lucretius. Wahrend sich dieser und andere 
Zeitgenossen noch in den Bahnen der homerisch-enniani
schen Art bewegten, machte sich gleichzeitig eine neue 
Richtung geltend, welche sich die gelehrte und kunstliche 
Dichtung der Alexandriner (Kallimachus, Lykophron, 
Euphorion) zum Muster nahm und wie diese das Klein
gedicht (Epyllion, Epigramm) pflegte. Die Modernen 
(N eoteriker) sahen es als wesentliche Eigenschaft des 
Dichters an, daI3 er doctus war, Belesenheit in der griechi
schen Mythologie zeigte. Besonders pflegten sie auch lyrische 
Gelegenheitspoesie (ludicra, nugae). In der Form 
strebten sie in Anlehnung an hellenistische Regeln die 
groI3te Feinheit und Sauberkeit an. Sie haben nicht nur 
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viel zur Erweiterung des Gebietes der romischen Dichtung, 
sondern auch zu ihrer kunstlerischen Ausbildung beigetragen 
und die Blute der romischen Poesie in der Augusteischen 
Zeit vorbereitet. 

§ 34. T. Lucretius Carus, ca. 97-55, von dessen 
Leben nur uberliefert ist, daB er durch einen Liebestrank 
in Wahnsinn verfiel, in lichten Augenblicken seine Dichtung 
fortsetzte und durch Selbstmord endete, hat ein Memmius 
gewidmetes Lehrgedicht De rerum natura in 6 B. verfaBt, 
das er in unfertigem Zustande hinterlieB; herausgegeben 
wurde es 54 durch Cicero. Diese einzige groBere Dichtung 
epischer Form aus der Zeit der Republik ist in ihrer hohen 
und herben Schonheit eine hochbedeutende Erscheinung. 
Den Inhalt bildet die demokritisch-epikureische Welter
klarung, durch die der religios gestimmte Dichter sich be
gluckt fuhlt, die ihm geeignet scheint, die Menschheit von 
ihren Hauptfeinden zu befreien, der Furcht vor den Gottern 
und vor dem Tode: wie alles Seiende sich aus Atomen 
zusammensetzt, auch der Geist des Menschen, so lost es 
sich wieder auf in Atome, aIle Vorgange volIziehen sich 
nach naturlichen Gesetzen ohne Eingreifen von Gottern. 
V orbild fur die poetische Behandlung eines philosophischen 
Gegenstandes ist ihm der Agrigentiner Empedokles, fUr 
Sprache und Versbau der von ihm hochgepriesene Ennius. 
Seine gliihende Begeisterung gibt ihm Kraft und Ausdauer 
in der trberwindung der Schwierigkeiten, wie sie die Ge
staltung eines sproden Stoffes in einer Sprache, die noch 
des Ausdrucks philosophischer Gedanken entbehrte, mit 
sich brachte. 1st auch die Darstellung oft trocken 
und farblos, so weiB er sie doch durch Beispiele aus Natur 
und Leben zu verschonen. Wo sich Gelegenheit bietet, 
poetisches Konnen zu zeigen, wie namentlich in den Pro
omien und in den Schilderungen, insbesondere der be
riihmten von der athenischen Pest am SchluB des Werkes, 
erweist er sich mit seiner starken Anschauungskraft als 
einen der groBten Dichter Roms. Die Sprache ist rein 
und kraftig, vom Reiz des Altertumlichen umsponnen, 
der Versbau regelrecht und nur leise vom Hauch des Mo-
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dernen beruhrt. Zeitgenossen und Spatere haben die 
Dichtung hochgeschatzt, insbesondere haben sie Virgil und 
Horaz fleiBig gelesen und benutzt. 

§ 35. O. Valerius Oatullus, 87~54, aus einer 
begttterten und mit Oasar befreundeten Familie in Verona, 
kam frtth nach Rom und stand in engem Verkehr mit 
angesehenen Mannern wie Hortensius, Oicero, Licinius 
Oalvus, Oornelius Nepos, dem er eine Ausgabe seiner 
Gedichte gewidmet hat. Das Ungliick seines Lebens war 
die Liebe zu der bei Beginn des Verhaltnisses noch mit 
Metellus (60 Konsul) verheirateten Olodia, der ebenso 
schanen wie sittenlosen Schwester von Oiceros Gegner 
P. Olodius, die er in seinen Gedichten Lesbia nennt. Aueh 
als er sie verachten gelernt hatte, konnte er sich nur schwer 
von ihr losmachen. 57 ging er im Gefolge des Proprators 
C. Memmius nach Bithynien, in der Hoffnung, in der Pro
vinz seinen Finanzen aufzuhelfen, wie damals ublich war. 
Tm nachsten Jahre mit getauschter Hoffnung zUrUckge
kehrt, richtete er wie andere seines Kreises in Gedichten 
heftige Angriffe gegen Pompejus und Casar und besonders 
gegen des letzteren Gunstling Mamurra; doch suchte er 
spater die Aussahnung mit Casar, die ihm sofort groBmiitig 
gewahrt wurde. ~ Seine Gedichte sind nicht vollstandig 
erhalten; wir besitzen noch 116 in einer dergestalt geord
neten Sammlung, daB die graBeren 61 bis 68 in der Mitte 
stehen und einerseits von den kleineren in jambischen 
und lyrischen Metren, anderseits von den Epigrammen 
im elegischen MaBe eingeschlossen sind. Sie behandeln, 
umsponnen von griechischen Motiven, eine groBe Mannig
faltigkeit von Themen: teils beziehen sie sich auf das wech
selnde Verhaltnis zu Lesbia, teils sind sie an Freunde gerichtet, 
teils aber auch boshafte Epigramme; andere sind geradezu 
nach alexandrinischem Muster gedichtet, wie das von 
Attis in dem schwierigen galliambischen Metrum (63), das 
Epyllion von der Hochzeit des Peleus und der Thetis (64), 
das einzige uns vollstandig erhaltene Beispiel der alexan
drinischen Manier und iiberhaupt des erzahlenden Epos 
aus republikanischer Zeit, die Elegie an Allius (68), zuweilen 
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auch direkte tJbersetzungen (62 aus Sappho, 66, Locke der 
Berenice, aus Kallimachus). Zu den schOnsten Gedichten 
gehOrt das Hochzeitslied fur Manlius (61) in anakreonti
schen Liedstrophen, der Wechselgesang zweier ChOre (62), 
das Gebet (76). Catull ist ein hochbegabter Dichter und 
unstreitig der groBte Lyriker der Romer. Ein Mann von 
starken Empfindungen in Liebe und HaB, gibt er diesen, 
frei von jeder Berechnung und aufdringlicher Rhetorik, 
den unmittelbarsten Ausdruck in einer der augenblick
lichen Stimmung sich wunderbar anpassenden Sprache. 
Wo er fremde Manier nachahmt, zeigt sich doch immer der 
eigene Geist. Auch in der Folgezeit war er ein vielgelesener 
Dichter. 

§ 36. Andere Dichter der alexandrinischen 
Richtung. P. Terentius Varro Atacinus, aus dem 
Atacinergau in Gallia Narbonensis, geb. 82, behandelte als 
junger Mann, noch auf dem Boden der Ennianischen Tradi
tion stehend, ein Thema aus der Zeitgeschichte im Bellum 
Sequanicum (Casars Krieg gegen Ariovist 58), warf sich 
dann aber im Alter von 35 Jahren mit groBem Eifer auf 
das Studium der griechischen Literatur und schloB sich 
in seinen elegischen Dichtungen sowie in den nach 
Apollonius Rhodius frei bearbeiteten Arg6nautae, einem 
von den Alten hochgepriesenen Werke, und den Lehr
gedichten Chorographia (Erdbeschreibung) und Ephe
meris (Witterungskunde) an die Alexandriner an. 

P. Valerius Cato, aus Gallia Cisalpina, der, nach 
dem Verlust seines Vermogens wahrend der Sullanischen 
Wirren, zu Rom in armlichen Verhaltnissen als Lehrer der 
Poetik wirkte und als Schulhaupt der Modernen groBes An
sehen genoB, verfaBte erotische und mythologische 
Gedichte (Lydia, Diana) voll schwulstiger Gelehrsamkeit. 
In ihm hat man kaum mit Recht den Verfasser von zwei 
falschlich unter Virgils N amen uberlieferten Dichtungen 
Dirae und Lydia vermutet. In den Dirae (101 Hexameter) 
schleudert der Dichter Verwunschungen auf ein ihm von einem 
Veteran en entrissenes Land gut am Meere, die Lydia (80 Hexa
meter) enthalt Klagen um die Trennung von einerGeliebten. 
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C. Helvius Cinna, Freund des Catull und mit dies em 
zusammen auch in Bithynien, verfaBte auBer Epigrammen 
ein Epyllion Zmyrna (die sundige Liebe der kyprischen 
Konigstochter Myrrha zu ihrem Vater behandelnd), an dem 
er 9 Jahre lang feilte, und ein Propempticon (Geleit
gedicht) fur Pollio, als dieser eine Reise nach Griechenland 
antrat; beide Gedichte waren so voll von Gelehrsamkeit 
und Dunkelheiten, daB sie schon frUh kommentiert 
wurden. 

Ebenfalls mit Catull befreundet und in seiner Ab
neigung gegen Casar ihm verwandt war C. Licinius Cal
vus, Sohn des Annalisten Licinius Macer (s. § 18), 82---48, 
als Redner ein Haupvertreter der Attiker (s. § 24) wie als 
Dichter ein hervorragender Anhanger der neuen Richtung. 
Er verfaBte Epigramme und erotische Gedichte sowie 
ein Epyllion 10. In seinen Reden wie in seinen Dichtungen 
zeigte er trotz groBer Leidenschaftlichkeit volle Herrschaft 
liber die Form. 

M. Furius Bibaculus aus Cremona verfaBte Scherz
und Spottgedichte aller Art in gleicher Scharfe wie Catull, 
namentlich gegen Casar und Octavian. 

§ 37. Auf c;1em Gebiete des Dramas (s. § 23) gelangte 
in dieser Zeit dTe der Atellana verwandte Volksposse, der 
M i m us, zu kunstmaBiger Aus bildung. U rsprunglich ein als 
Intermezzo (embolium) bei Theateraufflihrungen dienender 
ausgelassener mimischer Tanz, gestaltete er sich zu einer 
aus Gesang, Tanz und Dialog bestehenden Posse, die bei 
den Floraspielen der Belustigung der Menge diente, auch 
als Nachspiel (exodium) bei den Theaterauffuhrungen 
die Atellana verdrangte. Die Stofl'e des Mimus waren zu
meist dem niederen Volksleben entnommen und mit Vor
liebe obszone. Hauptzweck war, durch die ausgelassenste 
Komik die Lachlust des groBen Publikums zu befriedigen. 
Ihm fehlte die Maske und der Theaterschuh (daher auch 
planipes genannt); neben dem Hauptdarsteller (archi
mimus) wirkte der Clown (sannio, Grimassenschneider) 
und der Einfaltspinsel (s t u P i d us), meist ein betrogener 
Ehemann, und in den weiblichen Rollen traten wirklich 
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Frauen auf. Die Schau spieler standen gesellschaftlich auf 
der tiefsten Stufe. Wenn sich auch Tragodie und Komodie 
bis in die spateste Zeit auf der Buhne erhielten, so nahm 
doch fort an der Mimus unter den eigentlichen dramatischen 
Auffuhrungen den ersten Rang ein als die der Menge zu
sagendste Gattung. Zu der bei den hoheren Standen be
liebtesten Art der Darstellung gestaltete sich der unter 
Augustus aufkommende Pantomimus, die von einem 
einzelnen Tanzer ausgefiihrte Darstellung eines dramati
schen Gegenstandes durch bloB en Tanz und Gestikulation. 
- Mimendichter dieser Zeit sind: 

D. La berius, lO6-43, ein romischer Ritter, den 
Casar aus Rache fur seine freimutigen AuBerungen 46 
zwang, selbst auf der BiIhne aufzutreten und in einem 
improvisierten Mimus mit seinem von dem Diktator be
glinstigten Nebenbuhler Publilius Syrus einen Wettstreit 
zu bestehen; Casar wandte seinem Gunstling den Preis zu, 
dem Laberius aber gab er die durch sein Auftreten als 
Schauspieler verlorene Ritterwurde zuruck. Der ergreifende 
Prolog, mit dem Laberius den Mimus einleitete, ist ein 
schones Denkmal dramatischer Redekunst und gibt eine 
hohe Vorstellung von der Begabung des Dichters. - Wir 
kennen von seinen Stucken 42 Titel und haben eine Anzahl 
Fragmente, welche Kiihnheit in der Wortschopfung, schar
fen Witz und Freimut zeigen. Die Namen der Stucke zeigen 
eine bunte Mannigfaltigkeit und weisen auf Stoffe aus den 
verschiedensten Gebieten hin: teils sind sie von Standen 
und Volkerschaften entnommen (Fullo, Restio, Piscator, 
Hetaera; Cretensis, Cretes, Gaetuli), teils von Charakter
eigenschaften (Cacomnemon, Colax) oder von Familien
und Volksfesten (Nuptiae, Saturnalia) u. a., einzelne auch 
aus der Mythologie (Anna Perenna). 

Publilius Syrus aus Antiochia, ein Freigelassener, 
der Zeitgenosse und Nebenbuhler des Laberius, beriihmt 
auch als Darsteller und besonders als Improvisator. Aus 
seinen an Spruchen praktischer Lebensweisheit reichen 
Mimen veranstaltete man friihzeitig eine alphabetisch an
gelegte Sammlung von Spriichen (Pu blilii S yri sen-
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tentiae), in jambischen Senaren oder trochaischen Tetra
metern, aus der uber 700 in verschiedenen Auszugen erhalten 
sind_ 

II. Die Angnsteische Zeit. 
§ 38. Augustus und sein Kreis. Augustus, 

63 v. - 14 n. Chr., begunstigte aus politischen Grunden 
die Literatur und forderte sie durch Anlegung von zwei 
Bibliotheken (in der Saulenhalle der Octavia 33 und im 
Tempel des Apollo Palatinus, s. § 23), auch trat er selbst 
auf verschiedenen Gebieten produktiv auf. So beschaftigte 
er sich u. a. mit philosophischen und grammatischen Studien, 
hielt offentliche Reden, an denen die Reinheit und Eleganz 
der Sprache und die Bestimmtheit des Ausdrucks geruhmt 
wird, und verfaBte eine Geschichte seines Lebens bis zum 
Jahre 27 in 13 Buchern; auch in der Poesie versuchte er 
sich. Erhalten ist eine nicht ganz vollstandige Abschrift 
seines Index rerum gestarum, eines sachlichen Be
richtes uber seine politische Tatigkeit, nebst griechischer 
Dbersetzung, an den Marmorwanden eines Tempels im 
galatischen Ancyra (Monumentum Ancyranum). 

M. Vipsanius Agrippa, 63-12 v. Chr., niederer 
Herkunft, Jugendgenosse des Octavian, spater in allen 
Unternehmungen des Krieges und des Friedens seine rechte 
Hand und seit 21 sein Schwiegersohn durch die Vermahlung 
mit Julia, war auch als Redner und Schriftsteller tatig. 
AuBer einer Selbstbiographie schrieb er commentarii 
geographischen Inhalts, wahrscheinlich eine Material
sammlung fur eine Karte des romischen Reiches, welche in 
Rom an einem offentlichen Platze aufgestellt werden soIIte. 
N ach seinem Tode lieB Augustus die Weltkarte nach seinen 
Aufzeichnungen in der porticus Vipsania auf dem Mars
felde anbringen. Sie wurde vorbildlich fur die graphische 
Darstellung des orbis terrarum: auf sie geht vernlUtlich 
mittelbar zUrUck die ta bula Peutingeriana (s. § 91). 

C. Cilnius Maecenas, ca. 70-8 v. Chr., aus altestem 
etruskischen Adel, bekleidete bei Augustus die hOchsten 
Vertrauensstellungen. Er diente ihm im Kabinett, vor-
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nehmlich als vermittelnder Unterhandler in diplomati. 
schen Angelegenheiten. Sonst hielt er sich von politischer 
Tatigkeit moglichst fern und zog ein angenehmes GenuB· 
leben vor, in dem er sich an seinem Musenhof seiner Neigung 
zur Beschutzung und Ermutigung aufstrebender Talente 
iiberlassen konnte. So war er der freundliche Gonner eines 
Varius Rufus, Virgil, Horaz, Properz u. a. Was er selbst 
verfaBte, war schwulstig und geziert. 

C. Asinius Pollio, 76 v. - 5 n. Chr., beteiligte sich 
unter Casar am Biirgerkriege, trat spater zu Antonius 
uber und war Legat in Gallia Transpadana, wo er Virgil 
kennen larnte. Als Konsul kampfte er siegreich in Dal· 
matien; bald darauf entzweite er sich mit Antonius und 
lebte fortan, als Anhanger der republikanischen Tradition 
politisch unbeteiligt, der Beschaftigung mit Literatur und 
Kunst. Er verfaBte von den Spateren als altmodisch be· 
zeichnete Tra,godien und Historiae in 17 Biichern, 
eine spater viefbenutzte (Appian, Plutarch) Geschichte des 
zweiten Biirgerkrieges vom Jahre 60 an, hauptsachlich aber 
war er als Redner und scharfer Kritiker tatig; doch warf 
man ihm vor, daB er diese Kritik nicht immer an sich 
seIber ubte: seine Ausdrucksweise war sorgfaltig, aber ohne 
Anmut. Ein besonderes Verdienst erwarb er sich durch 
die Anlegung der erst en offentlichen Bibliothek im Tempel 
der Libertas, 39, und durch die Einrichtung der Reci
tationes (s. § 23). 

M. Valerius Messalla Corvinus, ca. 64 v. - 13 
n. Chr., Studiengenosse des Horaz in Athen, focht auf seiten 
der Republikaner in hervorragender Stellung bei Philippi, 
schloB sich dann an Antonius an, verlieB ihn aber bald 
wieder und versohnte sich mit Octavian, unter dem er 
vielfach in Krieg und Frieden tatig war. Auch an den 
literarischen Bestrebungen der Zeit nahm er regen Anteil. 
An Cicero und durch trbersetzungen griechischer Redner 
hatte er sich zu einem der erst en Vertreter der damaligen 
Beredsamkeit herangebildet; besonders riihmte man an 
ihm die Reinheit und Glatte der sprachlichen Form. Auch 
mit grammatischen Studien beschaftigte er sich und ver· 
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faBte ein zeitgeschichtliches Werk. Wie Maecenas war er 
der Mittelpunkt eines Dichterkreisds, zu dem Tibull und 
Ovid gehOrten. 

A. Poesie. 
§ 39. P. Vergilius Maro war als Sohn eines Hof

besitzers geboren in dem Dorfchen Andes bei Mantua am 
15. Oktober 70. Nachdem er in Cremona, Mailand und 
Rom philosophischen Studien obgelegen, kehrte er wegen 
Kranklichkeit nach Andes zuriick, um hier der Dichtkunst 
zu leben. 41 durch Octavians Veteranen seines Landgutes 
beraubt, erlangte er es durch seinen Gonner Asinius Pollio, 
damals Prafekt der Provinz, zwar zuriick, verlor es aber 
nach dessen Abberufung aufs neue und sah sich sogar mit 
dem Tode bedroht. Er wandte sich daher nach Rom und 
erhielt einen Ersatz dafiir, wahrscheinlich durch die Ver
mittelung des Maecenas, dem seine Hirtenpoesie gefiel. 
Seitdem lebte er teils in Rom in angenehmem Verkehr mit 
Agustus, Pollio, Maecenas, Cornelius Gallus, Horaz, uber
haupt den politisch und literarisch bedeutendsten Person
lichkeiten; am liebsten aber zog er sich in die Stille des 
Hi.ndlichen Lebens nach Kampanien oder Sizilien zuruck. 
Um die Aeneis abzurunden, wollte er 19 eine mehrjahrige 
Reise nach Griechenland und Asien unternehmen, kehrte 
aber schon in Athen auf Veranlassung des Augustus, den 
er dort traf, in dessen Gefolge um; unterwegs erkrankte 
er und starb am 21. September 19 zu Brundisium. Seine 
Gebeine wurden nach Neapel gebracht: noch heute zeigt 
man unter Weinpflanzungen sein (angebliches) Grab am 
Posilipo. - Sein Leben ist in folgendem Distichon, seiner 
vorgeblichen Grabinschrift, zusammengefaBt: 

Mantua me genuit, Oalahri rapuere, tenet nunc 
Parthenope. Oecini Pa8cua, Rura, Duce8. 

Von seiner Personlichkeit ist uberliefert, daB er hoch
gewachsen, von dunkler Hautfarbe, bauerischen Gesichts
ziigen und sehr schwankender Gesundheit war. Beim Vor
trage seiner Gedichte hatte seine Stimme einen lieblichen 
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Wohlklang; in der Unterhaltung war er schuchtern und 
zuruckhaltend; uberhaupt war eine zarte Scheu seinem 
Wesen aufgepragt. Er war eine' liebenswurdige, warm 
fuhlende Natur, von hoher, idealer Gesinnung, die schwie
rige Aufgaben kraftig anfaBte und durchfuhrte, durchaus 
ehrenhaft und aufrichtig, wenn er auch gern jede Schroff
heit vermied. 

Seinen Dichterruf begrundete Virgil durch die B u
colica, 10 in der Zeit von 42-38 verfaBte und einzeln 
im Freundeskreise verbreitete, dann als Sammlung heraus
gegebene Gedichte, welche die Grammatiker Eclogae 
nennen. Mit einer Ausnahme (IV sibyllinisch) sind es Hirten
gedichte, mit viel£ach wortlicher Benutzung den Idyllen 
Theokrits (um 270) nachgebildet, auf den ihn Pollio hinge
wiesen haben solI. Trotz des Reizvollen und Schonen, 
das diese Gedichte mit ihrer Friedenssehnsucht und ihrem 
stillen Gluck bieten, reichen sie doch nicht an die Frische 
des Griechen heran, zumal wenn Virgil als Schopfer der 
allegorischen Hirtenpoesie hinter den. Hirten Zeitgenossen 
verbirgt, denen er offene und versteckte Anspielungen und 
Beziehungen auf die Gegenwart in den Mund legt. Aber 
gerade diese personlichen Beziehungen scheinen in Rom 
einen besonderen Reiz ausgeubt zu haben. 

Sein vollendetstes Werk sind die Georgica in 4 B. 
(I Kornbau ; II Bal'mzucht ; III Viehzucht; IV Bienenzucht), 
auf Anregung des Maecenas geschrieben und ihm zuge
eignet. Gearbeitet hat er daran 7 Jahre (37-30), aber auch 
spater noch wiederholt selbst groBere Umanderungen 
vorgenommen (z. B. solI er 26 auf Drangen des Augustus 
das Lob des Cornelius Gallus, nachdem dieser in Ungnade 
gefallen, durch die Epyllien von Aristaeus und Orpheus 
IV 315 ff. ersetzt haben) und so schlie13lich ein vollendetes 
Kunstwerk von reinstem Wohllaut und feinster Detail
malerei geschaffen, das den sproden Stoff poetisch ver
klarte. Benutzt hat er Hellenisten (Nikander, Arat) und 
Varro, auch wohl die Erfahrungen der eignen Jugend. 
Es tritt besonders in dies em Werk das warme patriotische 
Gefuhl und die reine, edle Gesinnung des Dichters hervor. 
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rm Vergleich zu seiner plastischen und schwungvollen 
Sprache und zu den glatten Versen klang fort an Lukrez, 
den er grundlich benutzt hat, veraltet. 

Gleich nach Vollendung der Georgica begann Virgil 
ein neues Werk, zu dem ihm Octavian das Thema gestellt 
haben solI, die Aeneis, in 12 B., ein gewaltige.r Wurf neben 
all der Kleinkunst andrer. Wie es heiBt, hat Virgil den 
zunachst in Prosa ausgearbeiteten Stoff nicht in der Ord
nung des Entwurfes zur poetischen Gestaltung gebracht, 
sondern je nach Stimmung bald hier bald da. Nur langsam 
schritt das Werk fort, da er nicht die Gabe leichter Pro
duktion hatte, anderseits umfangliche Studien machte bei 
Dichtern, griechischen (Homer, den Alexandrinern) wie 
romischen (von N aevius und Ennius an bis auf Lucrez 
und seine Zeitgenossen), und Proasikern: vornehmlich 
haben ihm Catos Origines und Varros antiquarische Schriften 
fur das italische Altertum, der Stoiker Posidonius fur die 
eschatologischen Vorstellungen B. VI als Quellen gedient. 
Bei seinem Tode hatte Virgil das nach zehnjahriger Arbeit 
noch unfertige Gedicht seinen Freunden Varius Rufus und 
Plotius Tucca unter der Bedingung vermacht, es nicht 
zu veroffentlichen; auf Befehl des Augustus gab es jedoch 
Varius heraus, im wesentlichen in dem Zustande, wie er 
es vorgefunden. - Der erwahlte Stoff bot dem Homeriden den 
Vorteil, in den Seefahrten des Aeneas und den Kampfen 
in Latium der Odyssee und Ilias entsprechende Darstellun
gen zu vereinigen, was in je 6 Buchern geschehen ist, ferner 
die griechische Mythenwelt mit der heimischen Sagen
geschichte zu verbinden; zugleich verstattete er, unge
zwungen die Verherrlichung des Julischen Geschlechtes an
zuknupfen, das seinen Ursprung auf den mit Aeneas' Sohn 
Ascanius gleichgesetzten Iulus zuruckfuhrte, und so Ver
gangenheit mit Gegenwart, VerheiBung mit Erfullung zu 
verbinden. Naturlich muBte der Sagenstoff durch Aban
derungen, Kurzungen undErweiterungen brauchbar gemacht 
werden. 1m dynastischen Interesse war Augustus viel 
an der Verbffentlichung des Epos gelegen, durch das er 
"im Spiegelbild seiner Ahnen als der N eugrunder des 
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alten Rom erschien". Die N achahmung Homers erstreckt 
sich auf Kunstmittel (Ich-Erzahlung, Schildbeschreibung) 
und ganze Szenen (Leichenspiele). Gedanken und Bei
spiele sind ihm entlehnt, Stil und Sprache ihm nachgebildet. 
Besonders in den Kampfschilderungen ist Virgil von ihm 
abhangig. Ein mythographisches Handbuch benutzte er 
in der schOnen Erzahlung von Trojas Zerstorung. Selb
standig ist Virgil im Aufbau der Handlung: ktmstlicher 
Hintergrund, dramatisch gedachte Szenen, Katastrophen, 
Losungen. Keine Episoden oder lange Gesprache, dafur 
wuchtige Reden, starkes Pathos, immer neue Hohepunkte 
der Wirkung. Daneben freilich inhaltliche Widerspruche 
und Unfertigkeiten, keine streng' Durchfuhrung der 
Motive, Mangel an Einheit. Das Ganze ist ein Werk ge
wissenhaften Studiums, von echt romischer Stimmung, in 
erhabener, leise altertlimlich bronzierter Sprache mit 
allerlei N euerungen und Grazismen und in Versen von ent
zuckendem Tonfall. Es fehlt freilich dem wuchtigen Patheti
ker bei seinen "rauschenden Wort- und Verssymphonien" 
die homerische Jugendfrische und originale Kraft. Weich
mutig und unentschlossen, von den Gbttern geschoben, 
erscheint der Hauptheld, der fromme Aeneas, gegenuber 
der N aturwuchsigkeit der homerischen HeIden. Diesem 
Mangel, der in der Natur der Sache begr1.indet war und 
Virgil selbst nicht verborgen blieb, hatte auch durch weitere 
Arbeit des Dichters nicht abgeholfen werden konnen; wohl 
aber hatten einzelne Unvollkommenheiten durch Anglei
chung der zu verschiedenen Zeit en geschriebenen Teile be
seitigt werden konnen, sowie die unvollstandigen Verse. Man 
verkannte im Altertum die dem Werke anhaftenden 
Schwachen nicht; dennoch betrachteten es die Romer als 
ihr Nationalepos. 

Schon bei Lebzeiten genoB Virgil eine Anerkennung 
wie kein anderer Dichter. Auch nach seinem Tode erhielt 
sich sein Ansehen und steigerte sich im Lauf der Zeit immer 
mehr. FrUh schon und bis in die spatesten Zeiten wurden 
seine Gedichte und insbesondere die Aeneis als Schulbuch 
benutzt, teils zu Leseubungen, teils um poetische und rhetori-
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sche Dbungen daran zu knupfen, und wie Homer fUr die 
griechische so wurde Virgil fur die lateinische Schulgram
matik Mittelpunkt der Sprachstudien. Friih auch fand er 
gelehrte Erklarer. Wertvolle Dberreste dieser gelehrten 
Tatigkeit sind in verschiedenen Scholiensammlungen, be
sonders in dem erweiterten Kommentar des Servius 
(s. § 100), erhalten. Kein anderer Dichter hat auf die 
weitere Entwickelung der romischen Poesie solchen Ein
fluB geubt wie Virgil: die epischen und didaktischen Dichter 
bis in die christlichen Zeit en hinab sahen in ihm ihren 
Meister. Ja, man flickte aus Virgilischen Brocken neue 
Gedichte zusammen: derart sind die Tragbdie Medea eines 
Hosidius Geta und die biblischen Geschichten der Christin 
Proba. - Auch im gewohnlichen Leben waren Zitate aus 
Virgil haufig; so bediente man sich seiner Verse als einer 
Art Orakel (Stichomantie; sortes Virgilianae), ahnlich wie 
in fruheren Zeiten der Bibel. In Neapel, wo Virgil im Leben 
so gern geweilt hatte, und wo sein Grab war, gestaltete er 
sich im Volksglauben allmahlich zum machtigen, wohltatigen 
Beschutzer der Stadt. 1m weiteren Verlauf des Mittelalters 
galt er allgemein fur einen groBen Zauberer, bezeichnender
weise immer in menschenfreundlicher Wirksamkeit. Auch 
fur einen trotz seines Heidentums gottbegnadeten Propheten 
galt er, indem man in Ecl. IV eine messianische Weiss agung 
fand. Seine Beschreibung der Unterwelt in B. VI der Aeneis 
wurde der Urtypus der christlichen Vorstellung von Paradies 
und Holle, daher ihn auch Dante in der Divina commedia 
zum Fuhrer nimmt. Schon fruh endl.ich fand gerade die 
Aeneassage, allerdings nicht ohne Entstellungen, in fran
zosischer und deutscher Sprache Bearbeiter. 

Unter Virgils Namen, angeblich aus seiner Jugendzeit 
stammend, gingen schon im Altertum eine Reihe kleinerer 
Gedichte, so auBer den Dirae und der Lydia (s. § 36) 
das Lehrgedicht Aetna uber Vulkanismus nach stoischer 
Theorie, jedenfalls vor dem Ausbruch des Vesuvs 79 ver
faBt. Ferner Cule x (eine Mucke, die einen im Schlaf von 
einer Schlange bedrohten Hirten durch ihren Stich zu 
rechter Zeit geweckt hat, aber von ihm beim Erwachen 



65 

zerdruckt worden ist, schildert ihm im Traum weitHi.ufig 
die Unterwelt), form ell korrekt, aber geschmacklos, viel
leicht vom jungen Virgil nach einem griechischen Epyllion 
gedichtet; Ciris (Verwandlung der Scylla, Tochter des 
Nisus, in den Meervogel Ciris), von einom Nachahmor des 
Catull und Virgil; More ,urn (das Morsergericht, das sich 
der Bauer Simylus in der MorgenfrUhe als Tageskost be
reitet), ein anmutiges und lebenswahres Genrebild; Copa 
(eine Schenkin ladt zur Einkehr eill), in elegischem MaBe, in 
lustiger, fast uberm1i.tiger Darstellung; das Catalepton 
(Kleinigkeiten: nach Arats Til xaTa AZ7rTOJI genannt), 
eine Sammlung von 14 Gedichten in verschiedenen MaBen, 
ungleich an Wert, teilweise dem Catull nachgedichtet: 
einzelno davon scheinen von Virgil herzuruhren. 

§ 40. Q. Horatius Flaccus, geboren am 8. Dez. 65 
zu Venusia in Apulien als Sohn eines Freigelassenon. Ob
wohlnur Besitzer eines magoren Gutchens, wollte der Vater 
dem Sohne einen besseren Unterricht angedeihen lassen, als 
ihn die Landstadt bieten konnte, und siedelte nach Rom 
tiber, wo er das Amt eines Einsammlers der Geldbetrage 
bei Auktionen (auctionum coactor) versah. Hier besuchte 
der junge Horaz u. a. die Schule des Orbilius Pupillus 
(s. § 30). Dann ging er 45 nach Athon zu seiner hOheren 
Ausbildung, besonders in der Philosophie. Als Brutus im 
Sommer 44 dorthin kam und die studierende romische 
Jugend zur Verteidigung der Freiheit aufrief, folgte auch 
Horaz dies em Rufe: er begleitete Brutus nach Asien und 
Mazedonien und kampfte als tribunus militum 42 bei 
Philippi mit. Durch die Flucht dem Tode entgangen, er
hie It er zwar Amnestie, fand aber, in die Heimat zuruck
gekehrt, sein vaterliches G1i.tchen bereits in den Handen 
der Veteranen. Doch besaB er noch so viel, urn sich in Rom 
eine Stelle als Kanzleibeamter (scriba) bei der Quastur zu 
kaufen. Durch Gedichte, in denen er, durch die Armut, 
wie er selbst sagt, kuhn gemacht, seiner Verstimmung 
tiber die Verhaltnisse durch kecke, rucksichtslose Angriffe 
gegen Personen und Zustande Luft machte, wurde er mit 
Virgil und Varius bekannt, und diese stellten ihn 38 dem 
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Maecenas vor, der ihn erst nach 9 Monaten unter seine 
Hausfreunde aufnahm. Es knupfto sich nun zwischen 
beiden ein festes Freundschaftsverhaltnis: Maecenas 
schenkte ihm urn 33 ein Gutchen im Sabinerlando, nicht 
weit von Tibur. Auch Augustus erwies sich ihm freigebig 
und hatte ihn gern in seine nachste Umgebung als Geheim
sekretar gezogen; doch Horaz wuBte solche direkte Ab
hangigkeit so geschickt abzulehnen, daB ihm Augustus 
nicht zurnte; ilberhaupt verst and er es, seinen vornehmen 
Freunden gegenuber seine Freiheit zu wahren. In behag
licher Zuruckgezogenheit auf dem Lande oder auch zu Rom 
weilend, lebte er nur fur seine Freunde und seine poetische 
Tatigkeit. Kurz nach Maecenas, wie er es schelmisch vor
ausgesagt, ereilte ihn der Tod, am 27. Nov. 8 v. Chr., und 
neben jenem wurde er am N.O.-Abhange des Esquilinus be
graben. - Seine Personlichkelt schildert er selbst: klein 
von Korpor, beleibt, dunkelhaarig, aber vorzeitig ergraut, 
leicht aufbrausenden Temperamcntes, aber auch ebenso 
schnell wieder zu besanftigen. 

Horaz war von ungewohnlicher Verstandesscharfe, 
nuchtern und unbefangen in Beurteilung der Verhaltnisse, 
von feinem Taktgeflihl und herzlichem Empfinden. Wir 
kbnnen seinen Entwickclungsgang genau verfolgen und 
sehen, wie er aus dcr jugendlich uberschaumenden Leiden
schaftlichkeit in Leben und Dichten allmahlich sich zu 
groBerer Reife und Klarheit hindurcharbeitet, wie, er nicht 
unerreichbaren Idealen nachjagt, sondern mit richtiger 
Menschenkenntnis und mit ruhiger Abwagung das Mog
liche festhalt und mit den Tatsachen sich abzufinden ver
steht. Die starre Konsequenz eines Cato besaB er nicht, 
aber auch nicht den Fanatismus eines Renegaten; und 
indem er sich auf politischem wie philosophischem Gebiet 
von Extremen fernhielL, wuBte er auf diesem eine gewisse 
Mittellinie zu beobachten und auf jenem durch kluge Zu
ruckhaltung seine persbnliche Unabhangigkeit sich nach 
Kraften zu wahren. Der reiche Schatz gerade dieser prakti
schen Wcltklugheit, den er in seinen Dichtungen nieder
gelegt hat, und die offene Naturlichkeit seines Empfindens 
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haben seine Gedichte zu einem teuren Gemeingut aller 
Zeit en werden lassen, so daB geistvolle Manner immerdar 
mit dem klugen Kopf in innigem Verkehr gestanden 
haben. 

Die dichterische Tatigkeit des Horaz begann etwa mit 
dem Jahre 41 und erstreckt sich fast uber 30 Jahre. Er 
war theoretisch wie produktiv der Fuhrer der neuen literari
schen Bewegung, die tiefen Gehalt und edle Kunstform ver
langte. Das Werk, mit welchem er zuert an die Offentlich
keit trat, war eine urn 35 v. Chr. herausgegebene, dem 
Maecenas gewidmete Sammlung von Sat ir en, von ihm selbst 
wegen der von der Prosa sich nur durch die hexametrische 
Form unterscheidenden Darstellung als Sermones (PIau
dereien: Musa pedestris) bezeichnet. Nach seinem Vorbilde 
Lucilius, dessen harsche Kraft er durch urbane Grazie er
setzt, erortert er in ihnen die verschiedenartigsten Gegen
stande: er bringt personliche Verhaltnisse zur Besprechung 
oder richtet lehrhafte Diatriben gegen die Verkehrtheiten 
der Zeit, nicht mit der Leidenschaftlichkeit wie in einem 
Teil der friiher und gleichzeitig gedichteten Epoden: er 
betrachtete die Verhaltnisse schon mehr mit einem gewissen 
Humor und zieht es vor ridendo dicere verum. N och mehr 
gilt dies von dem urn 30 veroffentlichten, erheblich ge
reifteren zweiten Satirenbuch, das sich auch durch die Form 
der Einkleidung von dem ersten unterscheidet, indem der 
Dichter nicht mehr, wie dort uberwiegend, selbst spricht, 
sondern andere sprechen laBt und hochstens den Mitredner 
spielt. Auch den Zyniker Bion (ca. 300) nennt er in den 
Satiren als sein Vorbild. 

Etwa gleichzeitig mit dem zweiten Buche der Satiren 
gab Horaz die einen Teil seiner fnihesten Gedichte ent
haltende Sammlung der Epoden heraus, auf Wunsch des 
Maecenas, dem ·sie auch gewidmet ist. Die Bezeichnung 
Epodi ist von den Grammatikern eingeflihrt nach der Be
schaffenheit der meisten Gedichte - ein kurzer Nachvers, 
bupa6~, nach einem langeren Kolon. Er selbst nannte 
diese Gedichte Ia m bi. Vorbild ist hier Archilochus, dessen 
Formen er einfuhrte, und dem er auch anfangs in Scharfe 
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und Heftigkeit nachahmte. Mit dem Abnehmen seiner 
Verbitterung tritt dieser Ton immer mehr zuruck, und 
einzelne Gedichte zeigen schon die geklartere Stimmung 
seiner spateren Oden. 

Von diesen, die er selbst Carmina nennt, sind die 
ersten drei Bucher als eine dem Maecenas gewidmete 
Sammlung 23 v. Chr. herausgegeben. Er betrachtete damit 
seine lyrische Dichtung als abgeschlossen. DaB er sich 
ihr spater wieder zuwandte, geschah auf Veranlassung des 
Augustus. Dieser erteilte ihm den ehrenvollen Auf trag , 
fur die im J. 17 veranstalteten ludi saeculares das Festlied, 
Carmen saeculare, zu dichten, welches von einem Chor 
von 27 Knaben und 27 Madchen zu Ehren von Apollo und 
Diana auf dem Palatin und auf dem Kapitol gesungen 
wurde. Da er sich dem weiteren Wunsche des Augustus, 
von ihm die Taten seiner Stiefsohne Drusus und Tiberius 
im J. 15 besungen zu sehen, nicht entziehen konnte, so 
verb and er mit den beiden darauf bezuglichen Gedichten 
eine Anzahl anderer zu einer ca. 13 herausgegebenen Samm
lung. :qie 4 Bucher der Carmina haben das Verdienst, 
die Formen der aolischen Lyrik, namentlich des Alcaeus 
und der Sappho, in Rom heimisch gemacht zu haben: 
es ist eine Abkehr von den Alexandrinern zu den Althellenen. 
Horaz begann mit freien N achdichtungen griechischer Vor
bilder, um zu selbstandigen SchOpfungen in romischem 
Geist vorzuschreiten. Die Lieder behandeln die ver
schiedensten Stoffe: personliche sowohl (Leben, Liebe, 
Freundschaft) als auch allgemeine (Politik, Religion). Wenn 
auch diese ganze Art der Dichtung, entsprechend der ge
samten Anlage des Horaz, bei ihm weniger aus natiirlicher 
Begeisterung entspringt, als vielmehr ein Produkt der 
Reflexion und sorgfii.ltigen Studiums ist, so zwingt doch 
seine feine Beobachtungsgabe, die Weisheit kluger Lebens
freude, der suBe Wohllaut der Sprache und die vollendete 
Technik zur Bewunderung. Die Lieder sind von ungleichem 
Wert. Als Hbhepunkt bezeichnet man gewohnlich seine 
6 sog. Romeroden in B. III, doch entzucken mehr die 
kleinen Lieder heiteren Lebensgenusses. Die Drusus- und 
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Tiberiusode in B. IV sind Beispiele pindarischen Schwunges, 
der ihm innerlich fremd war. 

Nach der Vollendung der ersten Odenausgabe wandte 
sich Horaz wieder seinen Plaudereien zu, gab ihnen jedoch 
in milderer Tonung die Form von Briefen, indem er sie 
an bestimmte Personen richtete. 1m J. 20 gab er die erste 
Sammlung der Epistulae heraus, die wieder dem Maecenas 
gewidmet ist. Dem Inhalte nach sind die Briefe des ersten 
Buches zum Teil wirkliche Gelegenheitsbriefe, bald be
handeln sie eine bestimmte Aufgabe zum Zweck der Be
lehrung. Namentlich geht Horaz hier auch auf seinen 
philosophischen Standpunkt ein: urspriinglich Anhanger 
des Epikur, besonders auch in bezug auf den Gotterglauben, 
nahert er sich allmahlich der anfangs verspotteten ernsteren 
Richtung der Stoiker, ohne indessen, wie er selbst mit 
liebenswurdigem Humor gesteht, in der Praxis die philo
sophische Theorie konsequent zur Anwendung bringen zu 
konnen. - Von Augustus aufgefordert, auch an ihn einen 
Brief zu richten, verb and Horaz dies en Brief mit zwei 
anderen, schon friiher verfaBten und gab sie als zweites 
Buch ca. 14 heraus. AIle 3 Briefe, "die reifste Schopfung 
in lateinischer Sprache " , behandeln literarische Fragen, 
insbesondere der dritte, der an einen Piso (wahrscheinlich 
Cn. Piso, Kons. 23) und dessen Sohne gerichtet ist. Diese 
epistula ad Pis ones . von Quintilian als besondercs 
Buch de arte poetica bezeichnet, ist keine systematische 
Poetik, sondern behandelt in zwangloser Folge eine Rcihe 
von Punkten, die Horaz bei der dichterischen Produktion, 
namentlich der dramatischen, besonders beachtenswert er
schienen, im AnschluB an griechische Kunsttheoretiker, 
aber mit durchaus selbstandigem Urteil. 

Schon von seinen Zeitgenossen wurde Horaz als Dichter 
hoch geschatzt; in der Folgezeit wurden seine Dichtungen 
neben Virgil, der immer der Lieblingsdichter der Romer 
blieb, in den Schulen gelesen, auch vielfach kommentiert. 
Erhalten hat sich der Kommentar des Porphyrio (s. § 89). 

§ 41. Die erotische Elegie entwickelte aus dem 
erotischen Epigramm der Alexandriner C. Cornelius 



70 

Gall us, 69-26, aus Forum Iulii (Gallia Narbonensis), 
befreundet mit Virgil und Pollio, niederer Herkunft, aber 
bei seinem ehemaligen Mitschnior Octavian in hoher Gunst 
und wegen seiner Verdienste im Kriege grgen Antonius 
(30) zum Statthalter von .Agypten eingesetzt; spat or zog 
er sich durch Hochmut die Ungnade seines Ganners zu 
und endete durch Solbstmord. In seinen 4 BiIchern Elegien 
feierte er besonders die Lycoris (= Cytheris, eine Freige
las sene und Mimendarstellerin). Namentlich schioD er sich 
dem dunkeln Euphorion (ca. 250) an. Fur seinen Gebrauch 
verfaEte der Grieche Parthenius aus Nicaea, der, seit 73 
in Rom, neben Valerius Cato die Modernen stark beein
fluEte, die erhaltene Sammlung von unglucklichen Lieb
schaften (reep, ipwmcwlI rea{}r;p.d.nulI). SGine nachsten Nach
folger waren Tibull, Properz und Ovid. 

Albius Tibullus, ca. 54-19, aus oiner Ritterfamilie, 
lebte, wiewohl auch er in seinem Besitz durch die .Acker
verteilungen an die Veteranen Octavians geschadigt worden 
war, in einem gewissen Wohlstande. Unter seinem Ganner 
Messalla machte er einen Kriegszug nach Aquitanien mit 
(28); ihm auch nach Asien zu folgen. wurde er durch Er
krankung auf Corcyra gehindert. Befreundet war der 
jugendlich schOne und liebenswurdige Dichter mit Horaz, 
der an ihn carm. I 33 und epist. I 4 gerichtet hat, und 
mit dem etwas jungeren Ovid, der ihm einen warmen 
Nachruf gewidmet (Am. III 9). Den Alten galt Tibull 
der Begabung naoh als der erste Meister der Elegie. 

Unter seinem Namen sind vorhanden 4 B. Elegien, 
von den en ihm jedoch nur die beiden ersten ganz gehoren. 
In dies en sind am vollendetsten die fimf Elegien des ersten 
Buches (1. 2. 3. 5. 6) an Delia (= Plania), welche ver
schiedene Phasen eines Liebesverhaltnisses darstellen. In 
ihnen besonders zeigt sich der Reichtum seiner gleitenden 
Phantasie und sein weiches GemiIt mit dem Ausdruck 
ungekunstelter, warmer Empfindung, die den Prunk 
mythologischer Gelehrsamkeit verschmaht. Liebespein, 
landliche IdylIe, Friedenssehnsucht sind seine Akkorde, 
feinster Schwingungen voll. Nicht auf gleicher Hohe stehen 
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diejenigen Gedichte im zweiten Buch, welche ein Verhaltnis 
zu einer anderen Geliebten Nemesis zum Gegenstande 
haben. - Das ganze 3. Buch ist von einem jiingeren, 
43 geborenen Dichter Lygdamus (Pseudonym), einem 
wenig begabten Nachahmer des Tibull und Ovid; es be
zieht sich auf die ungluckliche Liebe des Verfassers zu 
Neaera, seiner von ihm getrennten frliheren Gattin. -
In Buc4 IV ist das erste Gedicht, Laudes Messallae (ver
faBt im J. 31), ein schulerhafter, bettelbriefartiger Pane
gyricus eines Unbekannten. Von den i.i.brigen 11 Gedichten, 
weiche sich auf das Liebesverhaltnis zwischen SuI picia, 
einer Nichte des Messalla, und Cerinthus (wie man ver
mutet, Col'llutus, Freund des Tibull) beziehen, sind die 
6 letzten (7-12) von Sulpicia selbst verfaBt, kurze Billets 
an den Geliebten, aus herzlicher Empfindung gefiossen, 
abel' noch ungeschuite Madchenpoesien. Sie haben Tibull 
den AustoB gegeben zu den zal'ten und lieblichen, den 
Delia-Elegien wiirdig zur Seite stehenden Gedichten 2--6. 
AuBerhalb diesel' Tibullisches und fremdes Gut vereinigenden 
Sammlung, die aus dem Kreise des Messalla stammt, sind 
noch 2 Gedichte unter seinem Namen uberliefert. 

§ 42. S. Propel'tius aus Asisium in Umbrien, ca. 
50-15. Auch seine Familie verlor einen Teil ihres Besitzes 
durch die Ackerverteilungen. Properz kam fruh nach 
Rom und schloB sich hier an den Kreis des Maecenas an; 
er war auch mit Ovid befreundet. In seinen Liedel'll feierte 
er besonders sein wechselndes, abel' immer leidenschaftliches 
Verhaltnis zur schanen und geistreichen Cynthia (= Hostia). 

Seine Elegien sind in vier Buchel'll uberliefert; doch 
ist es wahrscheinlich, daB -im 2. Buch gegen die Absicht 
des Dichters 2 verschiedene Bucher (II 1-9 und lO-32) 
verbunden und daher eigentlich funf Bticher anzunehmen 
sind. Das erste Buch hat er nach Mimnermus' Nanno 
genannt Cynthia und 28 zuerst allein hel'ausgegeben. 
Wahrend del' Inhalt del' 3 (4) ersten Bucher vorwiegend 
erotisch ist, behandelt die Mehrzahl del' Gedichte des 
letzten Buches Stoffe aus del' romischen Vorzeit nach Art 
del' Aitiagedichte in Ovids Fasten. Den SchiuB dieses 
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Buches bildet das schOne Trostlied wegen des Todes der 
Cornelia, der Gattin des Paulus, "die Konigin der Elegien". 
- Properz bildet insofern einen Gegensatz zu seinem 
Vorganger Tibull, als er sich bewuBt an gelehrte alexan
drinische Dichter, besonders Kallimachus und Philetas, an
schlieBt. Dabei buBt er durch den mythologischen Schmuck 
an Naturlichkeit ein und verliert sich leicht in das Dunkel 
rhetorischer Reflexion; doch bricht immer wieder das wahre 
Gefiihl durch. Seine Gedankengange sind oft unvermittelt 
und abspringend. Er zeigt dichterische Kraft, reiche 
Phantasie, leidenschaftliche Glut und bewegt sich in weiteren 
Gedankenkreisen als Tibull. Sichtlich ringt er mit Sprache 
und Rhythmus, umden Gedanken zumAusdruck zu bringen. 
Goethe fuhlte sich durch ihn zu seinen romischen Elegien 
begeistert. 

§ 43. P. Ovidius Naso, 43 v. - 17 n. Chr., war 
geboren zu Sulmo im Lande der Paligner am 20. Marz 43 
aus beguterter, altritterlicher Familie. trber seine Lebens
verhaltnisse gibt er selbst ausfuhrliche Nachrichten Trist. 
IV 10. In Rom, wohin seine Eltern zogen, genoB er eine 
sorgfaltige Erziehung und errang bei seinen Talenten schon 
fruh in den Rhetorenschulen Erfolge. Nachdem er zur 
V ollendung seiner Bildung eine Reise nach Griechenland 
und Asien gemacht, trat er auf Wunsch seines Vaters in 
den Staatsdienst und bekleidete mehrere untergeordnete 
Amter, gab aber diese ihm nicht gemaBe Laufbahn bald auf, 
um fortan in Rom oder auf dem Lande in heiterem GenuB 
zu leben: ein gern gesehener Gast im Kreise des Messalla 
und befreundet mit Aemilius Macer (s. § 44), Properz und 
anderen, namentlich den jungeren Dichtern, bekannt in 
oer ganzen Stadt durch seine erotischen Dichtungen auf 
Corinna (Pseudonym). Nach zweimaliger Scheidung lebte 
er mit seineI' dritten Frau aus angesehenem Geschlecht 
in angenehmer Hauslichkeit. Aus diesen glucklichen Ver
haltnissen wurde er plbtzlich 8 n. Chr. durch das Macht
gebot des Augustus nach dem unwirtlichen Tomi (sudlich 
von den Donaumundungen) verwiesen. Der Grund laBt sich 
nicht genau ermitteln, da Ovid selbst immer nur unbe-
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stimmte Andeutungen dariiber macht. Er gibt zwei crimina 
zu, carmen et error. Das erstere geht auf seine frivolen 
erotischen Dichtungen, die des Herrschers Streb en nach 
sittlicher Regeneration der Gesellschaft paralysierten. Dann 
hat er nach seinen AuBerungen eine in hoheren Kreisen 
begangene strafbare Handlung unabsichtlich mit angesehen, 
aber aus Furcht darilber geschwiegen. Rs handelte sich 
wohl um den Ehebruch der in dem gleichen Jahre ver
wiesenen jilngeren Julia, des Augustus Enkelin. Den 
weichlichen und durch das Gluck verwohnten Weltstadt
poeten machte sein schweres Geschick vollig haltlos: unab
llissig winselt er in demiltiger Weise um Begnadigung 
oder wenigstens Versetzung aus jener Barbarengegend an 
einen anderen Aufenthalt. Dnd schon schien es, als ob 
Augustus sich erweichen lieBe, da starb er, und damit 
schwand fur Ovid jede Hoffnung. Erst der Tod erlOste 
ihn; in der Nahe von Tomi wurde er begraben. 

In die erste Periode der dichterischen Tatigkeit Ovids 
(etwa 22 v. - 1 n. Chr.) fallen auBer der TragOdie Medea 
(s. § 44) zwei Sammlungen erotischer Elegien und drei 
Lehrgedichte, ebenfalls auf die sinnliche Liebe bezuglich 
und in elegischem Metrum. 

Amores in 3 B., die zweite Ausgabe einer Sammlung 
in 5 B., zumeist poetische Studien uber typische Situationen 
und Motive der Erotik in Abhlingigkeit von den Alexan
drinern und der Komodie, darunter wohl mancherlei Selbst
erlebtes (Corinna), aber aus uppiger Phantasie frei aus
geschmuckt, witzig, mutwillig und frivol. Sicher haben 
die pikanten Schilderungen ihnen einen weiten Leserkreis 
verschafft und die Moral nachteilig beeinfluBt. 

Heroldes (Epistulae), 21 Briefe, davon 15 bis auf 
den einen der Sappho von Frauen der Heroenzeit an ihre 
fernen Liebhaber und drei Doppelbriefe (hinsichtlich ihres 
Ovidianischen Ursprungs verdachtigt) zwischen Liebes
paaren, nach den verschiedenen Situationen passend er
sonnen, aber stark rhetorisch. 

De medica mine faciei,einFragmentvon 100Versen, 
von SchOnheitsmitteln handelnd. 
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Ars amatoria. in 3 B., von denen I und II den 
Mannern Mittel angibt, Liebe zu erwerben und zu fesseln, 
B. III den Madchen. Das Ganze behandelt nur die sinn
liche Liebe, ist aber von dies em Standpunkt aus in psycho
logisch feiner Weise mit Sachkenntnis und Humor durch
gefuhrt, die gelungenste Schbpfung dieses GroDstadt
kenners. 

Rem e d i a am 0 r is, von den Mitteln, von einer lastigen 
Leidenschaft loszukommen; ebenfalls von vielseitiger Be
obachtung zeugend. 

Nach dem AbschluB der erotischen Dichtung be
schaftigte sich Ovid bis zu seiner Verbannung mit der 
poetischen Behandlung yon Stoffen der griechischen und 
romischen Mythologie in den Metamorphosen und den 
Fasten. 

Die 15 B. Meta morphoses) in Hexametern, geben 
nach griechischen Vorbildern, bes. Nikander und Parthenius, 
aber in freier Gestaltung eine bunte Reihe von Verwand
lungs sagen yom Chaos und Weltanfange an bis auf Ciisars 
Verwandlung in einen Stern. Die lange Reihe der Myihen 
ist stofflich, wohl nach einem mythographischen Handbuch, 
in fortlaufenden Zusammenhang (XUXAOs) gesetzt. Zu dem 
kunstvollen Aufbau kommt die bewunderungswttrdige 
Frische und Lebendigkeit der oft auch humorvollen Dar
stellung, die den Leser nie ermuden liiDt. Das Werk ist 
das anziehendste Geschichtenbuch des Altertums. Frei
lich ist es ohne die letzte Feile geblieben: Ovid hatte es 
beim Abgang aus Rom in seiner Verzweiflung verbrannt; 
ooch existierten damals schon mehrere Abschriften davon. 

F g s t i, ein aitiologischer Kommentar zum romischen 
Festkalender in elegischem MaD, enthaltend die Schilderung 
der Festgebriivuche und deren Veranlassung, schon vor der 
Verbannung begonnen und auf 12 Bucher angelegt, von 
denen Ovid jedoch nur 6 vollendet hat fur die erst en Monate 
des Jahres. Ursprimglich war das Werk dem Augustus 
gewidmet; nach dessen Tode wollte Ovid es dem Germanicus 
widmen und fing eine Umarbeitung an, die aber nicht 
uber das erste Buch hinaus gediehen ist. Das Werk ist 
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wichtig fur unsere Kenntnis der romischen Mythologie und 
des Kultus; Quelle dafur war wohl hauptsachlich Varro. 

Den letzten Unglucksjahren in der Verbannung gehbren 
zunachst an die Tristia in 5 B., deren erstes auf der Reise 
nach Tomi gedichtet und vor seiner Ankunft nach Rom 
geschickt ist und u. a. eine prachtvolle Schilderung der See
fahrt enthalt; das zweite ist ein Brief an Augustus, eine 
Selbstverteidigung mit der Bitte um Anweisung eines 
milderen Aufenthaltsorts; die drei anderen enthalten an 
ungenannte Freunde, seine Frau und Tochter gerichtete 
Elegien und behandeln in Variationen immer nur dasselbe 
Thema: Klagen uber das trostlose Leben in Tomi; besonders 
ruhrend sind die Briefe an seine Gattin. 

Eine Fortsetzung dazu sind die vier langweiligen Bucher 
Epistolae ex Ponto, gerichtet an namhaft gemachte 
Person en: sie zeigen den Dichter willig gebrochen und 
bestrebt, durch Schmeicheleien (nach IV 13, 19 hatte er 
sogar ein Lobgedicht in getischer Sprache auf den ver
storbenen Augustus und die kaiserliche Familie, besonders 
Tiberius, gedichtet) und Bitten die Erlaubnis zur Rli.ckkehr 
zu erlangen. 

Wie diese ist in elegischem MaBe auch verfaBt Ibis 
(betitelt nach dem Schmahgedichte des Kallimachus gegen 
Apollonius Rhodius), voll Verwunschungen gegen einen 
ungenannten Feind, vielfach dunkel. 

Ais Fragment hat Ovid hinterlassen Halieutica, ein 
Lehrgedicht uber die Fische des Schwarzen Meeres, nach 
griechischen Vorbildern verfaBt (130 Hexameter). 

Ovid ist unter den romischen Dichtern der talent
vollste und geistreichste, ganz im Geschmack der neuen 
Zeit. Sprache und Metrum handhabt er mit spielender 
Leichtigkeit: quidquid temptabam dicere, ver8U8 erato In 
der Form zeigt er die groBte Zierlichkeit und Glatte. Er 
besitzt uberreiche Erfindsamkeit, blendenden Witz, hber
raschendes Anempfindungsvermogen, fabelhaftes Gedachtnis 
und das anmutigste Erzahlertalent. Aber bei dem Mangel 
an sittlichem Ernst und Kraft vermag dieser tandelnde 
Rhetoriker mit seiner vollkommenen Technik keinen 
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tieferen Eindruck zu hinterlassen. Die muhelose Leichtig
keit in der Gestaltung des Stoffes verfUhrt ihn zu Ober
fiachlichkeit, Aufdringlichkeit und frivoler Spielerei. Er 
hatte GroBes leisten konnen, urteilt Quintilian von ihm, 
wenn er, einmal im Zuge, rechtzeitig aufzuhoren verstanden 
hatte. Seine Hauptstarke sah er selbst in der Elegie, fur 
die er dasselbe zu sein glaubte was Virgil fur das Epos. 
Jedenfalls hat er das elegische VersmaB zur Vollendung 
gefUhrt. Auch er hat nachhaltigen EinfluB auf die Folge
zeit ausgei.i.bt: Wle an Virgil schlossen sich an ihn viele 
Dichter an. Auch im Mittelalter wurden seine Dichtungen 
viel gelesen; besonders fanden sie viel Nachahmung in der 
Humanistenzeit. 

Auch auf seinen N amen wurden mancherlei Gedichte 
gesetzt, so die seiner Zeit nahestehende Nux (die Aus
fuhrung eines griechischen Epigramms: Klage des NuB
baumes i.lber MiBhandlung im Rlickblick auf die gute alte 
Zeit) und die Consolatio ad Liviam, aus AniaB von 
Drusus' Tod (9 v. Chr.), wohl noch unter der Julischen 
Dynastie verfaBt. 

§ 44. Andere Dichter. GroB war die Zahl der 
Talente zweiten Ranges in dieser Zeit: 

L. Varius Rufus, c. 74-14 v. Chr., der Freund des 
Augustus und Maecenas sowie des Virgil und Horaz. Er 
war geschatzt als Elegiker und Epiker; am meisten Ruhm 
aber erwarb er sich durch seine 29 zur Jahresfeier des 
Sieges von Actium aufgefUhrteTragOdieTh uesta (Thyestes), 
fur die fun Augustus mit einer Million Sesterzen (175000 M.) 
belohnte: sie und die Medea des Ovid galt en als die tragischen 
Meisterwerke der Kaiserzeit. 

C. Melissus aus Spoletum, Freigelassener des Maecenas 
und als Bibliothekar von Augustus angesteIIt, versuchte 
die Togata wieder zu beleben durch Erfindung einer Abart, 
der Trabeata (trabea, das Staatskleid der Ritter), die 
sich in den Kreisen des Ritterstandes bewegte, aber mit 
ihm wieder verschwand. 

Aemilius Macer aus Verona, Vorganger und Freund 
des Virgil und auch des jungen Ovid, gest. 16 v. Chr. in 
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Asien, ahmte dem Nicander nach in naturgeschicht
lichen Lehrgedichten (z. B. Theriaca, Mittel gegen den 
BiB giftiger Tiere), von denen nur Fragmente erhalten 
sind. 

C. Valgius Rufus, Konsul 12 v. Chr., 'Freund des 
Horaz, verfaBte neben einem botanischen Werke und 
grammatischen Abhandlungen in Briefform Elegien und 
Epigramme. 

Domitius Marsus, Freund des Virgil und des Tibull, 
verfaBte auBer einem umfangreichen, von Horaz c. IV 4 
berficksichtigten Epos fiber die Amazonensage (Amazo:lis) 
namentlich Epigramme, in denen er, nach dem Titel der 
Sammlung Oicuta (Schierling) zu schlieBen, groBe Scharfe 
zeigte. Als seinen Vorganger und Meister nennt ihn mehr
fach Martial. 

Albinovanus Pedo, Ovids Freund, von Seneca tabu
lator elegantissimus genannt, schrieb auBer einer These is 
ein der Zeitgeschichte angehbriges Gedicht, von dem ein 
erhaItenes Fragment die Sturmnot der Flotte des Ger
manicus auf der Nordsee 16 n. Chr. sehr anschaulich 
schildert. Ais Epigrammatiker wird er von !ffartial ge
rilhmt. 

Grattius schrieb in trockener und unbeholfener Form 
ein Gedicht fiber das Jagdwesen, Cynegetica, wovon ca. 
540 Hexameter vorhanden sind. 

Endlich gehOren dieser Zeit an die Pria pea., eine 
Sammlung von 80 Epigrammen verschiedener Verlasser in 
verschiedenen VersmaBen (Distichen, Hendekasyllaben und 
Choliamben), ausgelassen und obRzon dem Inhalt nach, 
aber elegant und vollendet in der Form. 

B. Prosa. 

§ 45. Geschichte. T. Livius aus Patavium, 59 v. 
bis 17 n. Chr., kam fl'lih nach Rom und dort in nahere 
Beziehungen zur Familie des Augustus, die auch die ab
weichenden politischen Ansichten nicht zu lockern ver
mochten. Von Staatsgeschaften hielt Livius sich fern und 
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begann nach Herausgabe einzelner kleiner rhetorischer und 
philosophischer Schriften seit ca. 27 die Arbeit an seinem 
groBartigen Geschichtswerk. Er ist in seiner Vaterstadt 
gestorben. 

Sein Riesenwerk Ab urbe condita in 142 B., das er 
abschnittsweise verbffentlicht hat (die Bucher von 121 an 
erst nach dem Tode des Augustus), erzahlte die romische 
Geschichte in annalistischer Form von der Ankunft des 
Aeneas in Italien bis auf seine Zeit, die er von B. 109 an 
(Beginn der Burgerkriege) ausflihrlich behandelte. Das 
letzte nachweislich von ihm berichtete Ereignis ist der 
Tod und die Bestattung des Drusus 9 v. Chr. Livius selbst 
hatte den Stoff der ersten 90 Bucher moglichst nach Dekaden 
und Halbdekaden gegliedert, spater wurde das Werk in 
Dekadcn eingeteilt; und von dies en sind erhalten die erste, 
dritte, vierte, und (hickenhaft) die erste Halfte von der 
funften, d. h. B. I-X (von Aeneas bis ~93 v. Chr.) und 
XXI-XLV (Beginn des 2. punischen Krieges, 218, bis 
zum Triumph des Aemilius Paulus uber Perseus, 167); 
den Glanzpunkt des Erhaltenen bildet die Erzahlung des 
2. puniscI1en Krieges in der 3. Dekade. AuBer jenen 
35 Buchern und Fragmenten, namentlich einem groBeren 
aus B. 91, haben wir etwa aus dem 4. Jahrh. aus einer ver
lorenen Epitome Inhaltsangaben (Periochae) zu B. 1 
(zu diesem sogar doppelt) - 135 und 138-142, ferner 
fur B. 37-40 und 48-55 abweichende in den agyptischen 
Papyri, endlich von Iulius Obsequens einen Auszug der 
von Livius verzeichneten Prodigien von 190-12 v. Chr. 
(die von 249-191 sind verloren) sowie die Konsularfasten 
im Chronicon des Cassiodorus. Weiteres bieten fur die 
Feststellung des sachlichen Inhaltes der verlorenen Teile 
die zahlreichen rom is chen und griechischen Schriftsteller, 
die ihn unmittelbar oder durch Vermittelung einer schon 
friih entstandenen Epitome benutzt haben; denn er galt 
spater als die Haupt quelle , ja die einzige Quelle fur die 
Geschichte des republikanischen Rom. Welche Anerkennung 
er schon bei Lebzeiten bis in die fernsten Gegenden des 
Reiches fand, zeigt die Erzahlung von dem Manne aus 
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Gades, der eigens nach Rom reiste, urn ihn zu sehen, und 
dann sofort wieder zuruekkehrte. 

Livius wird in seiner Erzahlung von edler, ethisch
patriotischer Absicht geleitet; von den Leiden der Gegen
wart weg will er den Blick lenken auf die einfache GroBe 
und die markigen Heldengestalten der alten Zeit und die 
Mittel nachweisen, wodurch der ramische Staat seine Aus
dehnung zum Weltreich erlangt hat. Dieses Ziel verfolgt 
er mit Warme und Tiefe des Gefuhls und in unverkenn
barem Streben nach Wahrheit. Freilich wird er dabei 
den Gegnern seines Volkes nicht immer gerecht und halt 
sich nicht frei von Sympathien und Antipathien. Politisch 
neigt er mehr der aristokratischen Richtung zu; als ruhig 
und gemaBigt denkender Burger findet er sieh besonders 
durch alles MaBlose, Gewaltsame zuruckgestoBen, am 
meisten durch die wusten Ausschweifungen der groBen 
Masse und ihres Demagogentums. Er ist auch ein uber
zeugungstreuer Charakter und machte selbst dem Herrscher 
gegeniiber kein Hehl aus seiner Svmpathie fur die Dber
wundenen wie Pompejus und Brutus. Aueh in religibser 
Beziehung nimmt er einen mittleren Standpunkt ein: er 
weill, daB das menschliehe Handeln von dem Schicksal 
oder der Fiihrung (numen) der Gatter bestimmt wird, 
und halt es daher fur nutzlich, auf Zeichen zu aehten, 
aus denen man deren Willen vorher erkennen kanne (pro
digia); aber von einem blinden Glauben an dieselben bleibt 
er frei. 

Die Bedeutung des Livius beruht auf der GraBe seines 
patriotischen Unternehmens und der Kunst der Darstellung, 
nicht auf der Griindlichkeit seiner historischen Forschung. 
Er ist mehr mit Begeisterung an seine Aufgabe gegangen 
als mit klarer Einsicht in ihre Sehwierigkeiten und ge
nttgender Vorbereitung. Bei dem Mangel an tieferem 
historischen Sinn hat er sich einer Prufung und Berichtigung 
der gangbaren Dberlieferung mit Rilfe des vorhandenen 
Urkundenmaterials uberhoben und sieh begnugt, den vor
handenen Darstellungen, soweit sie ihm gerade bekannt 
und zuganglich waren, den Stoff zu entnehmen, im alIge-
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meinen ohne kritisches Prinzip. So folgt er lange dem 
Valerius Antias, urn endlich die Unlauterkeit diesel' QuelIe 
zu erkennen. In del' Rhetorenschule, nicht im Leben 
gebildet, entbehrt er des politischen und militarischen Ver
standnisses: daher die verkehrten Vorstellungen von dem 
erbitterten Kampf del' Stande und die unklaren Schlacht
beschreibungen. DaB im einzelnen Fluchtigkeiten, Unge
nauigkeiten, MiBverstandnisse, WiderspIilche, Verwirrungen 
in del' Chronologie unterlaufen, ist bei dem groBen Umfange 
des Werkes erkIarlich. - Fur die vorhandenen sachlichen 
Mangel entschadigt er durch seine gIanzende Darstellungs
gabe und die Lebendigkeit del' Erzahlung, del' er durch 
eingefugte Reden, in del' Fulle ihrer geistreichen Sentenzen 
wahren Glanzpunkten seiner rhetorischen wie psychologischen 
Kunst, Abwechslung zu verleihen weiB. - Seine nach 
Klassizitat strebende Sprache ist reich und bllihend, in 
dem weit ausgedehnten Werke nicht uberall gleich und 
besonders in den spateren Partien von behaglicher Breite 
(lactea ubertas). Auch das rhetorische Element sowie 
poetische Anklange und Grazismen machen sich geltend. 
]'ur uns nicht mehr erkennbare provinzielle Abweichungen 
des Wortgebrauchs yom sermo urbanus miissen es wohl 
gewesen sein, was Pollio mit dem gegen Livius erhobenen 
Vorwurf del' Patavinitas meinte. 

§ 46. Ungefahr in derselben Zeit, wo Livius die Ent
wickelung Roms zur Weltmacht beschrieb, verfaBte, viel
leicht in bewuBtem Gegensatze zu ihm, del' von den Vocon
tiel'll in GalIia Narbonensis stammende Kelte Pompeius 
Trogus seine urn 9 n. ChI'. herausgegebenen Historiae 
Philippicae in 44 B., eine mosaikartige Universalge
schichte, welche die den nichtromischen Volkel'll fur den 
Gang del' Weltgeschichte zukommende Bedeutung dar
stellen solIte. Wir besitzen davon die Inhaltsangaben del' 
einzelnen Bucher, die sogen. Prologi, und den willkurlich 
und ungleichmaBig gemachten Auszug des M. Iunianus 
Iustinus (etwa 3. Jahrh.), del' sich indes an das Original 
ziemlich genau anschlieBt. Das Werk war nach einem 
kunstvollen Plan angelegt, den Trogus dem Griechen 
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Timagenes von Alexandria entlehnt hat. Den Mittelpunkt 
bildete wie in den f/),).m7r!xa des Theopompus, nach denen 
der Titel gewahlt ist, die Geschichte des makedonischen 
Reiches und der groBen aus Alexanders Weltreich hervor
gegangenen Monarchien bis zu ihrer Unterwerfung unter 
die romische Herrschaft (B. VII-XL); vorausgeschickt 
war eine kurze Geschichto der Volker, mit denen die 
Mazedonier nachmals in Berilhrung getreten sind, indem 
dabei in der Weise des Herodot jedesmal bis auf die Urge
schichte des betreffenden Volkes zuruckgegangen wurde. 
So begann Trogus mit Ninus, behandelte dann weiter das 
Meder- und Perserreich (mit Exkursen uber Lydien, Agypten 
usw.), die griechische Geschichte bis 350. Einen Anhang 
bildete die Geschichte der Parther bis auf Augustus (B. XLI. 
XLII), die damals mit Rom die Weltherrschaft teilten, 
und auBer einer Skizze uber Roms Urgeschichte bis auf 
Tarquinius Priscus die Geschichte der Gallier und Hispanier 
bis zu ihrer endgultigen Unterwerfung dllrch Augustus. 
Das Ganze war mit mannigfachen geographischen und 
ethnographischen Digressionen durchflochten uber grie
chische und barbarische Volker an den Stellen, wo sie zum 
erst en Male in die allgemeine Geschichte eingriffen. Die 
Darstellung entbehrte nach dem Zeugnis der Alten nicht 
der rhetorischen Farbung. Indes verschmahte Trogus 
grundsatzlich das Kunstmittel der direkten Reden, gab 
aber dafur indirekte. Er zeigte sich als sorgfaltigen, 
lllichternen Forscher, der absichtlich schmucklos und ein
fach schrieb. 

§ 47. Gelehrte Forschung. Fenestella, 52 v. -
19 n. Chr., verfaBte auBer Annales nach dem Muster des 
Varro auf sorgfaltigen Studien beruhende Schriften uber 
die Kulturgeschichte des romischen Volks, Sitten, Staats
recht und Literatur. In derselben Richtung war der von 
Verrius und Gellius oft erwahnte Sinnius Capito tatig, 
Varros jungerer Zeitgenosse, 

C. Iulius Hyginus kam jung als Sklave aus Spanien 
nach Rom, wurde von Augustus freigelassen und war Vor
steher der 28 v. Chr. gegrundeten Palatinischen Bibliothek 

Kopp, Rom. Llteraturgesch. 9. Auf!. 6 
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und Schulmeister. Mit Ovid verband ihn intime Freund
schaft. Er folgte gleichfalls del' polyhistorischen Richtung 
Varros und war auf den verschiedensten Gebieten schrift
stellerisch tatig. Es werden von ihm erwahnt historische 
und antiquarische (De vita rebus que illustrium 
virorum, De familiis Troianis, De proprietatibus 
deorum), geographische (De situ urbium italicarum) 
und landwirtschaftliche (De agricultura, De apibus) 
Schriften; letztere wurden fur die Georgica, andre fur die 
Aeneis von Virgil benutzt, dessen Schriften er anderseits 
kommentierte. -Den Namen Hyginus tragen zwei nicht 
in del' urspriinglichen Gestalt hberlieferte Schulbiicher: die 
sogen. Fa bulae, enthaltend cine kurze Genealogie del' 
Gotter und Heroen, ein Auszug aus einem selbstandigen 
Werke, und 277 mythische Erzahlungen, wegen ihrer Be
nutzung verlorener Quellen, namentlich del' griechischen 
Tragiker, von Wert fur die Mythologie und die Geschichte 
des griechisch-romischen Dramas, und ein astronomisches 
(gewohnlich Poetica astronQmica betitelt) in 4 B., die 
Elemente del' Himmelskunde und del' Stembilder mit den 
darauf bezuglichen My then , meist nach den Katasterismen 
des angeblichen Eratosthenes, eines Araterklarers. Diese 
Schriften rhhren von demselben Verfasser her; daB sie 
abel' auch nul' in mittelbarer Beziehung zu dem Augusteer 
stehen, ist wegen del' Urteilslm,igkeit des Autors unglaublich. 

Q. Caecilius Epirota aus Tusculum, Freigelassener 
des Atticus, war del' erste, del' Virgil und andere modeme 
Dichter in den Kreis del' Vorlesungen einfuhrte und tiber 
beliebige Themata in lateinischer Sprache aus dem Stegreif 
disputierte. 

M. Verrius Flaccus aus Praeneste, ein Freigelassener, 
Grammatiker und Lehrer del' Enkel des Augustus, hoch
betagt gestorben unter Tiberius, verfaBte u. a. ein Buch 
De 0 bscuris Catonis und Rerum memoria dignarum 
libri, die del' altere Plinius benutzte, endlich unter dem 
Titel De verborum significatu ein Sammelwerk hochst 
wertvoller Notizen aus dem Gebiet del' Altertumskunde, 
Grammatik usw. in alphabetischer Anordnung. Auch dieses 
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Werk selbst ist verloren gegangen; erhalten aber ist von dem 
Auszuge, den daraus wie aus andern Schriften des Verrius 
im 2./3. Jahrhundert S. Pompeius Festus anlegte, die 
zweite Halfte, namlich 9 von den ursprimglich 20 Bii.chern 
(von der Mitte des Buchstabens Man), zum Teil in schwer 
beschadigtem Zustand. Diesen Auszug exzerpierte dann 
nochmals zur Zeit Karls des GroBen Paulus Diaconus, 
und dessen Werk ist noch vorhanden und selbst in dieser 
verstiImmelten Gestalt eine wichtige Fundgrube anti
quarischer und grammatischer Notizen. AuBerdem sind 
von einem durch Verrius geordneten und auf dem Forum 
in Praeneste in Marlllor aufgestellten Festkalender 
Bruchstti.cke vorhanden (Fasti Praenestini). 

§ 48. Beredsamkeit. Annaeus Seneca (rhetor 
benannt zum Unterschied von seinem Sohne, dem Philo
sophen), ca. 54 v. - 38 n. Chr., aus ritterlicher Familie 
in Corduba, der jung nach Rom gekommen war und hier 
die bedeutendsten Redner geh6rt, auch spater noch einmal 
zeitweise in Rom gelebt hatte, verfaBte im hohen Alter 
auf Bitten seiner 3 Sohne (Novatus, Seneca, Mela) eine 
diesen gewidmete Sammlung von Schulthemen, wie sie in 
seiner Jugend von den namhaftesten Rhetoren behandelt 
worden waren, unter dem Titel Oratorum et rhetorum 
sententiae, divisiones, colores (Ansichten der 
Rhetoren fur und wider die Sache; Zerlegung des Falles 
in einzelne Fragen; Beschonigungsgriinde des Vergehens), 
bestehend aus einem Buche Suasoriae (Beratungsreden 
iIber poetische oder historische Stoffe) und 10 B. Con tro
versiae (Behandlung fingierter Rechtsfalle). Von den 
7 Suasoriae fehlt der Anfang; von den 74 Controversiae 
besitzen wir noch die B. I, II, VII, IX, X und die meisten 
der Vorreden, in denen geistreich und fesselnd einzelne 
hervorragende Redner charakterisiert werden, sowie einen 
etwa 400 n. Chr. verfertigten Auszug aus dem ganzen Werk. 
Seneca zeigt sich als einen Bewunderer Ciceros und als 
einen Mann von besonnenem, strengem Urteil und ehren
hafter Gesinnung; seine Zusammenstellung, bei der er 
durch ein staunenswertes Gedachtnis unterstutzt wurde, 

6* 
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hat fur uns besonderen Wert, weil wir durch sie ein an· 
schauliches Bild von dem Treiben in den damaligen 
Rhetorenschulen und von manchen bedeutenden Rednern 
und Rhetoren der Zeit Kenntnis erhalten, deren Schriften 
untergegangen sind, wie Labienus, Cassius Severus, 
Porcius Latro, Arellius Fuscus, Albucius Silus, 
Junius Gallio u. a. 

_ Von diesen waren die beiden erstgenannten ebenso 
beriihmt als Redner wie beruchtigt wegen ihrer maBlosen 
Leidenschaftlichkeit, durch die sie sich verhaBt machten 
und ihr Ungluck herbeifuhrten. T. La bien us, wegen seiner 
Heftigkeit Rabienus genannt, verfaBte auch ein zeitge
schichtliches Werk, das die durch die lange Friedenszeit 
unverminderte Erbitterung des alten Pompejaners be
kundete. Als seine Schriften auf SenatsbeschluB bffentlich 
verbrannt wurden, gab er sich selbst den Tod. Cassius 
Severus wurde wegen seiner schonungslosen Schmah
schriften gegen vornehme Manner und Frauen nach Kreta 
verwiesen, und da er hier sein altes Treiben fortsetzte, 
nach Seriphus verbannt, wo er 32 n. Chr. im hochstell 
Elende starb. 

P. Rutilius Lupus verfaBte eine Schrift uber die 
Redefiguren (Schemata dianoeas et lexeos) nach 
dem griechischen Rhetor Gorgias, dem Lehrer von Ciceros 
Sohne in Athen, von der nur der die schemata lexeos be
handelnde Teil erhalten ist. Das Werk ist trocken in der 
Darstellung, aber sachlich wertvoll, indem die zur Er
Iauterung beigefugten Beispiele vielfach aus sonst ver
lorenen griechischen Rednern vortrefflich ubersetzt sind. -
Die sog. laudatio Turiae, Lobrede eines Gatten auf 
seine verstorbene Frau, ist inschriftlich vorhanden. 

§ 49. In der Rechtswissenschaft machten sich 
zwei verschiedene Richtungen geltend, die spater zur 
Bildung besonderer Schulen (sectae) fuhrten (s. § 63). Die 
freiere, von philosophischer Begrundung des Rechts aus
gehende ist vertreten durch den geistreichen und gelehrten 
M. Antistius Labeo, einen Schuler des Trebatius Testa 
(s. § 31) und charakterfesten Republikaner, der sich yom 
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Rofe fernhielt und das ihm von Augustus angebotene 
Konsulat zUrUckwies, weil es dem jiingeren Capito vor ihm 
erteilt worden war. Er verweilte jahrlich 6 Monate in Rom, 
wo er Vorlesungen hielt und praktisch tatig war; die andere 
Halfte des Jahres widmete er auf seinem Gute seinen 
vielseitigen Studien. Seine Schriften umfaBten 400 Bande, 
hauptsachlich tiber das Zivilrecht. 

Ihm gegeniiber stand der geschmeidige C. Ateius 
Capito, gest. 22 n. Chr., SchUler des A. Ofilius (s. § 31), 
5 n. Chr. Konsul, als Vertreter der historischen Dber
lieferung. Auch seine Schriften sind bis auf Bruchstucke 
verloren. 

§ 50. Vitruvius Pollio, als Ingenieur zuerst in 
Casars Kriegen, dann unter Augustus tatig, veroffentlichte 
um 14 v. Chr. eine dem letzteren gewidmete Enzyklopadie 
der Baukunst (De architectura) in 10 B. (I-VII das 
eigentliche Bauwesen; VIII Wasserbauten; IX Iferstellung 
von Uhren; X Maschinenbau). Die nach griechischen Vor
gangern (Varro = Posidonius) gearbeitete Schrift zeigt des 
Verfassers ziemlich vielseitiges Wissen, aber auch seinen 
Mangel an eigentlich wissenschaftlicher Bildung. Seine 
Darstellung ist schwerfallig, ungleich und gekunstelt, nicht 
immer leicht verstandlich, zumal die dem Werke zur Er
lauterung ursprimglich beigegebenen Zeichnungen sich 
nicht erhalten haben. Seine Sprache weicht, wie er selbst 
weiB, vielfach von der gebildeten Schriftsprache seiner 
Zeit abo Dem Inhalte nach ist das Werk, das einzige aus 
dem Altertum erhaltene dieser Art, naturlich von hoher 
Bedeutung. Es wurde viel gelesen und benutzt; zum 
leichteren Gebrauch hat daraus vor 250 M. Cetius Faven
tinus einen Auszug gemacht. 

§ 51. Fiir Philo sophie , vorwiegend die stoische und 
epikureische, war das Interesse bei den Gebildeten allge
mein verbreitet, und philosophische Kenntnisse begegnen 
bei allen bedeutenderen Schriftstellern dieser Zeit. Augustus 
selbst schrieb Hortationes ad philosophiam, und Livius 
verfaBte, wie erwahnt, philosophische Abhandlungen. Eine 
eigene Schule begriindete Q. Sex t ius J der schon unter 
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Casar als Philosoph tatig war und, um der Philo sophie 
ungestort sich widmen zu konnen, auf eine politische 
Laufbahn verzichtete, wa.hrend sein gleichnamigcr Sohn 
Anhanger des neupythagoreischen Mysticismus wurde, der 
sich schon im 1. Jahrh. v. Chr. geregt hatte. Seine 
auf die sittliche Veredelung des Menschen und die Ver
wirkliehung des Guten im Leben geriehtete Lehre stellte 
der altere Sextius in griechischer Sprache dar. Sie fand 
nur wenige, aber begeisterte Anhanger, wie den ehemaligen 
Rhetor Papirius Fabianus, der sie in ausgedehnter 
schriftstelleriseher Tatigkeit vertrat. Noch in der Jugend
zeit des Philosophen Seneca bestand die Schule der Sextier, 
verschwand dann aber. Daneben behauptete sich der von 
Aenesidemus nach Rom verpflanzte Skepticismus, der in 
den Lehren der empiristischen Arzte weiterlebte. 



Dritte Periode. 

Yom Tode des Augustus bis Hadrian 
(14-117 n. Chr.): das silberne Zeitalter. 
§ 52. Das Verhalten der auf Augustus folgenden 

Kaiser zu der Literatur war ein verschiedenes. Tiberius 
(14-37) war nicht unbedeutend als Redner und in grie· 
chischer und lateinischer Literatur wohlbewandert, zeigte 
sich aber mit seiner zunehmenden Verbitterung immer 
feindseliger gegen literarische Bestrebungen und verfolgte 
das freie Wort mit Grausamkeit. Caligula (37-41) in 
seiner wahnwitzigen Launenhaftigkeit gab bald unter 
seinem Vorganger verponte Schriften frei und veranstaltete 
Wettkampfe in griechischer und romischer Beredsamkeit, 
bald wollte er die Werke von GroBen wie Homer, Virgil, 
Livius vernichten. Claudius (41-54) war vielseitig unter
richtet, sonst aber ein pedantischer Schwachkopf auf dem 
Thron, dessen Bestrebungen zuweilen etwas Kindisches 
hatten: er vermehrte das lateinische Alphabet um 3 -
nach seinem Tode bald wieder verschwundene - Schrift· 
zeichen, schrieb ilber die Kunst des Wurfelspiels, aber auch 
historische Werke, zum Teil in griechischer Sprache, und 
Reden, von denen eine aus dem Jahre 48 uber das den 
Galliern zu erteilende ius h 0 nor u m teilweise inschriftlich 
erhalten ist. Nero (54-68) war nicht ohne Anlagen und 
betrieb neben anderen Kiinsten das Dichten mit Vorliebe, 
lieB aber aus Eifersucht gegen fremde Talente der Dicht· 
kunst keine besondere Forderung angedeihen. 1m allge· 
meinen stand seine Regierung bis zur Entdeckung der 
Pisonischen Verschworung einer freioren literarischen Tatig
keit nicht im Wege, daher sich auch eine groBere Regsam
keit zeigt, namentlich auf dem Gebiete der Poesie. V es-
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pa'sian (69-79) besaB trotz seiner iiberwiegend praktischen 
Richtung doch Interesse fur Bildung und Literatur: er war 
der erste, der lateinischen und griechischen Rhetoren aus 
der kaiserlichen Kasse eine feste Besoldung aussetzte und 
damit das bffentliche Lehramt schuf; auch gegen Dichter 
und Kiinstler erwies er sich freigebig. Auch Titus (79-81) 
war der Literatur nicht abhold. Domitian (81-96) unter
drnckte wieder grausam jede freiere Regung, und wenn 
er auch poetische Wettkampfe veranstaltete, so bezweckte 
er damit hauptsachlich nur seine eigene Verherrlichung. 
Erst unter Nerva (96-98) und Trajan (98-117) lieB 
der schwere Druck nach, ohne daB jedoch die Literatur 
unmittelbare Forderung erhielt. Die sich nun wieder zeigende 
Steigerung der geistigen Regsamkeit war nur eine voruber
gehende, und schon beim Beginn der nachsten Periode 
zeigte sich die Erschopfung des romischen Geistes. 

Zum Mittelpunkte des geistigen Lebens, das mit der 
Verbreitung und VerHachung sich yom Griechentum abzu
wenden begann, gestalten sich immer mehr die Rhetoren
schulen. Mit der Verminderung der Gelegenheiten und 
Stoffe der bffentlichen Beredsamkeit entfremden sich die 
Vbungen in dies en Schulen der Praxis des Lebens und 
geben sich auch in Stil und Sprache ganz der Richtung auf 
das Gesuchte und Klinstliche hin. Diese verbildete Ge
schmacksrichtung durchdringt allmahlich die ganze Zeit 
und die Literatur. Das Einfache erscheint nicht geist
reich genug; durch aIle moglichen Hilfsmittel sucht man 
Effekt zu erzielen. In die prosaische Sprache wird der 
poetische Ausdruck hineingezogen; an die Stelle der Periode 
tritt der pointierte Ausdruck mit Antithesenschwall, die 
blendende Sentenz mit allerlei Klangeffekten. Ihren Hohe
punkt erreicht diese Manier durch den Philosophen Seneca. 
Vergebens weisen Manner wie Quintilian und Tacitus auf 
die klassischen Muster hin und bekampfen die Zeitrichtung; 
Tacitus selbst wendet sich ihr wieder zu. Neben der Ge
schichtschreibung, die trotz des Druckes der Zeit en 
fort und fort PHege fand, der Philosophie und Rhetorik 
sind in der Literatur dieser Zeit namentlich auch Geo-
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graphie, Naturwissenschaften, Medizin, Landwirt
schaft und Grammatik vertreten. - Entschieden im 
Niedergange begriffen ist die Poesie, in der ebenfalls die 
Manier der Rhetorenschule immer mehr ihre Wirkung 
geltend macht: den Mangel an natiirlicher GefUhlstiefe 
sucht sie durch rhetorische Kunst und schwulstiges Pathos 
zu verdecken. Das Dra rna findet noch einige Pflege, die 
Herrschaft aber auf der Buhne bleibt dem Mimus und 
Pantomimus. Das Epos steht iiberwiegend unter dem 
Einflu6 der gro6en Muster der Augusteischen Zeit. Das 
rhetorische Element zeigt auch die Satire, die jetzt nicht 
mehr mit lachelndem Spott, sondern mit erbittertem 
Schelten die Schaden der Gesellschaft gei6elt. Das Epi
g ram ill erreicht durch einen genialen Vertreter seine hochste 
Vollendung. Neu eingefuhrt in die Literatur werden die 
Fabel und der Roman. 

A. Prosa. 

§ 53. Geschichte. Von der umfanglichen geschicht
lichen Literatur dieses Zeitalters hat sich verhaltnisma6ig 
wenig erhalten und, abgesehen von den Vberresten der 
Werke des Tacitus, nur Schriften untergeordneten Ranges. 
Verloren sind u. a. die Darstellung des Ausganges der 
Republik und der Begriindung der Monarchie von dem 
edlen Cremutius Cordus, der, wegen seines Freimutes 
angeklagt, sein Leben durch Selbstmord endete (25), wahrend 
von seinen Schriften die Exemplare, deren man habhaft 
wurde, auf Senatsbeschlu6 offentlich verbrannt wurden, 
ferner die Geschichte der ersten Kaiser von Aufidius 
Bassus, die der altere Plinius fortsetzte, und Plinius' 
eigene historische Schriften. 

C. Velleius Paterculus, als hoherer Offizier unter 
Tiberius auf dessen Feldziigen in Germanien, Pannonien 
und Dalmatien 4-11 n. Chr. tatig, 15 n. Chr. Prator, schrieb 
einen dem Konsul M. Vinicius 30 n. Chr. gewidmeten AbriG 
der romischen Geschichte (Historia Romana) in 2 B.: 
von der Eroberung Trojas bis auf seine Zeiten herab, dabei 



- 90 -

die Geschichte auch anderer Volker, mit denen Rom in 
Beriihrung gekommen, sowie die griechische und romische 
Literaturgeschichte beriicksichtigend. Das vorhandene 
Werk ist am Anfang und Ende verstiimmelt und zeigt in 
B. I eine gro13e Lucke (vom Raub der Sabinerinnen bis zum 
Beginn des Krieges gegen Perseus) . Die alteren Zeit en 
behandelt Velleius nach der Weise der Annalisten in kurzem 
Abri13 (B. I geht bis zum Fall Karthagos), die ihm naher 
liegenden immer ausfiihrlicher. Er schreibt ohne tiefere 
Studien und ziemlich fliichtig, daher nicht ohne mannig
fache Irrtilmer. Interessant sind die Notizen iiber Armin 
und Marbod sowie das iiberschwangliche Lob seines Tiberius. 
Dberhaupt tritt weniger das Interesse fur den inneren Zu
sammenhang der Begebenheiten als vielmehr fur die leiten
den Personlichkeiten hervor. Die Darstellung leidet an 
Haufungen, Wiederholungen, Ungleichheiten und zeigt den 
rhetorischen Oharakter in den eingestreuten Reflexionen, 
den Antithesen, den hyperbolischen und pomphaft poetischen 
Ausdriicken, verrat aber Talent fur lebhaftere Erzahlung. 

§ 54. Valerius Maximus verfa13te Facta et dicta 
memora bilia in 9 B., ein nach sachlichen Kategorien 
(z. B. Religion, Ehegebrauche, Naturanlagen usw.) und mit 
Scheidung von Romern und Nichtromern geordnetes 
Sammelwerk von Beispielen (documenta) fiir den Gebrauch 
von Rhetoren und Rhetorenschulen, mit Benutzung guter 
Quellen (in erster Reihe des Oicero und Livius), zum Teil 
aus eigenen Erlebnissen, in hochst unkritischer und nach
lassiger Weise zusammengestellt. Der Verfasser widmete 
es ca. 32 n. Ohr. dem Tiberius, gegen den er von den unter
tanigsten und plumpsten Schmeicheleien iiberflie13t. Die 
Aufzahlung wird oft durch geschmacklose Reflexionen unter
brochen; die Darstellung ist gesucht, gekiinstelt und durch 
schwiilstiges Pathos und Schwerfalligkeit mitunter dunkel, 
leidet auch an historischen Irrtiimern und Mi13verstand
nissen. Trotzdem wurde das Buch wegen seiner Brauch
barkeit fur Schulzwecke viel benutzt. Auch zwei Ausziige 
daraus haben sich aus dem spaten Altertum erhalten: der 
eine, vollstandige des lulius Paris (urn 500), der andere, 
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durftigere und unvollstandige von einem Ianuarius 
Nepotianus (Ende des 6. Jahrh.). - Nichts zu tun mit 
Valerius Maximus hat ein seinem Werke im Mittelalter 
angehangtes Schriftchen De praenominibus, dasAnfangs. 
kapitel eines auf alte Quellen (Varro) zUrUckgehenden Werkes 
uber die romischen Namen von einem unbekannten Ver· 
fasser. 

§ 55. Q. Curtius Rufus, wahrscheinlich Rhetor, 
schrieb unter Claudius Historiae Alexandri Magni in 
lO B., von denen III-X, allerdings nicht ohne Lucken, 
erhalten sind. Er ist kein Historiker, sondern ein Rede· 
kiinstler, fur den der anziehende Stoff nur Mittel zu dem 
Zweck ist, mit seiner Darstellungskunst zu glanzen. Zu· 
grunde gelegt hat or seiner romanhaften Erzahlung eine 
griechische Vorlage, welche hauptsachlich ll:uf den wegen 
seiner Unzuverlassigkeit und Fabelsucht beruchtigten 
Clitarchus zUrUckgeht, auch da, wo er selbst nicht an die 
Wahrheit des ihm vorliegenden Berichtes glaubt. Mili· 
tarisches wie politisches Verstandnis geht ihm vollig ab: 
seine Schlachtberichte sind reine Phantasiegemalde. Durch· 
aus auf den rhetorischen Effekt bedacht, zieht er alles, 
was diesem Zweck dienlich ist, in den Vordergrund und 
behandelt es ausfiihrlich, urn Wichtiges zu streichen. Seine 
Sprache hat uberwiegend klassisches Geprage, wenn sie 
auch schon Spuren der silbernen Latinitat zeigt und bis· 
weilen gesucht ist. 

§ 56. P. Cornelius Tacitus, ca. 54-120, stammte 
aus angesehener und wohlhabender Familie. Zu seiner 
juristischen Ausbildung schloB er sich an hervorragende 
Redner an und gewann selbst Ruf als Redner. 78 heiratete 
er die Tochter des Julius Agricola. 88 war er Prator; 
wahrend der nachsten Jahre hieIt ihn eine nicht bekannte 
Amtstatigkeit von Rom fern, und er kehrte erst nach dem 
Tode des Agricola 93 dorthin zuruck. Unter Nerva war er 
97 consul suffectus; 100 trat er zusammen mit seinem 
Freunde Plinius d. J. fur die Afrikaner in dem beriihmten 
Erpressungsprozesse gegen Marius Priscus auf; in spaterer 
Zeit hat er Asien als Prokonsul verwaltet. 
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Von den Reden des Tacitus ist nichts erhaIten. Die 
vorhandenen Schriften zeigen stoffiich einen Fortschritt von 
der Rhetorik zur Einzelbiographie, dann zur Ethnographie 
und endlich zur Hohe der Historiographie. Es sind folgende. 

Dialogus de ora tori bus (nicht ohne Lucken) be
handelt in Form eines in das J. 75 verlegten Gespraches 
zwischen M. Aper und Julius Secundus, den Lehrern des 
Tacitus, und Curiatius Maternus und Vipstanus Messalla 
die Frage nach den Ursachen des Verfalls der Beredsamkeit 
unter der Kaiserherrschaft. Das liebenswiirdige Buchlein 
verrat den Scharfsinn des reifen Mannes, der hier in der 
kunstvollen Aufmachung wie in Stil und Sprache sich zum 
Fiihrer Cicero nahm. Die Verschiedenheit der Schreib
weise in andern Schriften berechtigt nicht zum Zweifel 
an Taciteischem Ursprung. 

De vita et moribus Iuli Agricolae, 98 veroffent
licht, ein Werk der Pietat, eine laudatio auf Agricolas 
Wirksamkeit .. in Britannien nebst Eroberungsgeschichte 
dieses Landes. Der feierliche SchluB gehOrt zu dem SchOnsten, 
was Romer geschrieben haben. Hier schreibt Tacitus den 
modernen StH, die Klirze und Gedrungenheit der Darstellung 
erinnert an Sallust. 

Die sogenannte Germania (De origine, situ, mori
bus ac populis Germanorum: der urspriingliche Titel 
steht nicht fest), ebenfalls aus dem Jahre 98, eine geo
graphisch-ethnographische Vorarbeit zu den Historien, fiir 
uns Deutsche ein liber aureus, worin er nach guten Schrift
quellen, hauptsachlich wohl den Bella Germaniae des alteren 
Plinius, und wohl auch auf Grund mlindlicher Erkundigung 
die Germanen als urkraftiges Naturvolk seiner entarteten 
Nation gegeniiberstellt. Die Schrift ist ubersichtlich ge
gliedert (K. 1-27 allgemeiner Teil, K. 28-46 die einzelnen 
Stamme) und hebt trotz aller Warme nicht einseitig die 
Vorziige der Germanen hervor: Tacitus bewahrt durchaus 
den nationalen Standpunkt, aber durch das Ganze geht es 
wie eine wehmiitige Ahnung von der dem sittlich ver
kommenen Rom durch die unverdorbenen Germanen 
drohenden Gefahr. 
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Die Historiae, herausgegeben um 107, behandelten 
von del' Zeitgeschichte die Ereignisse von N eros bis Domi
tians Tode (68-96), wohl mit Vel'wertung von dem Ge
schichtswerk des alteren Plinius (s. § 59). Von den ursprung
lich 14 BilChern sind nur noch I-IV und ein Stuck von V 
vorhanden, die Herrschaft des Galba, Otho, Vitellius und 
der Anfang des Vespasian bis zur Belagerung von Jerusalem 
durch Titus, 70, und zu den Unterhandlungen des Civilis 
mit Cerialis. 

Ab excessu divi Augusti (gewohnlich Annales ge
nannt) in 16 B., herausgegeben zwischen 115-117; erhalten 
sind: I-VI (mit einer groBen Lucke zwischen V und VI), 
die Herrschaft des Tiberius, und XI (am Anfang ver
stiimmelt) bis XVI (am SchIuG verstiimmeIt), die Regierung 
des Claudius vom J. 47 an (XI. XII) und die des Nero 
bis zum Tode des Thrasea Paetus (XIII-XVI). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen letzten 
beiden groBen Werken des Tacitus existiert nicht; beide 
haben im ganzen die herkommliche annalistische Anord
nung; nur sind die Annalen, der spateren Abfassung ent
sprechend, gereifter und kunstvoller in Sprache und An
ordnung. 

Tacitus faBt die Aufgabe des Historikers als eine 
sittlich ernste (Ann. III 65): er solI dazu beitragen, daB 
die Tugenden nicht verschwiegen bleiben, und daB die 
Schlechtigkeit die Schande bei der Nachwelt zu furchten 
habe. Er begnugt sich nicht mit dem bloBen Berichte der 
auBerlichen Begebenheiten, sondern bemUht sich, auch den 
inneren Zusammenhang und die tieferen Grunde zu er
mitteln, und so wie er hat dies Ziel kein anderer romischer 
Historiker erreicht. Auch uber seine Quellen hinaus sucht 
er die Ursachen der Ereignisse zu ergriinden, namentlich 
vermoge des Studiums der Charaktere der leitenden Person
lichkeiten. Seine Hauptstarke beruht in dieser psycho
logischen Motivierung : gestutzt auf ungewohnliche Menschen
kenntnis, weiB or sich aus den Einzelzugen ein Gesamtbild 
der Personen zu schaffen und aus dies em die geheimen 
Triebfedern ihrer Handlungen herzuleiten. DaB er mit 
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seiner Beurteilung nicht immer das Wahre getroffen hat 
und bisweilen durch seinen Hall gegen den Frevelsinn der 
Machthaber, wie bei Tiberius' Beurteilung, zu einer un
gunstigen Auffassung bestimmt worden ist, steht auBer 
Zweifel. Jedenfalls war er beseelt von dem Streben nach 
unparteiischer (8ine ira et 8tudio) Darstellung der Wahrheit 
oder dessen, was er fur Wahrheit hielt. Finden sich auch 
nachweislich falsche Nachrichten bei ihm, so handelt es 
sich urn Irrtumer: absichtlich hat er die Tatsachen nicht 
entstellt. Die entwUrdigende Fesselung des Senats emport 
den vornehmen Mann, aber bei aller Bewunderung fur 
Roms groBe Vergangenheit ubersieht er dennoch die ScMden 
der alten Republik nicht und erkennt die Begnmdung der 
Alleinherrschaft als ein Rettuugswerk an, ohue sich iudes 
uber die Schwii.chen auch dieser Staatsform zu tii.uschen, 
in die man sich aber schicken musse; durch Schroffheit 
und ubertriebenen Freimut (wie Thrasea Paetus) den Zorn 
des Gebieters herauszufordern, miBbilligt er. Seine Welt
anschauung ist eine dustere, mude Resignation, beeinfluBt 
durch Domitians Schreckensregiment und die Schatten der 
Zukunft. In bezug auf selbstandige Forschung und ein
dringliche Kenntnis aller Verhiiltnisse, besonders des Mili
tarisehen und der Ortlichkeiten, kann er sich nicht mit 
Thucydides und Polybius messen, die hierin uberhaupt 
einzig im Altertum dastehen. Sein Hauptaugenmerk ist 
auf die Kunst der Darstellung gerichtet. Mit unilbertreff
licher Meistersehaft versteht er es, die Anschauung, die er 
sich von Ereignissen und Personen gebildet hat, auszu
malen und durch feinbereehnete Gruppierung und Be
leuchtung einer Fulle von Einzelheiten ein wirkungsvolles 
BiId zu schaffen, dem die uber dem Ganzen liegende schwer
mutige Farbung noch einen besonderen Reiz verleiht. Zu 
dieser dramatischen Kompositionskunst seiner weltgeschicht
lichen TragOdien kommt auBer dem Reichtum an tiefen 
Gedanken und epigrammatisch zugespitzten Sentenzen der 
eigenartige Stil der gewaltigen Personlichkeit, das Ergebnis 
reifster kiinstlerischer Berechnung und am reinsten im 
letzten Werke ausgebildet: durchaus edel und auf die ge-
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wohnlichen Effekte, wie EbenmiWigkeit und Rhythmisierung 
des Satzbaus, verzichtend, Alltagliches, aber auch Fremd
artiges meidend, oft mit poetischom Schimmer, immer 
wechselreich und packend. "Fast jeder Satz tragt eine 
Gedankenlast." So steht Tacitus da als der groBte romische 
Historiker, eine vornehm aristokratische Natur wie Thucy
dides und dies em vielfach geistesverwandt. - DaB die 
Zeitgenossen den Geschichtswerken des Tacitus mit den 
groBten Erwartungen entgegengesehen haben, wissen wir 
duroh den jungeren Plinius. In der Folgezeit zeigen sich 
seine Spuren bei den Schriftstellern, auch den christ lichen ; 
einen Fortsetzer hat er in Ammianus Marcellinus (s. § 95) 
gefunden. Doch hat Tacitus nicht entfernt die Wirkung 
ausgeubt wie Livius, wegen der Sehwierigkeiten, die er dem 
Verstandnis bietet. Auch im Mittelalter scheint er wenig 
gelesen zu sein. 

§ 57. Geographie. Pomponius Mela, aus Tingen
tera in Spanien, verfaBte um 43 einen AbriB der Erdbe
sehreibung (De chorographia) in 3 E., das alteste er
haltene Werk dieser Art, zugleieh das einzige selbstandige 
der lateinisehen Literatur, naeh guten Quellen sorgfaltig 
zusammengestellt. In der Weise einer Kustenfahrt be
schreibt er in gedrangtem, oft geziertem StiI mit Ein
misohung von einzelnen ausfuhrlicheren N otizen uber be
sonders interessante Stii.dte und von Sittenschilderungen 
von Nordafrika ausgehend die Lander der damals bekannten 
Welt der Reihe naeh, bis er ttber das westliche Afrika 
wieder an seinem Ausgangspunkt anlangt. 

§ 58. Philosophie. 1m Anfang dieses Zeitraumes 
bestand noeh die Sehule der Sextier (s. § 51) fort, in 
deren Sinne auBer Papirius Fabianus auch Celsus 
(s. § 64) sehriftstelleriseh tatig war. Die meisten Anhanger 
hatte der Stoizis mus, in des sen Lehren gerade die aus
gezeiohnetsten Manner gegenttber dem zunehmenden Druok 
Halt und Trost suehten. Wahrend die Stoiker Annaeus 
Cornutus und C. Musonius Rufus griechisch sehrieben, 
betrieb Celsus eine umfangliehe philosophisehe Sehrift
stellerei in lateinischer Sprache. 
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L. Annaeus Seneca, 4 v. - 65 n. Chr., Sohn des 
Rhetors Seneca (s. § 48). In fruher Jugend kam er aus 
Corduba nach Rom, wo er neben rhetorischen Studien 
hauptsachlich der Philo sophie oblag. Schon fruhzeitig war 
er als Redner und im Staatsdienst tatig. Als Senator 
entging er unter Caligula mit Mlihe dem Tode und wurde 
41 von Claudius angeblich als Teilnehmer an den Aus
schweifungen der Julia Livilla auf Anstiften der Messalina 
nach Corsica verbannt, aber 49 durch Agrippina zuruck
berufen, zum Prator ernannt und mit der Erziehung des 
Nero betraut. Auf diesen iibte er auch nach seiner Thron
besteigung anfangs einen gu.nstigen EinfluB, bediente sich 
aber spater, um sich in seiner Stellung zu halten, nicht 
immer ehrenhafter Mittel und war mehr der weltkluge, 
geschmeidige Hofmann, der auch seinen eigenen Vorteil 
wahrzunehmen wuBte und sich dadurch viel Neid und An
feindung zuzog. Nachdem er noch 57 Konsul gewesen, zog 
er sich infolge der wachscnden Ruchlosigkeit des Kaisers 
zUrUck und lebte meist auf seinen Gutern, ohne jedoch 
dem Argwohn N eros entgehen zu konnen: er wurde der 
Teilnahme an der Verschworung des Piso angeklagt und 
gezwungen, sich selbst den Tod zu geben; er starb, das 
Vorbild des Sokrates nachahmend, mit Festigkeit. 

Seneca 1St nach Cicero der bedeutendste und uberhaupt 
einer der geistreichsten und originellsten Schriftsteller der 
Romer. Er besaB vielseitiges, wenn auch nicht tiefes 
Wissen, bedeutende Menschenkenntnis und Lebenserfahrung, 
reiche, bewegliche Phantasie sowie groBe Leichtigkeit der 
Produktion und Formgewandtheit. Als Philosoph war er 
Anhanger der stoischen Moral, ohne jedoch die schroffe 
Strenge des Systems zur Geltung zu hringen, uberhaupt 
nicht sowohl auf abstrakte Spekulation gerichtet als auf 
praktische Lebensweisheit, die allerdings wie in seinem 
eigenen Wandel oft zur bloBen Lebensklugheit hinabsinkt. 
Weniger sucht er uber seine griechischen Quellen neu 
schaffend hinauszukommen als vertrauliche und erbauliche 
Seelsorge zu uben. Den nach rhetorischem Effekt haschenden 
Zeitgeschmack zeigt er in voller Abkehr von Ciceros Stil 
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in hOchster Entwickelung. Er pulvrisiert die Periode und 
sucht mit Aufbietung alIer rhetorischen Mittel seiner Dar
stelIung Wurze und Glanz zu verleihen, urn sich den Beifall 
seiner Zeitgenossen zu gewinnen und zu erhalten. Treffend 
bezeiehnete Caligula seine zerschnittene Schreibweise als 
Sand ohne Kalk. Als man spater wieder auf die Muster 
der klassischen Zeit zurlickging, sank sein Ansehen, und 
von den Vertretern der altertumelnden Richtung im 2. Jahrh. 
wurde er wegen seiner Manier aufs erbittertste angegriffen. 
Dagegen fand er bei den christ lichen Schriftstellern viel 
Bewunderung wegen der Flille edler moralischer Gedanken, 
und da manche seiner Aussprtiche mit christlichen An
sichten eine gewisse Ahnlichkeit zeigen, so machte ihn die 
Sage zu einem Christen und Freunde des Apostels Paulus, 
es wurde ihm sogar ein Briefwechsel mit dies em ange
dichtet. Auch durch das ganze Mittelalter hindurch ist er 
viel gelesen und durch seine Moralphilosophie fur lange 
Zeit hOchst einfluBreich geblieben. - Dber ihn als tragi
schen Dichter s. § 70. 

Von seinen zahlreichen Schriften ist eine ganze Zahl 
verloren gegangen oder nur in kleineren Fragmenten er
halten (z. B. naturwissenschaftliche, wie De motu terrarum, 
tiber Agypten, liber Indien; philosophische, wie De officiis, 
De amicitia, De superstitione, De matrimonio; ferner die 
fUr Nero verfaBten oder gehaltenen Reden u. a.); nur im 
Auszug erhalten ist die Schrift De remediis fortuitorum. 
Erhalten sind unter dem Titel Dis,logi 9 Schriften in 
12 B.' I De providentia; II De constantia sapientis; 
III-V De ira; VI De consols,tione ad Marcis,m 
(Tochter des Cremutius Cordus, s. § 53, uber den Verlust 
ihres Sohnes); VII De vita, beata; VIII De otio; IX De 
tranquillitnte animi; X De brevitv,te vitae; XI De 
consolatione ad Polybium (den machtigen Freige
lassenen des Claudius, uber den Verlust eines Bruders; 
von Corsica aus geschrieben und, urn seine Begnadigung 
zu bewirken, voll Schmeichelei gegen den Kaiser); XII De 
consolatione s,d Helviam (seine Mutter, wegen seiner 
eigenen Verbannung, ebenfalls in Corsica verfaBt). Ferner 

Kopp, Rom. Literaturgesrh. 9. Autl. 7 
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De clementia an Nero, aus dem J. 55 (urspriing1ich 
3 B., davon erhalten nur das 1. und der Anfang des 2.); 
De beneficiis in 7 B.; die sogen. Epistolae morales, 
124 Briefe in 20 B. (ursprfmg1ich scheint die Samm1ung 
noch groBer gewesen zu sein), geschrieben seit seinem 
Riicktritt yom offent1ichen Leben an einen jungeren Freund 
Luci1ius Junior, Prokurator von Sizilien, iiber Themata 
der praktischen Ethik, ein Kursus der Moral in zwangloser 
Weise; Naturales quaestiones in 7 B. (eigentlich 8), 
hauptsachlich nach stoischen Quellcn mit vcrstandiger 
Kritik fur denselben Lucilius zusammengestellt, das erste 
und einzige physikalische Lehrbuch der romischen Literatur; 
Apocolocyntosis (Verkurbissung st. r1rrofHwmr;) , eine 
bald nach Claudius' Tod verfaBte boshafte Satire auf diesen 
Kaiser, nach Art der menippeischen Satire des Varro a,us 
Prosa und Versen gemischt, am SchluB verstummelt. 

§ 59. Fur Naturbeschreibung ist von Wichtigkeit 
C. Plinius Secundus (der altere), nach Varro das groBte 
Sammelgenie. Geboren 23 in Comum in Oberitalien aus 
ritterlicher Familie, genoB er in Rom eine sorgfii.ltige Er· 
ziehung. Dann machte er als Reiteroffizier Feldzuge in 
Germanien mit, bekleidete unter Vespasian in mehreren 
Provinzen mit Gewissenhaftigkeit Vertrauensstellungen, 
besonders in der Finanzverwaltung (als procurator), wurde 
endlich Admiral der Flotte bei Misenum und kam als 
Opfer seiner WiBbegierde bei dem Ausbruch des Vesuvs 
am 24. Aug. 79 urn, wie sein Neffe, der jungere Plinius, 
es seinem Freunde Tacitus anschaulich schildert (Ep. VI 16). 
Dieser N effe erbte auch die literarische Hinterlassenschaft 
seines Oheims, 160 auf beiden Seiten engbeschriebene 
Buchrollen mit Exzerpten, we1che dieser trotz seiner viel
fachen Amtsgeschafte aus oiner Menge von Werken zu
sammengetragen hatte (Plin. ep. III 5). 

Die Schriftstellerei dieses Enzyklopadisten bewegte sich 
auf den verschiedensten Gebieten. So verfaBte er eine 
militarische Schrift De iaculatione e questri in Ger
manien; eine Anleitung zum Studium der Beredsamkeit 
unter dem Titel Studiosus in 3 Buchern; 8 Bucher Dubii 
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sermonis, uber zweifelhafte FaIle der Flexion und Wort· 
bildung, von den spateren Grammatikern vielfach benutzt; 
ferner drei historische Werke: De vita Pomponi Secundi 
in 2 B., ein ehrendes Denkmal fltr seinen Freund (s. § 70); 
die in Germanien begonnenen Bella Germaniae in 20 B., 
samtliche bis dahin gefUhrten Germanenkriege enthaltend; 
eine erst nach seinem Tode verofientlichte Geschich te 
der Kaiser von Nero an in 31 B. als Fortsetzung der 
Kaisergeschichte des Aufidius Bassus (s. § 53), daher A fine 
Aufidii Bassi betitelt. Erhalten hat sich allein sein 
Hauptwerk, die N[l,tundis historia in 37 B., 77 heraus· 
gogeben: I Vorrede mit Widmung an Titus, InhaIts· und 
QuoIlenverzeichniG; II Mathematisch·physikalische Be· 
schreibung des Weltgebaudes; III-VI Gcographie; VII An· 
thropologic und Physiologie des Mensehen; VIII-XI Zoo· 
logic; XII-XIX Botanik - dabei XVII Baumzucht, 
XVIII. XIX Feld· und Gartenbau -; XX-XXVII vege· 
tabilische und XXVIII-XXXII animalische Heilmittel; 
XXXIII-XXXVII Mineralogie· mit besonderer Beruck· 
sichtigung der Verwendung der Mineralien fur Zwecke des 
Lebens und der bildenden Kunste. - Dieser "Kosmos" 
(opus difjusum, eruditum nee minus varium quam ipsa 
natura Plin. ep. III 5; charakterisiert auch von Humboldt, 
Kosmos 2, 231 fl.), ein monstroses "Studierlampenbuch " , 
enthalt nach Plinius' eigener Angabe Notizen uber 20000 
merkwurdige Dinge, zusammengestellt aus 2000 Banden 
von fast 500 griechischen und rbmischen Schriftstellern und 
mit Zmatzen von ihm selbst versehen. DaB ein so ge· 
waltiges Werk, wenn auch Produkt des angestrengteston 
FloiBes und des lebendigsten Wissensdranges, in der Aus· 
fuhrung vielfache Ungleichhoiten und Fluchtigkeiten zeigt, 
ist naturlich, zumal der Verfasser bis kurz vor seinem 
Tode an dem Werke weitorarbeitote und Berichtigungon, 
Erganzungen u. a. nachzutragen bemuht war. AuBerdem 
aber fehlte es ihm an Sachkenntnis und kritischer Sichtung: 
in dom Bestreben, interessante Notizen zu geben, hat er 
sich von dilettantischer LeichtgIaubigkeit nicht selten irre· 
fnhren lassen; nur gegen zu starke Dbertreibungen auBert 

7* 
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er aueh Zweifel. Auch die Schreibweise des Plinius ist 
ungleich: auf kunstvolle Form verzichtet er selbst von 
vornherein; und so enthalten die Einleitungen oft manieriert 
rhetorische Betrachtungen allgemein moralischen Inhalts, 
wahrend die Abhandlung des eigentlichen Stofl'es teilweise 
in rein registerhafte Aufzahlung u bergeht. Da er bei Be· 
trachtung der Naturreiche immer ihre Beziehung zum 
menschlichen Leben festhalt, kommt er in einzelnen Teilen 
(das sind gerade die fur uns interessantesten) von seinem 
Thema recht weit ab (wie denn B. XXXIV-XXXVI eine 
bei dem Verluste anderer Quellen wertvolle Kunstge
schiehte enthalten), und der AnschluB dieser Neben
gebiete erfolgt mitunter wenig vermittelt. - Sein Werk 
wurde viel gelesen, auch im Mittelalter, und ausgezogen. 
So bildet der geographische Teil die Grundlage der Co11e
ctanea des Solinus (s. § 91), und aus seinen medizinischen 
Notizen wurde im 4. Jahrh. eine eigene Medicina Pliniana 
zusammengestellt. 

§ 60. Beredsamkeit. Vertreter dieses Zweiges der 
Literatur, auf dem auch der altere Plinius und Celsus 
(s. § 64) schriftstellerisch tatig waren, sind fur uns Quin
tilian, Tacitus und der jiingere Plinius. 

M. Fa bius Quintilianus, ca. 35-96, aus Calagurris 
am Ebro in Spanien. Fruh mit seinem Vater, der selbst 
Rhetor war, nach Rom gekommen, bildete er sich hier 
durch den Unterricht tiichtiger Redner. Nach Spanien 
zuriickgekehrt, kam er mit Galba 68 wieder nach Rom 
und wirkte hier als Sachwalter und besonders als Lehrer 
der Beredsamkeit: er war der erste, der einer ofl'entlichen 
Schule mit einer Besoldung (salarium) aus der kaiserlichen 
Kasse vorstand. Mit Erfolg leitete er 20 Jahre lang seine 
Schule, die u. a. auch der jimgere Plinius besuchte. Nach 
seinem Rucktritt yom Lehramt um 90 beauftragte ihn 
Domitian mit der Erziehung der Enkel seiner Schwester 
Domitilla und verlieh ihm spater konsularische Ehren. 

Verloren ist seine Schrift De eausis eorruptae 
elo quentiae. Dagegen besitzen wir sein Hauptwerk, das 
die Summe seines praktischen Lebens darstellt, die bald 
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nach 90 begonnene, seinem Freunde Vitorius Marcellus fur 
dessen Sohn Geta gewidmete Institutio oratoria in 
12 B., welche die gesamte Ausbildung des Redners von 
Jugend an behandelt: I die grammatische, II die rhetorische 
Elementarbildung des Redners ; III-VII Theorie d er 
inventio und dispositio, VIII-XI der elocutio; XII die 
praktische oratorische Tatigkeit. Quintilian stellt sich darin 
in Gegensatz zu der Richtung seiner Zeit auf das Kiinst
liche: gestiitzt auf seine umfassenden literarischen Kennt
nisse und seine personliche Erfahrung, verlangt er eine 
Vereinfachung der rhetorischen Technik und das Zuruck
gehen auf die bewahrten klassischen Muster, unter denen 
er ganz besonders Cicero hochstellt. Aus dies em vorzugs
weise, aber auch aus anderen romischen wie griechischen 
Vorgangern entnimmt er die zahlreichen Beispiele zu seinen 
Auseinandersetzungen. So bewahrt er einen gelauterten 
Geschmack und ein nuchternes, verstandiges Urteil, dem 
es allerdings mitunter an Scharfe fehlt. Ciceros Bildungs
ideal fur den Redner, dem der feinsinnige Mann nachgeht, 
entspricht freilich nicht mehr der gesunkenen Bedeutung 
der Redekunst. - Besonders wichtig fur uns ist B. X, 
in dem er einen AbriB der griechischen und romischen 
Literaturgeschichte gibt, soweit sie fur rednerische Zwecke 
in Betracht kommt. 

Quintilians N amen tragen zwei Sammlungen von 
Declamationes, von denen die eine aus 19 groBeren 
Schulreden besteht, die andere, der zweite Teil einer ur
spriinglich aus 388 Stiicken bestehenden Sammlung, 145 
Entwiirfe von solchen enthalt. DaB die erstere ihm vollig 
fremd ist, gilt als ausgemacht, sie stammt aus de:- Zeit 
des Apuleius; aber auch von der zweiten ist es hbchst 
zweifelhaft, ob sie zu ihm in irgend einer Beziehung steht. 

Vielleicht noch dem Ende des 1. Jahrh. angehOrig ist 
der Rhetor Calpurnius Flaccus, von dessen Decle
mationes 53 im Auszuge erhalten sind. 

§ 61. C. Plinius Caecilius Secundus, 62- ca. 113, 
Schwcster- und Adoptivsohn des alteren Plinius, Schuler 
Quintilians, stammte aus Comum in Norditalien. Mit 
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19 Jahren trat er als Sachwalter auf; spater bekleidete 
der vermogende Mann eine lange Reihe von Staats- und 
Gemeindeamtern, war 100 unter Trajan consul suffectus, 
ca. 112 Statthalter von Bithynien. Dort oder bald nach 
der Heimkehr ist er gestorben. Vber sein Leben haben 
wir ausflihrliche Nachrichten durch seine Briefe, uber seine 
Amter auch durch Inschriften seiner Heimat (namentlich 
cine von den durch ihn gestifteten Thermen von Comum). 
- Verloren sind seine poetischen Versuche, die er in spateren 
Jahren noch einmal aufnahm, und die nach seiner Angabe 
Beifall und Verbreitung fanden; verloren auch die Reden, 
die er als gesuchter Sachwalter gehalten hatte. Er pflegte 
sie spater nach sorgfaltiger Umarbeitung und Erweiterung 
vor geladenem Publikum zu rezitieren, um sie dann in 
Buchform zu verbffentlichen. Erhalten ist der sogen. 
Panegyricus. die Dankrede an Trajan fur Erteilung des 
Konsulats, das einzige vollstandig erhaltene Denkmal 
romischer Beredsamkeit seit Cicero, das Vorbild fur die 
spateren Panegyriker, durch den uberladenen Stil und 
durch Breite ermudend, aber fur die Kenntnis der ersten 
Regierungsjahre Trajans von Wert. - Ferner haben wir 
von ihm 9 Bucher Briefe aus den Jahren 97-109, in 
sorgfaltiger, der Ciceronischen nachgebildeter Sprache. 
Plinius hat diese stilistischen Kabinettstucke von vorn
herein fur die Offentlichkeit bestimmt; gerichtet sind sie 
meist an seine zahlreichen Freunde, zu denen auch Tacitus 
gehOrte. Es zeigt sich in ihnen breite Redseligkeit, und 
seine Verdienste und tugendhaften Grundsatze weiB er 
geschickt in helles Licht zu setzen; aber sie lassen auch 
seine liebenswurdige und edle, bisweilen allerdings auch 
etwas rUhrselige Art erkennen. Sie geben ein anschau
liches Zeitbild, namentlich von dem lebendigen literarischen 
Treiben in den hoheren Kreisen. Besonders interessant 
sind VI 16. 20 (uber den Tod seines Oheims) und II 17; 
V 6; IX 7 (Beschreibung seiner Landguter). - Dazu 
kommt noch amtlicher Briefwechsel mit Trajan, 
hauptsachlitlh aus der Zeit der bithynischen Statthalter
schaft (daraus hervorzuheben Br. 96, betreffend die MaB-
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regeln des Plinius gegen die Christen seiner Provinz, und 
Br. 97, Trajans Antwort darauf), hOchst charakteristisch 
fiir die beiden Personlichkeiten, den yom best en Willen 
beseelten, aber unpraktischen und angstlichen Plinius und 
den klarblickenden, sicher entscheidenden Kaiser, sowie 
belehrend fur die Kenntnis der damaligen Provinzialver· 
waltung. 

§ 62. Unter den Grammatikern dieser Periode sind 
auBer dem alteren Plinius (s. § 59) die bedeutendsten: 

Q. Remmius Palaemon, der Lehrer des Persius 
und Quintilian, ein Freigelassener aus Vicetia (Vicenza), 
sehr begabt und berUhmt auch als Improvisator, aber noch 
mehr beriichtigt wegen Sittenlosigkeit und Eitelkeit. Er 
hat durch Einfiihrung der griechischen Technik den weit
greifendsten EinfluB auf die Gestaltung und Tradition der 
romischen Schulgrammatik ausgeubt, die wahrscheinlich 
nach seinem Vorgange Virgil zum Mittelpunkt der Sprach
studien machte, wie die griechische den Homer. Sein 
Lehrbuch (Ars) der lateinischen Grammatik wurde von 
den spateren Grammatikern, namentlich Charisius und 
Diomedes, benutzt; aber das unter seinem Namen erhaltene 
riihrt nicht von ihm her. 

Q. Asconius Pedianus, ca. 3-88 n. Chr., wahr
scheinlich aus Padua, widmete seine Studien besonders 
Virgil und Cicero, zu dessen Reden er auf Grund sorg
faltiger Studien in der gleichzeitigen Literatur und den 
noch vorhandenen Aktenstilcken wertvolle geschichtliche 
Kommentare verfaBte. Wir besitzen von ihnen noch die 
zu fiinf Reden (besonders zu pro Milone), freilich in liicken
hafter Gestalt. Mit Unrecht tragen seinen Namen die zu 
den Verrinen vorhandenen Kommentare. 

M. Valerius Probus aus Berytos, unterNero bluhend, 
veranstaltete von lateinischen Dichtern, wie Terenz, Lucrez, 
Virgil, Horaz, Persius, nach der Methode der alexan
drinischen Gelehrten kritische Ausgaben: emendare, distin
guere, adnotare curavit. Letzteres heiBt: er deutete sein 
Urteil iiber den Text durch kritische Zeichen (Obelus, 
Diple u. a.) an. Zugleich wandte er seine Studien den 
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damals vernachlassigten archaischen Schriftstellern zu, uber 
die er im engsten Kreise sich auBerte. VerofIentlicht hat 
er nur wenig, aber wohl viele Beobachtungen hinterlassen, 
die von andern benutzt sind. Wir besitzen aus seinem 
Werke De notis (Abkurzungen, welche auf Setzung der 
Anfangsbuchstaben der betrefIenden Worter beruhen) einen 
juristische Abkurzungen enthaltenden Auszug. Auf seinen 
beriihmten Namen ist mancherlei falschlich gesetzt worden. 
Ein Kommentar zu den Bucolica und Georgica 
des Virgil scheint wenigstens in seinem erst en Teil dem 
Kern nach echt zu sein. Aber die Catholica (uber Nomen 
und Verbum) sind vielmehr dem Sacerdos (s. § 89) und die 
Institutio artium oder ars Vaticana (uber die 8 Rede
teile) einem spateren Probus (4. Jahrh.) zuzuweisen. -
Auch Cornutus (s. § 58) verfaBte grammatische Schriften, 
besonders zu Virgil. 

Von dem lyrischen Dichter Caesius Bassus, gestorben 
79 beim Ausbruch des Vesuvs, dem Freunde des Persius 
und Herausgeber seiner Gedichte, haben wir wertvolle Reste 
eines Buches De metris ad N eronem. 

§ 63. In der Rechtswissenschaft fanden die durch 
Ateius Capito und Antistius Labeo begrundeten Richtungen 
(s. § 49) beiderseitig Fortbildung: an den ersteren schloB 
sich an Masurius Sa bin us, bis in die Zeiten Neros lebend, 
ein vielseitig gebildeter Jurist; seine 3 Bucher I uris civilis 
wurden vielfach kommentiert und gingen auszugsweise 
schlieBlich auch in die Digesten (s. § 102) uber. - Auf 
Labeo folgte zunachst der freimutige M. Cocceius N erV/;l" 
Konsul 22, der GroBvater des Kaisers; dann Proculusl. 
aus dessen Schriften ebenfalls Auszuge in die Digesten 
aufgenommen sind. Nach Sabinus und Proculus benannten 
sich die Schulen der Sa binianer und Proculianer. 

§ 64. Medizin. A. Cornelius Celsus, unter Tiberius 
und Claudius, Verfasser von philosophischen Abhandlungen 
im Sinne der Sextii (s. § 51), schrieb unter dem Titel 
Artes eine Enzyklopadie, von der erhalten sind die Bucher 
VI-XIII De medic ina. Er ubersetzte ein Lehrbuch 
der Heilkunde in gewandter und reiner Sprache, das ein 
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Cassius in Anlehn ung an griechische Vorganger wie Hippo
krates, Herakleidos, Asklepiades und Meges auf Tiberius' 
Anregung verfa13t hatte. Von den verlorenen Buchern 
handelten I-V liber Landwirtschaft, die auf XIII 
folgenden von der Rhetorik (Sondertitel Institutiones 
oratoriae, 7 B., von Quintilian benutzt), von den ver
schiedenen philosophischen Systemen (Opiniones 0 mniu m 
philosophorum, 6 B.), vom Kriegswesen (von Vegetius 
benutzt) und auch von der Jurisprudenz. 

Scribonius Largus schrieb, nachdem er 43 Claudius 
(deus noster Caesar) nach Britannien begleitet hatte, 47 und 
48 eine luckenhaft erhaltene Sammlung von Rezepten 
(Compositiones medicae oder medica mentorum), 
in denen er ebenfalls meist bewahrten griechischen Arzten, 
wie Asklepiades, folgt, indes auch Mittel des Volksaber
glaubens anfuhrt. Die noch vorhandenen 271 Rezepte 
sind nach den Korperteilen vom Kopf an bis zu den Fli13en 
geordnet. 

§ 65. Landbau. L. Iunius Moderatus Columella 
aus Gades, als trib. mil. in Cilicien und Syrien, spater 
Grundbesitzer in Italien, schrieb ca. 62 die erhaltenen 12 B. 
De re rustica. Denselben Stoff hat er in knapperer 
Form behandelt, und von dieser Bearbeitung ist noch vor
handen der Abschnitt De arboribus, der den Buchern III 
bis V des gro13eren Werkes entspricht. B. X (De cultu 
hortoru m) ist in Hexametern geschrieben, als Erganzung 
zu den Georgica Virgils, hinter dem er freilich an poetischer 
Begabung weit zurucksteht. Sein Werk grundete er auf 
eigene Erfahrung und ausgedehnte Studien der rbmischen 
Literatur (Hygin, Celsus, Varro) uber den Gegenstand. 
Urn fur diesen Interesse zu erwecken, beflei13igt er sich 
einer einfachen, geschmackvollen Darstellung. Er ist fur 
seinen Beruf bcgeistert und von der hohen Bedeutung des 
Landbaues auch in volkischer Beziehung durchdrungen. 

§ 66. Iulius Frontinus, ca. 40-103, ein charakter
voller und gebildeter Staatsmann und Soldat" wiederholt 
Konsul, 97 Oberaufseher der Wasserleitungen, verfa13te 
au13er einer (verlorenen) Theorie des Kriegswesens (De re 
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militari, benutzt u. a. von Vegetius) 3 Bucher Strate
gemata (ein viertes Buch ist von fremder Hand hinzu
ge£ugt), eine Sammlung von "Kriegslisten ", aus guten 
Quellen geschOpft, in schlichter, aber gebildeter Darstellung, 
2 B. De a quis urbis Romae, verofl'entlicht 98, eine 
treffliche Geschichte und Beschreibung der Bewasserungs
anstalten Roms, in nilchterner, klarer Sprache, mit Bei
fugung der gesetzlichen Bestimmungen uber die Erhaltung 
und Benutzung der Wasserleitungen, und eine Schrift uber 
FeldmeBkunst, von der Auszuge erhalten sind. 

Die FeldmeBkunst hatte sich in der Kaiserzeit zu 
einer besonderen, auBer dem burgerlichen Leben auch mili
tarischen Zwecken (Lagervermessung u. a.) dienenden Dis
ziplin ausgebildet, die in eigenen Schulen gelehrt wurde 
und mit dem Technischen auch juristische Kenntnisse ver
band; denn die von Staats wegen angestel1ten Agrimen· 
soren, auch gromatici genannt (von groma, ihrem Visier· 
instrument), dienten in Grenzangelegenheiten teils als 
Richter, teils als sachverstandige Beistande. Auch eine 
halb mathematische, halb juristische Literatur bildetesich aus, 
deren Dberreste vom 1.-6. Jahrh. n. Ohr. reichen. Schrift· 
steller dieser Art sind auBer Frontinus in der Zeit Trajans 
Hyginus, dessen Werkchen De limitibus, De condi
cionibus agrorum, De generibus controversiarum 
handelt (ob ihm oder einem jungeren Hyginus eine Schrift 
De Ii mitibus constituendis gehOrt, ist streitig; eine 
ihm auch beigelegte Schrift De munitionibus castro
rum stammt aus spaterer Zeit), Siculus Flaccus mit der 
Schrift De condicionibus agrorum (nur auf Italien 
bezuglich) und Bal bus, dessen Geometrie fur Feldmesser, 
Expositio et ratio omnium formarum, nicht voU
standig erhalten ist. 

B. Poesie. 
§ 67. Oaesar Germanicus, 15 v. - 19 n. Ohr., 

der hochgebildete Sohn des Drusus, ist Verfasser einer 
poetischen Bearbeitung der f/JwII6p.ella des Aratus, die 
er seinem Oheim und Adoptivvater Tiberius als Erstlings-
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frucht dichterischer Tatigkeit gewidmet hat. Die in wohl
gebauten Hexametern und gefalliger Sprache abgefaBte Be
arbeitung behandelt die Vorlage mit Freiheit und Sach
kenntnis, wie die dem damaligen Stan de des astronomischen 
Wissens entsprechenden Anderungen zeigen. Von der Be
liebtheit des Gedichtes zeugen auf alten Quellen beruhende 
Scholiensammlungen. Von dem Anhang zu den Phanomena, 
den Prognostica, sind nur groBere Fragmente erhalten. 

§ 68. Ebenfalls aus der Zeit des Tiberius stammen die 
Astronomica des M. Manilius, ein unvollendetes oder 
am SchluB verstiimmeltes Lehrgebaude der Astrologie in 
5 B., "ein stoisches Konkurrenzgedicht zu Lucrez". In den 
beiden erst en Biichern behandelt der Dichter, der sich 
wiederholt ruhmt, als erster diesen Stoff in die romische 
Poesie eingefuhrt zu haben, Astronomisches als die Grund
lage der Astrologie, allerdings ohne tiefere wissenschaftliche 
Kenntnisse zu besitzen, in den folgenden die Lehre von dem 
Einflusse der Konstellation auf das menschliche Geschick. 
Die Begeisterung, mit der er seiner Aufgabe gegenubersteht, 
und die Energie, mit der er den sproden Stoff behandelt, 
auch die Ungleichheit der Darstellung und Sprache, die oft 
nuchtern und schwerfallig sind, oft aber auch sich zu kuhn em 
und erhabenem Ausdruck (Posidonius) emporschwingen, er
innern an Lucrez. - Dber das Lehrgedicht Aetna s. § 39, 
il ber Columella s. § 65. 

§ 69. Phaedrus, aus der mazedonischen Landschaft 
Pieria, in friiher Jugend nach Rom gekommen und von 
Augustus freigelassen, hat die }'a beldich tung als beson
dere Gattung in die romische Literatur eingefuhrt. Die 
beiden erst en Bucher seiner Fa bulae Aesopiae in Se
naren gab er vor dem Jahre 31 heraus. Angebliche gehassige 
Anspielungen in dies en auf die Zeitverhaltnisse zogen ihm 
die Verfolgung des Sejanus, des allmachtigen Giinstlings 
des Tiberius, zu. Erst nach Tiberius' Tode gab er das 
3. Buch heraus, dem er dann noch zwei andere folgen lieB. 
Er starb in hohem Alter unter Claudius oder Nero. Die 
Fabeln dieses Proleten scheinen unter den Gebildeten kaum 
Beachtung ge£unden zu haben. Sie sind unvollstandig auf 
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uns gekommen. Der erhaltene Bestand der 5 Biicher ist 
nur als einAuszug aus dem eigentlichen Werke zu betrachten; 
einen anderen Auszug aus demselben bilden die 30 Fa bulae 
Perottinae (so genannt nach dem Auffinder Perotti); 
weitere Fabeln liegen in der Prosaparaphrase des Romulus 
(Jh. X) vor. - Phaedrus schlieBt sich vorzugsweise an 
griechische Vorbilder, besonders Asop, an; aber er bringt 
auch, wie er nicht ohne SelbstbewuBtsein hervorhebt, 
eigene Zutaten, selbst geeignete Anekdoten aus der jungsten 
Vergangenheit mit verbhimten Wahrheiten. Seine Sprache 
ist im ganzen korrekt, die Darstellung leicht, klar und ein
fach, mitunter etwas volkstiimlich derb, die Metrik sehr 
sorgfaltig. 

§ 70. Auf dem Gebiete des Dra mas leistete der als 
Staatsmann, Feldherr und Dichter ausgezeichnete T. Pom
ponius Secundus, Konsul 44, nach dem Urteil der Zeit
genossen als Verfasser von Tragodien (erwahnt wird ein 
Aeneas) Hervorragendes. Er scheint der letzte zu sein, der 
wirklich noch fur die Biihne geschrieben hat. Denn immer 
mehr nahm der Mimus als Liebling der groBen Masse die 
Elemente des Dramas in sich auf und wurde das neue, freilich 
unliterarische Biihnenspiel. Nur fur Rezitationen waren 
bestimmt die Tragodien des Redners (s. § 56) Curiatius 
Maternus, ca. 65, von dem auBer einer Medea und einem 
Thyestes auch Praetextae, wie Domitius, Cato, erwahnt 
werden. Auf diesem Gebiete versuchte sich auch der Philo
soph Seneca (s. § 58), dessen Namen 10 TragOdien tragen, 
die einzigen aus dem romischen Altertum erhaltenen. Von 
diesem fuhrt aus sachlichen wie sprachlichen Grunden dies en 
Namen mit Unrecht die Praetexta Octavia, die das 
tragische Ende der Gemahlin Neros behandelt, und in der 
Seneca selbst auftritt. Dagegen spricht fUr die Echtheit 
der iibrigen, die griechischen Vorbildern (Euripides) nach
gedichtet sind - Hercules furens; Troades (Hecu b20); 
Phoenissae (Thebais; zwei Bruchstucke verschiedener 
Tragodien); Medea; Phaedra; Oedipus; Agamemnon; 
Thyestes; Hercules Oetaeus (?) mit spater zuge
dichtetem . SchluB -, auBer Zeugnissen des Altertums 
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ihre Ahnlichkeit untereinander und mit den Prosaschriften 
des Verfassers: iiberall, dem Zeitgeschmaeke entsprechend, 
Affekt und Sensation, phrasenhafter Wortreiehtum und 
Haufung rhetorischen Prunkes sowie tonender Sentenzen, 
wogegen die inn ere Stimmung und Charakterzeichnung 
sehr zuriicktritt. Die Chorlieder behandeln in technischer 
Meisterschaft moralphilosophische Lehren. Die metrische 
Form ist iiberhaupt streng korrekt. Ob aber die Stiicke 
zur Auffuhrung bestimmt waren, ist zweifelhaft. In der 
modernen Literatur haben sie lange als Musterwerke ge· 
golten, dem jugendlichen Shakespeare, namentlich aber 
der franzosischen Tragodie als Vorbilder gedient. 

§ 71. Roman. PetroniusArbiter,derunterNero 
durch raffinierte tJppigkeit und feinen Witz, aber in seiner 
Statthalterschaft auch durch Energie bekannte, genial 
liederliche maitre de plaisir (arbiter elegantiarum), 
dessen Tod 66 seinem Leben durchaus entsprach (Tac. 
ann. XVI 17), hat einen Saturae betitelten Zeit- und 
Sittenroman verfaBt, in dem ein gewisser Encolpius die 
von ihm und seinen Genossen an verschiedenen Orten er· 
lebten Abenteuer erzahlt. Leider besitzen wir von den 
etwa 20 Biichern nur Trummer (namentlich aus B. XV. 
XVI), darunter auch ein groBeres zusammenhangendes 
Bruchstuck, die sogenante Cena Trimalchionis. Das 
protzenhafte Wesen dieses Kleinstadters, seine Prahlerei 
mit Besitz und Bildung ist von unwiderstehlichem Reiz. 
Der Roman, der unter Nero, und zwar in den erhaltenen 
Stucken in Cumae und Unteritalien spielt, bietet ein hOchst 
wertvolles Sitten bild: auf geistreiche Art wird das vollig 
verderbte, in tJppigkeit und Laster aller Art versunkene 
Treiben der verschiedenen Volksklassen anschaulich ge
schildert. Vortrefflich sind die Zeichnungen der einzelnen 
Typen, deren Lebenswahrheit noch durch die einzelnen wie 
beim Mimus angepaBte Sprechweise aufs glucklichste erhoht 
wird. So findet sich neben der feinen Ausdrucksweise 
literarisch gebildeter Person en auch die Sprache der gewbhn
lichen Leute mit ihren Derbheiten, sprichwbrtlichen 
Wendungen, VerstoBen gegen die Grammatik usw. aufs 
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treffendste nachgebildet. Nach Art der satura Menippea 
wechseln mit der Prosa poetische Partien in den ver
schiedensten MaBen, darunter Parodien auf literarische 
Produktionen der Zeit (z. B. K. 89 geht auf Neros Troiae 
halosis; K. 119-124 auf Lucans Pharsalia). Es ist das 
genial frechste, aber auch an unmittelbarer Menschen· 
schilderung gehaltreichste Buch aus der Romerzeit, das 
wohl in einem griechischen Schelmenroman AnlaB und Vor
bild fand. 

§ 72. Bukolische Dichtung. Von einem sonst un
bekannten T. Calpurnius Siculus, der im Anfang der 
Regierung des Nero dichtete, haben wir 7 handwerksmaBige 
Eclogae, dem Virgil nachgebildet, sorgf8ltig im Versbau, 
voller Schmeicheleien fur den jungen Nero. Vielleicht ist 
Calpurnius auch Verfasser des aus der Zeit des Claudius 
stammenden poetischen Panegyricus in Pisonem 
(C. Calpurnius Piso, Haupt der Verschworung gegenNero 65). 
Derselben Zeit gehoren noch zwei ebenfalls Nero verherr
lichende Eklogen eines Unbekannten an, nach ihrem Fund
ort gewohnlich die Einsiedler Gedichte genannt. 

§ 73. Epos. M. Annaeus Lucanus, 39-65, aus 
Corduba, Neffe des Philosophen Seneca, kam sehr jung nach 
Rom, genoB hier den Unterricht der bedeutendsten Lehrer 
und erregte durch seine hervorragenden Anlagen die Auf
merksamkeit N eros, der ihn unter seine Gunstlinge aufnahm. 
Bald aber erweckte sein Dichtertalent die Eifersucht des 
Kaisers, so daB er ihm augeblich untersagte, seine Gedichte 
weiter offentlich vorzutragen und als Redner aufzutreten. 
In hervorragender Weise an der Verschworung des Piso be
teiligt, verriet er nach der Entdeckung, urn sein Leben 
zu retten, seine Mitschuldigen; selbst seine eigene Mutter 
Acilia beschuldigte er falschlich der Teilnahme. Dennoch 
zum Tode verurteilt, kam er der Hinrichtung durch Selbst
mord zuvor. 

Lucan besaB eine ungewohnliche Fruchtbarkeit, wie die 
groBe Zahl der Schriften, die er hinterlieB, poetischer 
(Dramen, Epen usw.) wie prosaischer (Reden, Briefe), be
weist. Erhalten ist nur ein unvollendetes Epos De bello 
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civili oderPharsaliain lOB., welches den Kampf zwischen 
Pompejus und Casar bis zu des letzteren Belagerung in 
Alexandria hauptsachlich auf Grund der Darstellung des 
Pompejaners Livius schildert. Nur die ersten 3 Bucher 
hatte er selbst herausgegeben zur Zeit der Freundschaft 
mit Nero. Wahrend er in dies en trotz Vorliebe fur Pom
pejus und Cato seine Abneigung gegen Casar beherrscht, 
wirft er nach dem Bruch mit Nero und seinem tJbertritt 
zu den Gegnern der Monarchie jede Rucksicht beiseite: er 
steIIt den Bilrgerkrieg als den Kampf zwischen Freiheit und 
Alleinherrschaft dar und schlagt in der Beurteilung Casars, 
dessen GroBe er nicht verstehen will oder aus jugendlicher 
Unreife nicht versteht, einen immer scharferen und un
gerechteren Ton an mit Dbertreibungen, Verschweigungen 
und Ensttellungen. So wird sein Epos "zum Partei
gedicht der stoischen Opposition gegen die Monarchie". Dem 
Stofl'e eine poetische Gestaltung zu geben, hat er nicht ver
sucht oder vermocht. Die Anlage ist prosaisch: die Begeben
heiten werden in chronologischer Folge erzahlt; statt des 
herkommlichen mythologischen Rustzeugs hat Lucan wie 
die rhetorischen Historiker sein Werk mit Orakeln, Traumen, 
prunkvollen Deklamationen und Beschreibungen, auch von 
naturwissenschaftlichen Merkwurdigkeiten, ausgestattet. 
Die Darstellung ist kraftig, aber ungleich und oft mehr 
rhetorisch-pathetisch als dichterisch. Das Hervortreten 
des prosaischen Elementes hat schon in damaliger Zeit 
AnstoB erregt: manche woIIten ihn ilberhaupt nicht als 
Dichter gelten lassen, weil er nicht ein Gedicht, sondern 
Geschichte geschrieben habe. Aber trotzdem fehlte es dem 
Epos nicht an Verehrern: das Gedicht wurde im Altertum 
und Mittelalter viel gelesen. tJberreste der ihm im Altertum 
zugewandten gelehrten Tatigkeit sind in zwei Scholien
sammlungen erhalten. 

§ 74. T. Catius Silius Italicus, c. 25-lO1, be
fleckte seinen Ruf unter Nero, der ihn 68 zum Konsul 
machte, durch Angeberei, tilgte aber den Makel durch sein 
weises und mildes Verhalten als Freund des VitelIius und 
durch seine ruhmvolle Verwaltung von Kleinasien als Pro-
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konsul. Spater zog er sich zu literarischer Beschaftigung 
ganzlich auf seine zahlreichen, geschmackvoll ausgestatteten 
Landguter, besonders in Kampanien, zuruck. An einer un
heilbaren Krankheit leidend, endete er durch freiwilligen 
Hungertod. Er widmete dem Virgil einen formlichen Kultus 
und schrieb in enger Anlehnung an diesen, aber auch aus 
Homer vieles herubernehmend, Punica in 17 B., die Ge
schichte des Hannibalischen Krieges. In der Erzahlung der 
Ereignisse folgt er vorzugsweise Livius. Die Darstellung 
ist nuchtern, aber durch allerhand deklamatorischen Prunk, 
Einfiechtung von Episoden, Hineinziehen des my tho
logischen Elements usw. aufgeputzt, die Durchfuhrung 
nicht gleichmaBig, die Behandlung des Verses aber streng, 
selbst einf6rmig. Mit Recht urteilt der jimgere Plinius 
(III 7, 5), daB er mehr FleiB als schOpferische Dichterkraft 
besaB. Die Tendenz des Werkes ist national, und der 
Dichter wird daher Hannibal nicht gerecht. Die Dichtung 
scheint in der Folgezeit wenig Beachtung gefunden zu 
haben, da sie fast gar nicht erwahnt wird. 

In welcher Beziehung zu Silius Italicus ein nach dem 
akrostichischen Anfang und SchluB von einem Italicus 
verfaBter, der Zeit des Nero angeh6riger metrischer Aus
zug der !lias steht, ist nicht bekannt; moglich, daB es eine 
Jugendarbeit von ihm ist. Das Werkchen ist dem Inhalt 
nach ungleich und ohne selbstii.ndigen Wert, der Versbau 
allerdings schulmaBig korrekt. Wii.hrend des Mittelalters, 
aus dem die Betitelung Homerus Latinus oder Pin
darus The ban us stammt, wurde es vielfach benutzt. 

§ 75. C. Valerius Flaccus aus Setia in Kampanien, 
gestorben vor 90, dichtete zwischen 70 und 79 dem Ves
pasian gewidmete Argonautica in mindestens 8 B. mit 
groBem Aufwande von Gelehrsamkeit, ktmstlichen Rede
figuren und wortreicher Deklamation, so daB die Darstel
lung nicht selten geschraubt erscheint, aber mit mehr 
dichterischem Geist als Lucan und Silius; der Versbau 
zeigt Virgils Technik. Dem letzten Buche fehlt der SchluB. 
Apollonius Rhodius, sein griechisches Vorbild, hat er frei 
benutzt und kunstlerisch ubertroffen. 
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§ 76. P. Papinius Statius. ca. 45-96, aus Neapel, 
Sohn eines selbst poetisch beanlagten Grammatikers, der 
spater nach Rom zog, errang schon in jungen Jahren durch 
seine Dichtungen Beifall; besonders erregte er durch sein 
Talent im Improvisieren Bewunderung: wiederholt gewann 
er in poetischen Wettkampfen den Preis. Er erfreute sich 
der Gunst Domitians und der angesehensten· Person en 
der Zeit, deren Gewogenheit er sich durch die unter
tanigste Schmeichelei zu erhalten suchte. Gegen 
Ende seines Lebens zog er sich wieder nach Neapel 
zuruck. Sein Hauptwerk ist das 92 nach zwolf
jahriger Arbeit vollendete und Domitian gewidmete 
Epos The biiis in 12 B., der Kampf der Sohne 
des Odipus um Theben bis zum Tode des Kreon, in 
ungleicher, durch Haufung von Gleichnissen und kunst
liches Pathos entstellter Ausfuhrung, deren Zusammen
hang oft durch lange Episoden gestort wird. Auch seine 
Achilleis, von der nur ca. 2Yz Bucher vollendet wurden, 
war weitIaufig angelegt, wie das Vorhandene zeigt (Auf
enthalt des Heiden bei Lykomedes und Antritt der Fahrt 
nach Troja); doch schreibt hier der Dichter naturlicher. 
Beide Epen wurden im Altertum und Mittelalter viel ge
lesen. Am anziehendsten sind seine S i I v a e, 32 Gelegen
heitsgedichte in 5, verschiedenen Gonnern gewidmeten 
und einzeln herausgegebenen Buchern (das letzte 
erst nach seinem Tode) ; die meisten sind in Hexa
metern, einzelne auch in lyrischen MaBen ge
schrieben. Er behandeIt darin allerhand offentliche 
und Familienereignisse, Kunstwerke, Bauten usw. 
in leichter, eleganter, ftuchtiger Form, ungefahr 
in der Art des Ovid (subito calore et quadam testi
nandi voluptate, sagt er selbst in der Vorrede zu B. I). 
Jedenfalls zeigt sich in ihnen nicht gewbhnliches poetisches 
Talent und rege Phantasie, anderseits aber auch erheucheltes 
Gefuhl (zum Teil sind sie auf Bestellung gearbeitet), rhe
torische Schablone und namentlich dem Kaiser gegenuber 
unwurdige Schmeichelei. Ais Sittenbilder der Zeit sind sie 
wertvoll. 

K O]J p, Rom Llteraturgesch. 9. Auf!. 8 
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§ 77. Satire. A. Persius Flaccus, 34-62, aus 
einer Ritterfamilie zu Volaterrae in Etrurien, kam friih 
nach Rom und wurde hier von tiichtigen Lehrern, wie von 
Remmius Palaemon (s. § 62) und dem ihn vaterlich lieben· 
den Stoiker Cornutus (s. § 58), gebildet, war auch mit 
Thrasea Paetus, Caesius Bassus (s. § 62) und Lucanus be
freundet. Erst 28 Jahre alt, wurde der sittenreine und 
madchenhaft schOne Jlingling durch ein Magenleiden dahin
gerafft. Aus seinem poetischen NachlaB bestimmte Cor
nutus nur die erhaltenen 6 Satirae mit dem in Rink
jamben abgefaBten Prolog zur Verofientlichung, die er 
Caesius Bassus iiberlieB. Zur Wahl dieser Dichtgattung 
solI Persius durch die Lektiire des Lucilius angeregt worden 
sein. Wahrend die erste Satire sich in frischer Weise gegen 
die Verkehrtheiten der literarischel:l Bestrebungen der 
Neronischen Zeit richtet, geiBeln die iibrigen in herrischem 
Predigerton die Laster der Gesellschaft und sind meist 
stoische Abhandlungen nach landlaufigen Lehrbiichern in 
poetischer Form. Der kaum der Schule entwachsene 
Dichter kennt das Leben zu wenig, findet aber aus innerem 
Drange Tone echten Gefiihls. Seine Redeweise ist iiber
modern, bis zur Dunkelheit gesucht. ja verschroben. Viele 
Wendungen ubrigens sind seinen Vorgangern Lucilius und 
besonders Horaz entlehnt. Trotz alledem fanden seine 
Satiren bei den Zeitgenossen wie auch im weiteren Altertum 
groBen Anklang, und auch im Mittelalter wurden sie wegen 
ihrer moralischen Strenge viel gelesen. 

§ 78. D. Iunius Iuvenalis aus Aquinum, bis ca. 
130. Die Nachrichten iiber sein Leben sind schwer verein
bar. Sicher ist, daB er etwa seit 90 als Rhetor in Rom 
lebte; unglaublich, daB er im 80. Lebensjahre wegen Be
leidigung eines einfluBreichen Schauspielers unter dem 
Vorwand eines militarischen Kommandos in eine ferne 
Gegend verbannt wurde. DaB er ferne Gegenden, wie 
Agypten und Britannien, aus eigener Anschauung kannte, 
geht aus seinen Gedichten hervor; wahrscheinlich hat ihn 
dorthin in jiingeren Jahren der Kriegsdienst gefiihrt. Der 
Dichtkunst wandte er sich erst in reifen Jahren zu. Seine 
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16 Satirae (in 5 einzeln herausgegebenen Blichem, I unter 
Trajan nach 100, die ubrigen unter Hadrian, V nach 128) 
zeigen leidenschaftlichen Unwillen (1, 30 dilficile est satiram 
non scribere; 79 tacit indi gnatio versum) uber die Verderbnis 
del' vornehmen Welt Roms, die er, stark von del' literarisch
ethischen Stromung beruhrt, mit grellen Farben und tri
vialem Pathos sittlicher Entrustung schildert; in den 
spateren Satiren wird sein Ton ruhiger. Seine Lebensauf
fassung ist, wohl infolge einer durch personliche MiBerfolge 
herbeigefuhrten Verbitterung, durchweg duster und pessi
mistisch, und infolge del' DurchfUhrung seiner grotesken 
Invektiven nach schulmaBigem Plan wird die Darstellung 
eintonig. Namen und Szenen verlegt er iIberwiegend in 
die Vergangenheit, abel' so, daB die Beziehung auf die 
Oegenwart erkennbar wird. Uns sind manche Anspielungen 
unverstandlich, trotz del' Scholien voll alter Gelehrsamkeit. 
Del' anschauliche Lebensschilderer, del' bei lucilischer Form
losigkeit in glitzernden Schlagworten schwelgt, wurde im 
Altertum viel gelesen; auch im Mittelalter stand er als 
Ethicus in hohem Ansehen und war nachst Virgil neben 
Terenz und Horaz del' auf Schulen am meisten gelesene 
Dichter. 

§ 79. Den N amen del' SuI pic i a, del' als Verfasserin 
erotischer Dichtungen von Martial gerli.hmten Gattin des 
Calenus, tragt ein gewohnlich als Satira bezeichnetes Ge
dicht in 70 Hexametern, Klagen an die Muse uber den Nieder
gang Roms, da nach dem Schwinden del' virtus belli auch del' 
sapientia pac is infolge der Vertreibung del' Philosophen durch 
Domitian der Untergang drohe, sowie die Prophezeihung der 
Muse yom baldigen Sturz Domitians. Das Gedicht ist ohr.e 
poetischen Wert und aus sehr spateI' Zeit, wenn uberhaupt 
dem Altertum angehorig. 

§ 80. Das romische Epigramm erreichte in dieser 
pointenhaschenden Zeit seinen Hohepunkt in M. Valerius 
Martialis J ca. 40-102. Aus Bilbilis im tarrakonensischen 
Spanien 64 nach Rom gekommen, lebte er hier als Klient 
vornehmer Hauser und wurde nicht mli.de, fur Geld, Ge
schenke oder eine Mahlzeit sein Talent in den Dienst der 

8* 
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Reichen und GroBen zu stell en. Auch bei den beiden Kaisern 
Titus und Domitian wuBte er sich so zu emp£ehlen, daB 
er durch Verleihung des Titulartribunats in den Ritterstand 
erhoben wurde. Obwohl seine Epigramme auBerordent
lichen BeHall £anden, gelang es ihm doch nicht, zu der er
sehnten unabhangigen Stellung zu gelangen, und als er, 
wohl durch die unter Nerva und Trajan eingetretene .An
derung der Verhaltnisse bestimmt, 98 nach Bilbilis zuruck
kehrte, muBte ihn Plinius mit Reisegeld unterstutzen. In 
der Heimat war es ihm durch die GroBmut der reich en und 
hochgebildeten Marcella, die ihm ein schones Landgut 
schenkte, vergonnt, seine letzten Lebensjahre in Behag
lichkeit zuzubringen, wiewohl er die Sehnsucht nach Rom 
nur schwer bemeisterte. 

Wir besitzen von ihm gegen 1200 Epigramme in 
15 Bti.chern. Davon enthalt das erste, der sog. Li ber 
spectaculorum, Epigramme zur Verherrlichung der im 
J.80 von Titus bei der Einweihung des Flavischen Amphi
theaters gegebenen groBartigen Schaustellungen, die beiden 
letzten, ca. 85 veroffentlichten Aufschriften fur Geschenke 
bei den Saturnalien mit den Titeln Xenia (Freunden ins 
Haus geschickte) und Apophoreta (bei der Tafel erloste). 
Von den ubrigen Buchern sind die erst en 11 in Rom 86-98 
zwar zu verschiedenen Zeit en veroffentlicht, soUten aber 
nach der Absicht des Dichters eine durchgezahlte Sammlung 
bilden, von der B. X in der nach Domitians Tode vorge
nommenen Umarbeitung vorliegt; B. XII ist in Bilbilis hin
zugefugt. Abge£aBt sind die Epigramme mit seltenen Aus
nahmen im elegischen Distichon, im Choliambus und dem 
phalacischen Hendekasyllabus; in dem ersten, uberwicgen
den Metrum schlieBt sich der Dichter an Ovid, in den 
letzteren an Catull an. - Martial ist der erste Meister des 
Epigramms in der Weltliteratur, einer der groBten Sitten
maIer von beispiellosem Erfolge. Er gehort zu den wenigen 
originalen Dichtern, welcheRom aufzuweisen hat; auch wo 
er sieh Entlehnungen verstattet hat, gelingt es ihm, ~ieh 
das Fremde durch glucklidlere Behandlung zu eigen zu 
maehen oder seinen Vorganger dureh Eleganz der Form, 
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Witz oder Vergroberung zu iibertreffen. Die unterwiirfige 
Schmeichelei des armen Dichters gegen die GroBen und 
Reichen, von denen er abhing, sein behagliches Waten durch 
den Schmutz des GroBstadtlebens, sein Spott und Hohn 
tiber Welt und Gesellschaft, alles dies ist getadelt worden: 
es findet seine ErkUirung in dem Geist seiner Zeit und seiner 
Dichtung. 



Vierte Periode. 

Von Ha(lrian bis zum Untergange des west
romischen Reiches (117-4:76). 

§ 81. Der erste Kaiser seit Claudius, der fur die 
Literatur eta ernstlicheres Interesse zeigte, war der Phil
hellene Hadrian. Er begrilndete in Rom das Athenaeum, 
ein gelehrtes Institut, an welchem nicht allein lat.einiiSche 
und griechische Rhetoren Unt.erricht erteilten, sondern 
auch Dichter vorlasen und Sophistell ihre Prunkreden hielten, 
und welches in der Folge als Sammelplat.z der gebildeten 
Gesellschaft Roms diente. Diese Schopfung \vurde von 
Hadrians N achfolgern erweitert und auf andere Stadte uber
tragen, wie auch von reicheren Gemeinden nachgeahmt; 
aber neues Leben hat sie der romischen Literatur nicht 
mehr einzuhauchen vermocht. Hatte man sich in der 
Flavierzeit der Sprache Ciceros·wieder zu nahern gesucht, 
so kam jetzt, entsprechend der damals im Griechischen 
modischen Alterti.lmelei de.> Atticismus, unter dem Einflusse 
von Hadrians affektierter Vorliebe fur die archaische Lite
ratur eine durch das 2. Jahrhundert sich hinziehende Rich
tung auf, die im Gefuhl versagender Entwickelungskraft 
noch weiter zuruckgriff und neben eL'ler t'rberfulle von 
Grazismen geschwundene Worter und Welldungen ge
schmacklos hervorzog, wodurch die Abkehr der manierierte"l 
Schriftsprache von der lebendigen Sprache den Hohepunkt 
erreichte. Da,mit versiegte dann die Entwickelung der 
romischen Produktion uberhaupt. Es bilden sich in den 
Provinzen, die nicht mehr durch eine.l gemeinsamen Mittel
punkt angezogen werden, eigenartige literarische Richtun
gen aus, so in. Gallie.l, das seit der Mitte des 4. Jahrhunderts 
ein hervorragender Sitz des Unterrichts mid der Rhetorik 
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wurde. In Afrika bedarl das aus unteren Schichten hinauf
drangeLlde Yolk der Dbersetzungen aus dem Griechischen. 
Immer machtiger macht sich der EinfluB des Ohristentums 
geltend, das eine veranderte Weltanschauung mit sich 
filhrt: ihm kann ein wirksamer Widerstand von dem langst 
haltlosen Heidentum nicht mehr entgegengestellt werden. 

Nur auf einem Gebiete wird in dieser Barockzeit 
Glanzendes geleistet: die Rechtswissenschaft wird durch eine 
Reihe hervorragender Vertreter, die sich unabhangig vom 
Zeitgeschmack eines knappen, echt lateinischen Ausdrucks 
befleiBigten, zu der Vollendung gef1ihrt, durch die das 
romische Recht mit original lateinischer Terminologie die 
Grundlage der Rec·htsentwicklung bei den modernen 
Volkern geworden ist. 1m ubrigen weist die profane Lite
ratur nur wenige Leistungen auf, die mehr als ein historisches 
Interesse beanspruchen konnen. 

N eben die profane Literatur tritt gegen Ende des 
2. Jahrhunderts die des Ohristentums, die das wissenschaft
liche Ru'!tzeug den griechischen Apologetikern entlehnt und 
im 4. Jahrh. einen Hohepunkt erreicht, der zugleich eine 
Hohe der Weltliteratur wurde. 

Der besseren Dbersicht wegen zerlegen wir diese Pe
riode noch in zwei Zeitraume: I. Von Hadrian bis auf 
Oonstantin d. Gr. (117-324); II. Von Oonstantin 
d. Gr. bis zum Untergange des westromischen 
Reiches (324-476). 

I. Von Hadrian bis Constantin d. Gr. (117-324). 

A. Poesie. 
§ 82. Von poetischen Erzeugnissen besitzen wir aus 

dieser Zeit nur sehr wenig. 
Einige hubsche Gedichte sind von einem Florus er

halten, mit dem Hadrian Scherzgedichte wechselte. Er ist 
wohl der Rhetor Florus, der nach der erhaltenen Ein
leitung eines Dialogs ilber die Frage Vergilius orator 
an poeta aus Afrika stammte, in jungen Jahren unter 
Domitian sich an dem kapitolinischen Wettkampf betei-
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ligte und unter Trajan in Tarraco als Lehrer tiitig war, 
ferner der Verfasser des Geschichtsabrisses, s. § 84. 

Auf ihn hat man auch vermutungsweise zuruckfiihren 
wollen das Pervigilium Veneris (Nachtfeier der Venus), 
bestimmt fur eine niichtliche Frilhlingsfeier der Venus 
(Genetrix), in 93 wohlklingenden trochaischen Tetrametern, 
welche durch den wiederkehrenden Schaltvers Cras amet, 
qui nunquam amavit, quique amavit, cra.~ amet in ungleiche 
Strophen geteilt werden. Das Gedicht zeigt eine gewandte 
und lebhafte Ausdrucksweise, bisweilen einen sentimen
talen Ton. 

Von Terentianus Maurus (aus Mauretanien), gegen 
Ende des 2. Jahrhunderts, ruhren her drei Lehrgedichte: 
De litteris in Sotadeen, De syllabis in trochiiischen 
Tetrametern und Hexametern und De metris (am SchluB 
verstummelt), mit groBer Kunst und Gewandtheit im Ge
brauch der behandelten VersmaBe. Wahrend J u ba nach 
Heliodor und Hephaestion in seinem metrischen Handbuch 
mehrere grundlegende Metra annahm, leitete Terentianus 
nach Oaesius Bassus (Varro) vom daktylischen Hexameter 
und jambischen Trimeter die anderen Metra abo 

Von Q. Serenus Sammonicus, ca. 230, ist erhalten 
ein Liber medicinalis, eine Sammlung von 63 Rezepten 
in 1107 Hexametern, inhaltlich besonders aus Plinius ge
schOpft, geschickt in Form und Darstellung. 

Nemesianus aus Karthago, ca. 280, ist Verfasser 
von 4 bukolischen Gedichten, ungeschickten Nachahmungen 
des Oalpurnius (Fl. § 72), und eines Jagdgedichtes (0 yne
getica), von dem nur der Anfang erhalten ist. 

Wohl aus dem 3. Jahrh. stammt eine Sammlung von 
praktischen Spruchen in Hexameterpaaren: Dicta Oa
tonis ad fiIi u m in 4 B. mit typischer Bedeutung des 
alten Oensorius. Diese Disticha haben das ganze Mittel
alter hindurch mit ihrer Alltagsklugheit in Nachahmungen 
und tJbersetzungen eine groBe Rolle gespielt, auch mono
stichische Spruchweisheit hervorgerufen. 

Zahllose klein ere Gedichte (z. B. Gebet an den Ozean, 
Ruderlied, epistola Didoni!;l) von meist unbekannten Ver-
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fassern sind in verschiedenen codices (Vossianus, Salmasia
nus u. a.) erhalten. Man findet sie in der sogen. Anthologia 
latina zusammengestellt. 

B. Prosa. 

§ 83. Geschichte. U. Suetonius 'J ranquillus, 
ca. 75-150, ein Freund des jungeren Plinius, lebte unter 
Trajan als Sachwalter und Lehrer der Rhetorik in Rom, 
war eine Zeitlang Geheimsekretar (ab epistulis) Hadrians, 
wurde aber, als dieser eine strengere Etikette fur seine Ge
mahlin Sabina einfuhrte, entlassen und trat wieder ins 
PrivatI eben zuriick, urn sich ganz der literarischen Tatig
keit hinzugeben. Diese war eine sehr ausgedehnte nach 
Art des Varro, dessen Forschungen er durch die seiner Zeit
genossen und Nachfolger erganzte, bezog sich indes vor
zugsweise auf das Gebiet der Grammatik, der Antiquitaten 
und der Geschichte, jedoch auch hier mit besonderer Her
vorhebung des literarisch oder kulturgeschichtlich Inter
essanten. Kein Schriftsteller nach ibm hat den Umfang 
seines Wissens, seine Griindlichkeit und seinen unermiid
lichen FleiB wieder erreicht; freilich ist dieser Scholastiker 
uber das schematische Sammeln von Notizen nicht hinaus
gekommen. 

Von seinen zahlreichen, spater vielfach ausgebeuteten, 
teils lateinischen, teils griechischen Schriften ist das 119-121 
verfaBte Werk De vita Caesaru m bis auf die Einleitung 
erhalten, die Biographien der 12 erst en Kaiser in 8 Buchern 
(I-VI Casar bis Nero, in je einem Buch; VII die Kaiser 
von 68-69; VIII die Flavier), aus guten Quellen zusammen
gestellt mit FleiB, niichternem, verstandigem Urteil und dem 
sichtlichen Streben nach Wahrheit, aber ohne historischen 
Sinn und ohne die Fahigkeit, nach Art der historisch-poli
tischen Biographie der Peripatetiker ein einheitliches 
Charakterbild zu schaffen. Es sind ziemlich gleichformig 
nach bestimmten Kategorien geordnete Sammlungen von 
teils wertvollen Nachrichten, teils all die kleinlichen, selt
samen oder schmutzigen Ziige des Privatlebens, den Klatsch 
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bietenden Anekdoten. Die Sprache ist klassischen Mustern 
nachgebildet, einfach und klar, teilweise gedrangt. Durch 
Suetons Vorgang ist die Historiographie von der Biographie 
verdrangt worden. Seine Caesares sind viel gelesen, und 
seine von den Alexandrinern in der Biographie begriindete, 
von Varro, Asconius und Pro bus befolgte schematisch 
notizenhafte Methode ist bis ins Mittelalter vorbildlich 
gewesen. - Erhalten sind ferner aus seinem literatur
geschichtlichen Werke De viris illustri bus, das in 
alexandrinischer Manier nach Fachern (Dichter, Redner, 
Geschichtschreiber, Philosoph en , Grammatiker und Rhe
toren, aber nur romische) und innerhalb derselben chrono
logisch geordnet war, ein Teil (nicht ganz vollstandig), De 
grammaticis et rhetoribus, und aus dem Abschnitt 
De poetis Auszuge, besonders ausfuhrlichere uber Terenz, 
Virgil, Horaz und Lucan. Dber die Benutzung dieses 
Werkes durch Hieronymus s. § 107. - Von seinen anderen 
Schriften handelte De notis uber kritische Zeichen, Tachy
graphie und Geheimschrift, Ludicra historica uber 
romische Festspiele, De anna Ro mano brachte Kalender
notizen, das naturhistorische S:1mmelwerk Prata allerlei 
Buchgelehrsamkeit uber die Menschen, die Zeiten und die 
Natur der Dinge. Fur die Spateren, Romer wie Griechen, 
sind die Werke dieses Realphilologen eine reiche Fund
grube gewesen. 

§ 84. L. Annaeus Florus, wohl der § 82 erwahnte 
Dichter, verfaJ3te unter Hadrian eine falschlich E pi to rna 
de T. Li vio betitelte Dbersicht der romischen Kriegs
geschichte bis zurn Tode des Augustus in 2 Buchern, auch 
mit Benutzung des Livius. Der ausgesprochene Zweck ist, 
die Heldenhaftigkeit des romischen Volkes, dessen Ge
schichte er nach den verschiedenen Lebensaltern (infantia, 
adulescentia, iuventus, senectus) einteilt, zu verherrlichen. 
Die Darstellung i3t reich an Irrtumern und Entstellungen, 
die Sprache lebhaft und klar, rhetorisch und dichterisch 
aufgeputzt. Trotz seines geringen historischen Wertes war 
das Buch spater beliebt und ist auch im Mittelalter viel be
nutzt und gelesen worden. 
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Nach Hadrian, wohl in der letzten Halfte des 2. Jahrh., 
verfa13te Granius Licinianus ein Geschichtswerk, aus 
dessen 26., 28. und 36. Buche nicht unbedeutende, auf die 
Jahre 163 bis 78 v. Chr. bezugliche Bruchstucke erhalten 
sind. Die Anlage des Werkes war annalistisch; die Dar· 
stellung ist durr und trocken; besonderes Gewicht scheint 
auf allerhand Anekdoten, Wunder usw. gelegt zu sein. 

Ebenfalls nach der Zeit des Hadrian widmete L. Am
pelius einem Macrinus (vielleicht dem Kaiser, 217-218) 
einen sehr ungleichma13igen, durren, aber doch einzelne 
seltene Nachrichten bietenden Abri13 (Liber memorialis) 
der Kosmograhpie, GeogriLphie (mit Berucksichtigung be
sonderer Merkwurdigkeiten, der miracula mundi), Mytho
logie und der assyrisch-medisch-persischen, der griechisch
macedonischen und der ramischen Geschichte mit Beschran
kung auf die Zeit der Republik. 

§ 85. Um230n.Chr.verfa13teL.MariusMaximus, 
ein hoher Militar· und Staatsbeamter, eine weitschweifige 
Fortsetzung der Suetonischen Kaiserbiographien von Nerva 
bis Elagabal. Bruchstucke aus diesem Werke sind in der 
Sammlung der Scriptores historiae Augustae ent· 
halten, fur die es neben dem ahnlichen Werke des Iunius 
Cordus eine Hauptquelle bildete. In dieser Sammlung 
aus theodosischer Zeit, welche die Biographien der Kaiser 
Hadrian bis Numerian (117-284, doch verloren durch 
BIatterausfall 244-260) umfa13t, sind die Werke von 
6 Schriftstellern vereinigt, Aelius Spartianus, Iulius 
Capitolinus, Vulcacius Gallicanus, Trebellius Pol
lio, Aelius Lampridius und Flavius Vopiscus, die 
unter Diocletian und Constantin schrieben. Diese Bio
graphien sind uberaus armselige Machwerke; sie bestehen 
aus hochst ungeschickt ausgewahlten und ohne tieferen 
Plan zusammengestellten Auszugen und sind mit gra13ter 
N achlassigkeit niedergeschrieben; die angefuhrten Akten
sti1cke sind teilweise gefalscht. Und doch bergen sie strich
weise einen wichtigen sachlich-historischen Kern und sind 
fur manche Partie_'l die hauptsachlichste QueUe unserer 
Kenntnis. 
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lulius Valerius, um 300 n. Chr., ubersetzte die 
romanhafte Darstellung des Lebens Alexanders des GroBen 
von Pseudo·Kallisthenes (Res gestae Alexandri Mace· 
donis transle.tae ex Aesopo graeco, 3 B.); diese 
Schrift ist die Hauptquelle fur die mittelalterlichen Be· 
arbeitungen der Alexandersage. Die sogen. Metzer Alexan· 
der·Epitome gehOrt etwa ins 4. Jahrh. 

§ 86. Beredsa mkeit. M. Cornelius Fronto aus 
Cirta in Numidien, ca. 100-168, Konsul 143, stand bei 
seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen als Gerichtsredner 
und Rhetor und genoB die Gunst der Kaiser Hadrian und 
Antoninus Pius sowie des M. Aurelius und L. Verus, die er 
erzogen hatte. Namentlich mit ersterem verband ihn die 
innigste Freundschaft, von der sein vorhandener Brief· 
wechsel mit ihm als Thronfolger und Kaiser Zeugnis ab· 
legt. AuBer diesem besitzen wir mehr oder minder voll· 
standig seinen Briefwechsel mit Pius und Verus als Kaisern, 
Briefe an Freunde, zwei Abhandlungen De e 10 quentia 
und De orationibus, zwei historische Schriften Prin
cipia historiae (Vorlaufer zu einer Geschichte des von 
Verus gegen die Parther gefuhrten Krieges) und De bello 
Parthico (uber die diesem Kriege vorausgegangenen 
Niederlagen der Romer durch die Parther) und die rhetori· 
schen Deklamationen Laudes fumi et pulveris, Laudes 
neglegentiae und Arion, fast nichts aber von seinen 
Reden. trber diese lauten die Urteile aus seiner und der 
Folgezeit so ruhmend, daB man ihm einen hohen Rang 
in der Literatur einriiumte, bis die Wiederauffindung seiner 
oben erwahnten Schriften ihn in seiner Unbedeutendheit 
erkennen lieB. Er erscheint in ihnen als ein ehrenwerter 
und unterrichteter, aber eitler und beschrankter Mann, der 
das alte Rbmertum durch Nachahmung archaischer Sprach· 
formen und Ausdrucke wieder zu beleben dachte. Es ist 
ein Zeichen der geistesarmen Zeit, daB es diesem barocken 
Redemeister gelang, eine eigene Schulezu bilden, die sich nach 
ihm Frontoniani benannteund ihm hohe Verehrung zollte. 

§ 87. Apuleius, geb. ca. 124 aus angesehener Fa· 
milie 2;U Madaura in Numidien, erhielt seine erste Ausbil· 
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dung in Karthago, betrieb dann in Athen ausgedehnte 
wissenschaftliche Studien, namentlich in der Philosophie, 
und lieB sich nach weiten Reisen in Rom als Sachwalter 
nieder. Hier entstand sein Hauptwerk, die Metamor
phoses (auch asinus aureus genannt) in 11 B., ein phan
tastisch-satirischer Sittenroman, worin ein junger Grieche 
Lucius die Abenteuer erzahlt, die er wahrend der Zeit er
lebt hat, wo er durch eine Zaubersalbe in einen Esel ver
wandelt war. Die Grundlage bildet ein griechischer Roman, 
der auch in dem Lucian falschlich beigelegten "OIlOr; benuzt 
ist; in die Rahmenerzahlung sind viele Geschichtchen ein
gelegt, darunter auch das reizende Kunstmarchen von 
Amor und Psyche mit mythologischem Einschlag. Aus 
diesem Werk elegantester Unterhaltungskunst, bei dem 
Apuleius Sisennas Bearbeitung der All).:1jmaxa benutzt 
hat, klingt frivole Sinnlichkeit und Glaubenssehnsueht einer 
friedlosen Zeit; der selbstandige SehluB betont leidenschaft
lieh die religiose Wertung des Erzahlten auf Grund des 
modisehen Mystizismus. Naeh Mrika zuruekgekehrt, zog 
er sieh dureh die Verheiratung mit einer bedeutend alteren 
reiehen Witwe seitens ihrer Verwandten eine Anklage als 
Zauberer zu; er wurde aber freigesproehen. Seine bei dieser 
Gelegenheit gehaltene Verteidigungsrede arbeitete er zu 
einem rhetorisehen Prunkstuck Pro se de magia in 2 B. 
(gewohnlieh Apologia betitelt) aus. Spater war er Provin
zialpriester des Kaiserkultes in Karthago, von wo aus er 
nach der Weise der griechisehen Sophisten als Wander
redner umherzog. -Eine Anschauung von dieser Tatigkeit 
geben die Florida, eine "Blumenlese" aus seinen Reden 
und Deklamationen. Ferner besitzen wir von ihm mehrere 
philosophisehe Sehriften, in denen sieh der spatere eksta
tische Neuplatonismus ankiindigi: De Platone et eius 
dog mate (auf 3 Bucher angelegt; doah sind nur I und II 
liber Naturphilosophie und Ethik vorhanden; an Stelle 
des III uber die Dialektik ist eine den Gegenstand nach 
peripatetisch-stoiseher Lehre behandelnde Sehrift einge
schoben); De deo Socratis (Darlegung der Platonischen 
Lehre uber die Gottheit und Damonen); De m undo (eine 
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Bearbeitung der auf Posidonius beruhenden Schrift 7r~PI 
x6(JpolJ). Die Sprache des Apuleius, der auch griechisch 
schrieb, ist, besonders in den Metamorphosen, uberladen, 
buntscheckig im StiI, voller Flitterkram und Provinzialis
men, namentlich auch der Zeitrichtung entsprechend in 
gezierter Weise archaistisch. - Verloren sind eine groBe 
Anzahl anderer Schriften, poetische, historische, naturwissen
schaftliche, astronomische usw.; andere tragen mit Un
recht seinen Namen, wie das Her barium (De her baru m 
medica minibus), der Dialog Asclepius u. a. Dberhaupt 
war del' vielseitige, aber aueh phantastische und eitle Mann 
schon fruh zu einer Art Wunderge3talt geworden (ahnlich 
dem Apollonius von Tyana), von dem die mannigfachsten 
Sagen, namentlich auch unter den Christen, erzahlt 
wurden_ 

§ 88. Seit dem Ausgang des 3. Jahrh. hat die Rede
kunst ihren Hauptsitz in den StEi,dten Galliens. Von der 
hier ausgebiIdeten, mehr auf Wortfulle und r,uBere Glatte 
als auf Gedankeninhalt gerichteten und durch Lobhudelei 
abstoBenden Beredsamkeit besitzen wir eine Reihe Proben 
in einer auch den Panegyricus des Plinius (s. § 61) als Muster 
enthaltenden Sammlung von Festreden (Paneg yriei 
latini XII). Von diesen hat acht Eumenius wahrend der 
Jahre 289-313 in Gallien gehalten: zwei zu Ehren des 
Maximian, eine bemerkenswerte 297 filr die Wiederher
stellung del' Schulen in seiner Vaterstadt Augustodunum 
(Autun), eine auf Constantius und vier Reden auf Constan
tin. Auf diesen bezieht sich auch die von dem Rhetor 
Nazarius 321 verfaBte Lobrede. Von den beiden letzten 
Reden der Sammlung ist die eine auf Julian 362 in Kon
stantinopel von dem KOI1sul Claudius Mamertinus, die 
andere auf Theodosius I. von dem Rhetor Latinius Pa
ratus Drepanius, dem Landsmann und Freund des 
Ausonius (s. § 94), 389 in Rom im Senat gehalten. 

§ 89. Die Grammatik und verwandte Gebiete fan
<len zahlreiche Bearbeiter, besonders im 2. Jahrh., wo sich 
die Studien unter dem EinfluB del' Schule Frontos nament
lieh der archaischen Literatur zuwandten. 
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Von Q. Terentius Seaurus, dem namhaftesten Gram
matiker aus der Zeit Hadrians, Verfasser eines vielbenutzten 
Lehrgebaudes der Grammatik (Ars) und einer Poetik, ist 
ein fur die Spraehgesehiehte wiehtiger Traktat De ortho
graphia erhalten (Quelle: Varro). - Von Caesellius 
Vindex benutzten lulius Romanus und Gellius Lectiones 
antiquae; Exzerpte daraus finden sich aueh bei Cassiodor. 

Derselben Zeit gehort wohl auch an Aemilius Asper, 
Verfasser gerlihmter Kommentare zu Terenz (benutzt von 
Donatus und in den Bembinusseholien), Sallust (bei Cha
risius) und namentlieh zu Virgil. Eine spate Ars, die auf 
seinen Namen geht, hat mit diesem alten Erklarer niehts 
zu tun. 

Flavius Caper, aus dessen besonders auch das Alt
latein berucksichtigenden Werken wir noch Auszuge haben 
(De orthogra phia, De verbis d u biis nach Plinius), 
lebte zwischen Probus und lulius Romanus. 

Velius Longus, Kommentator der Aeneis, von dem 
sich eine Schrift De orthographia erhalten hat, war 
alter als Gellius. 

C. Sulpieius Apollinaris, aus Karthago, Frontos 
Zeitgenosse, war seinerzeit einer der Hauptvertreter der 
grammatischen Studien, von ihm sind jedoch nur metrisehe 
lnhaltsangaben zu den Komiidien des Terenz (und Plautus?) 
in je 12 Senaren und zu den 12 Buchern der Aeneis in je 
6 Hexametern vorhanden. 

A. Gellius, Schuler des Sulpicius Apollinaris und Be
kannter des Fronto, begann seine Jahrelang gesammelten 
Exzerpte wahrend eines Studienaufenthaltes in Athen in 
den langen Winternachten zu einem Buche auszuarbeiten, 
das er deshalb N octes Attieae betitelte. Das in Rom 
urn 175 vollendete Sammelwerk umfaBt 20 Bucher, von 
denen Anfang und SchluB sowie B. VIII bis auf die Kapitel
uberschriften verloren sind. Es werden darin die versehie
densten Themen aus dem Gebiet der Sprache, Literatur, 
Geschichte, Altertumer, Philosoph ie, des Rechts usw. ab
gehandelt ohne bestimmten Plan, nach Exzerpten aus 
grieehisehen und lateinisehen, namentlieh arehaisehen 
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Schriltstellern, mit Vorliebe in einer novellistischen Ein
kleidung, besonders eines Gesprachs zwischen Gelehrten 
seiner Zeit. Gellius zeigt in die~en Lesefruchten pedan
tischen FleiB, aber wenig Kritik und selbstandiges Urteil. 
Das Miszellanwerk gibt ein anschauliches Bild von dem 
Eiler, mit dem damals die philologischen Studien uber 
Plautus, Ennius, Cato, Gracchus, Virgil u. a. betrieben 
wurden, und ist eine reiche :Fundgrul;e wichtiger Notizen, 
daher es auch schon im Altertum vielfach benutzt wurde, 
wie von Nonius und Macrobius, aber auch im Mittelalter. 

Wohl noch im 2. Jahrh. fertigte S. Pompeius Festus 
(s. § 47) seinen Auszug aus Verrius Flaccus an. - Friihe
stens gegen Ende desselben lebte Helenius Acro, der 
Erklarer des Terenz und Horaz u~d wohl a"uch des Persius; 
doch tragt die ihm zugeschriebene Scholiensammlung zu 
Horaz falschlich seinen Namen. - Der noch erhaltene Kom
mentar des Pomponius Porphyrio zu Horaz scheint 
dem Anfang des 3. Jahrh. anzugehbren. 

C. lulius Romanus, ca. 230, aus dessen grammati
schem Werke 'AffoPflr:J.E (Element e) Charisius (s. § 100) 
groBe Abschnitte wortHch entnommen hat. 

Censorinus verfaBte zum Geburtstage seines Gonners 
Q. Caerellius 238 die Schrift De die natali, worin er, be
sonders aus Varro und Sueton schopfend, in rhetorischer 
Sprache den EinfluB der Gestirne auf das menschliche Leben, 
die Entstehung des Menschen, die Lebensalter und die ver
schiedenen Arten der Zeiteinteilung erbrtert und wert volle 
historische und chronologische Notizen gibt. - Auch das 
als Anhang dieses Buches uberlieferte, am Anfang ver
stiimmelte Schriftchen eines Unbekannten (gewbhnlich 
Fragmentum Censorini genannt) iiber das Universum, 
Rhythmik und Metrik gibt uber die beiden letzten Facher 
wert volle Nachrichten. 

Marius Plotius Sacerdos, gegen Ende des 3. Jahrh. 
in Rom tatig, schrieb 3 grammatische Bucher, von denen 
das dritte die Metrik behandelt. 

N onius Marcellus, um 300, aus Tubursicum in 
Numidien, hat ein lexikalisches Werk Compendiosa 
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doctrina ad filium verfaBt, in urspriinglich 20 Kapiteln 
(XVI ist verloren, das Ganze uberhaupt stark entstellt), 
halb grammatisches Lexikon (Kap. II-IV per litteras = 

alphabetisch), halb Onomastikon aus Gellius und alteren 
Sammelwerken, aber auch mit Benutzung eigener Exzerpte 
ohne viel Sorgfalt und Urteil mechanisch zusammenge
schrieben und voll grober MiBverstandnisse (stupor Nonii/), 
aber immerhin schatzbar wegen der zahlreichen, besonders 
grammatischen und antiquarischen Zitate aus der alteren 
romischen Literatur. 

§ 90. Die Rechtswissenschaft, die unter den 
Kaisern zu immer groBerer Bedeutung gelangte, weist eine 
Reihe glanzender Namen auf, und ihre Schopfungen sind 
zum Teil noch bis auf den heutigen Tag in Geltung ge
blieben. 

So veranstaltete unter Hadrian der Sabinianer (s § 63) 
Salvius Iulianus aus Hadrumetum in Afrika die erste 
wissenschaftliche Gesetzsammlung, indem er in seinem 
Edictum perpetuum die Edikte der Pratoren aus der 
Zeit der Republik geordnet zusammenstellte. Seine Di
gesta in 90 B., eine umfassende Darstellung des gesamten 
Rechts, ubten auf Titel und Plan des Justinianischen Werkes 
EinfluB. 

Sein jungerer Zeitgenosse, der fruchtbare S. Pom
ponius, schrieb u. a. ein Enchiridon (AbriB) der Ge
schichte des romischen Rechts bis auf Julian, das im Aus
zug in die Digesten aufgenommen ist. 

Von L. Volusius Maecianus, gest. 175, dem Lehrer 
des M. Aurelius in der Jurisprudenz, ist erhalten ein fur 
seinen Schiller verfaBtes juristisch-metrologisches Hilfs
buch uber die Einteilung des As, des Geldes, der Gewichte 
und der HohlmaBe (mutmaBlicher Titel: Distributio 
assis, item vocabula ac notae partium in rebus, 
quae constant pondere, numero, mensura). 

Am bedeutendsten aber sind: Gaius, aus Asien, Zeit
genosse des Antoninus Pius, Verfasser der ca. 161 heraus
gegebenen hochber1ihmten Institutiones in 4 B., ent
standen wohl aus mundlichen Vortragen und zur Einfiihrung 
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in die Rechtswissenschaft bestimmt, in popularer und faH
licher, aber doch grundlicher und scharfer Darstellung. 
Das Werk bildete eine Hauptquelle flir die lnstitutionen 
des Justinian in Stoff wie Anordnung. 

Aemilius Papinianus, Freund des Kaisers Severus 
und praefectus praetorio, unter Caracalla 212 hingerichtet. 
Die hervorragenden Schriften dieses groHen Juristen, uber 
dessen Bedeutung fur die Entwickelung der Jurisprudenz 
Altertum und Neuzeit einig sind, besonders die 37 B. 
Quaestiones (Rechtsfragen) und die 19 B. Responsa 
(Rechtsbescheide), sind in den Gesetzsammlungen Justi
nians vielfach verwertet worden. 

Domitius Ulpianus, aus Tyrus, hauptsachlich unter 
Caracalla schriftstellerisch tatig, unter Alexander Severus 
praefectus praetorio und von seinen Soldaten 228 ermordet, 
war ein ungemein fruchtbarer Schriftsteller, ausgezeichnet 
durch Klarheit der Darstellung und treffendes Urteil. Seine 
beiden Hauptwerke, uber das pratorische Recht (Ad 
edictum, 81 B.) und das Zivilrecht (Ad Masurium 
Sabinum, 51 B.), gaben die Grundlage aus den Pandekten 
des Justinianischen Corpus, von dem die Auszuge zu seinen 
Schriften ein Drittel ausmachen. AuHer diesen sind nur 
geringe Reste seiner lnstitutiones (2 B.) und ein Auszug 
aus seinem zur EinfUhrung in das Recht dienenden Li ber 
singularis regularu m erhalten. 

Von I u Ii u sPa u 1 us, einem Zeitgenossen des Pa pinian 
und Ulpian, den er nocll, an Fruchtbarkeit ubertraf, und 
auch praefectus praetorio unter Alexander Severus, sind 
auHer Auszugen aus seinen zahlreichen groHeren Werken 
und Einzelschriften (86 Schriften in 319 B.) in den Pan
dekten des Justinianischen Corpus, von denen sie etwa ein 
Sechstel bilden, in verkurzter Form erhalten Sententiae 
ad filium in 5 B., eine faHliche Zusammenstellung der 
gewohnlichsten Rechtsverhaltnisse. 

§ 91. Geographisches. C. lulius Solinus ver
faHte ca. 250 unter dem Titel Collectanea rerum memo
ra biliu m eine Art Erdbeschreibung, in der die Aufzahlung 
der einzelnen Ortlichkeiten als Faden fiu eine Ram mlung 
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von allerlei Merkwurdigkeiten dient. Das aus verschiedenen 
Quellen, namentlich aber Plinius kompilierte, in gezierter 
und geschmackloser Darstellung gehaltene Buch wurde 
im 6. Jahrh. unter dem Titel Polyhistor neu bearbeitet 
und im MittelaIter viel benutzt. 

Aus dem Anfang des 4. Jahrh. nihrt die vorliegende 
Fassung der beiden auf die Zeit des Caracalla in ihrem 
Grundstock zUrUckgehenden Itineraria Antonini, offi· 
ziellen Handbuchern, von denen das eine (Itinerari u m 
provinciaru m) fur die Landreise, das andere (Itin. 
maritimum) fur die Seereise die Stationen und Ent· 
fernungen gibt. Auch gehOrt vielleicht schon dieser Zeit 
an das wahrscheinlich auf Agrippas Karte (s. § 38) zuruck· 
gehende Original der Ta bula Peutingeriana (so benannt 
nach dem friiheren Besitzer, dem Augsburger Ratsherrn 
Peutinger), einer Wegekarte fur die den Romern bekannte 
Welt. Wertvoll ist das anonyme Schriftchen Expositio 
totius mundi et gentium, eine Art Kulturgeographie. 

§ 92. Wirtschaftliches. Gargilius Martialis, 
ca. 250, verfaBte ein groBes landwirtschaftliches, sehr ge· 
lehrtes, auch die Tierheilkunde umfassendes Werk nach 
rbmischen (Columella, Celsus, Plinius d. A.) und griechi· 
schen (Galenus, Dioskurides) Quellen; Auszuge daraus tiber 
das Kurieren der Rinder (De cura boum) und aus dem Ab· 
schnitt De hortis uber die Kultur von Obstbiiumen sowie 
medizinische Verwendung von Gemusen und Baumfruchten 
(De oleribus und De pomis) sind noch vorhanden. 

Fruhestens in das 3. Jahrh. gehOren die 10 B. Apicius 
de arte co quinaria, eine systematische Zusammenstellung 
von Kochrezepten von einem Caelius. Apicius hat typische 
Bedeutung nach einem Schlemmer der Zeit des Tiberius. 

§ 93. Christliche Schriftsteller. Die erst en 
christ lichen Schriftsteller, noch im Besitz der antiken 
formalen Bildung, suchen diese zum Teil, wie Minucius 
Felix und Lactantius, nach Moglichkeit dem neuen InhaIt 
anzupassen. Eine andere Richtung aber, an ihrer Spitze 
Tertullian, wendet sich mit BewuBtsein von dem klassi· 
schen AUertulll Ith unrl el'Rtreht, daR Hauptgewicht auf 

9* 
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strenge Orthodoxie legend, die Vernichtnng des 
Heidentulll8. 

Tertullianus, am, Karthago, ca. 160-230, allfang8 
Jurist, spater nach seiner Bekehrung fresbyter in seir er 
Vaterstadt, ein geist- und phantasiereicher, aber fanatischer 
Mann, der sich der mystisch-asketischen Richtung des 
Montanus anschloB, wurde der Begrunder einer abend
Iandischen Theologie und machtvoller Neubildner einer 
lateinischen Kirchensprache. Er verfaBte eine groBe An
zahl meist polemischer Schriften, von denen noch 30 vor
handen sind, teils gegen die Widersacher des Christentums 
(besonders Ad nationes und Apologeticum ad romani 
imperii antistites) und gegen heidnisches Wesen, teils 
gegen }Iaretiker, christlich praktischen Inhalts, teils als 
Vorkampfer des Montanismus, tief und gedankenreich, aber 
schwulstig und schwer verstandlich. 

M. Minucius Felix, ca. 200, wohl Afrikaner, spater 
Advokat in Rom, ist der Verfasser des zierlichen Dialogs 
Octavius (ca. 250), einer Verteidigung des Christentums, 
die auf die gebildeten Kreise berechnet ist, eifriges Studium 
Ciceros und SeneQas und kunstvolle Darstellung sowie 
philosophische Scharfe zeigt. 

Cyprian us, aus Afrika, fruher Rhetor, seit 248 
Bischof von Karthago, ein hochsympathischer praktischer 
Kirchenmann, 258 Martyrer, verfaBte apologetische und 
paranetische Schriften, ferner kirchengeschichtlich wichtige 
Briefe (81 erhalten, darunter auch viele an ihn gerichtete) 
in klarer, korrekterer Darstellung als der sonst von ihm 
bewunderte Tertullian. In Ad Donatum eine meisterhafte 
Schilderung des Sittenverfalls. - Einige pseudocypria
nische Schriften, wie De spectaculis und De bono pudi
citiae, sind dem Theologen und elegant en Stilisten Nova
tianus zuzuweisen. - IIll 5. Jahrh. hat ein andrer Cyprian 
biblische Schriften (sogen. Heptateuch) versifiziert. 

Arnobius, Rhetor zu Sicca in Numidien, schrieb 
ca. 300 zur Beglaubigung seines Dbertrittes zu dem fruher 
von ihm bekampften Christentum Adversus nationes 
in 7 B., eine pamphletistiRche und oberfiachliche Recht-
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fertigung des Christentums ohne Sinn fUr philosophische 
Theologie, die aber fur die Kenntnis der Kulte nicht un
wichtig ist, zumal er ohne Namennennung mehrfach die 
sakralen Schriften des nationalen Religionsphilosophen 
Cornelius Labeo bekampft_ 

Firmianus Lactantius, aus Afrika, .Schuler des 
Arnobius, Lehrer der Rhetorik zu Nikomedia in Bithynien, 
im hohen Alter urn .317 in Gallien Lehrer des Crispus, des 
Sohnes Constantins, verfaBte mehr als theologischer Bel
letrist zahlreiche Lehrschriften, von denen ein Teil erhalten 
ist, darunter das Hauptwerk pivinae institutiones 
in 7 B., eine populare Apologie des ChristentuJlls auf der 
Basis hellenisch -romischer Ethik fur die Gebildeten von 
rationalem Standpunkte aus und in glatter Sprache, die er 
dem Studium des Cicero verdankte, daher er auch der 
christliche Cicero heiBt. Beriihmt ist sein Pamphlet De 
morti bus persecutoru m, interessant sein Phon,ixgedicht. 

Entstanden ist in dieser Zeit neben anderen lateinischen 
Bibelubersetzungen namentlich die sog. Itala, welche vor 
den ubrigen als wortgetreuer und dabei doch verstandlicher 
geruhmt wird. AIle diese Dbersetzungen sind aIlmahlich 
durch die des Hieronymus (s. § 107) verdrangt worden, und 
nur Bruchstucke, namentlich des Neuen Testamentes, 
haben sich erhalten, die man gewohnlich unter dem Namen 
Itala zusammenfaBt. Zu den altesten Dbersetzungen grie
chischer Kirchenschriften gehort der erste Clemensbrief und 
des Irenaeus Schrift gegen die Ketzer (2. Jahrh.). 

II. Von Constantin d. Gr. bis zum Untergang des 
westromischen Reiches (324-476). 

A. Poesie. 

§ 94. Avian us, ca. 400, dichtete im elegischen MaBe 
42 erhaltene asopische Fa be In , in korrekter, aber gezierter 
Sprache. Sie gehen auf eine latein. Prosaparaphrase des 
Babrius zuruck und haben spater lange als Schulbuch gedient. 

Aus derselben Zeit stammt wohl auch das anonyme 
Gedicht De fig uris (sc. Aeqc(Ur;), eine Art AbriB der Rhe-
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torik in Defillitionell und Beispielen (jede Figur in 3 Hexa
metern), in gesucht altertiimelnder Sprache. 

Von Optatianus Porfyrius, ca. 325, besitzen wir 
unter dem Titel Panegyricus 20 an den Kaiser Oon
stantin d. Gr. gerichtete Gedichte, durch die er sich die 
Rlickberu£ung aus der Verbannung erwirkte; angehangt 
sind dieser Sammlung 7 einem Bassus gewidmete Gedichte. 
Den Mangel an poetischem Gehalt sucht der wunderliche 
Versmacher durch die kiinst.lil)hsten Spielereien zu er-
setzen. 

Avienus, um 390, aus Volsinii in Etrurien, zweimal 
Prokonsul, ein gelehrter und technisch begabter Dichter, 
ist der Verfasser einer Dbersetzung von Arats f/JWJ)UPSlFl 

mit Erweiterungen und einer Descriptio orbis terrae 
nach der Periegese des Dionysius in epischem MaBe, sowie 
einer Ora maritima in Senaren, einer Beschreibung der 
Klisten des Mittelmeeres, des Schwarzen und Kaspischen 
Meeres nach griechischen Quellen, von der nur ein die Kliste 
vom Atlantischen Ozean bis Massilia behandelndes groBeres 
Stuck des ersten Buches erhalten ist, wichtig als die iilteste 
erhaltene Dberlieferung fiber den Westen Europas. 

D. Magnus Ausonius, ca. 310-393, war 30 Jahre 
Professor der Grammatik und Rhetorik in seiner Geburts
stadt Burdigala, dann von Valentian als Erzieher de3 
spateren Kaisers Gratianus (375-383) nach Trier berufen 
und wenigstens Namenchrist. Er bekleidete unter seinem 
£riiheren Zoglinge verschiedene hervorragende politische 
Stellungen, war auch Konsul 379; die von ihm fur Erteilung 
dieser Wurde gehaltene Gratiaru m actio, voll rhetori
schen Schmuckes, ist noch vorhanden. AuBerdem sind in 
verschiedenen Sammelausgaben erhalten: gegen 120 E pi
gramme, ehrende Nachru£e (an Verwandte: Parentalia; 
an Fachgenossen: Commemoratio professorum Bur
digalensium), 25 Briefe, meist in Versen (darunter 
packende Mahnungen des Weltmanns an seinen fruheren, 
zum Asketen gewordenen Schuler Paulinus), besonders 
aber 20 von den N eueren unter dem Titel I d Y Ilia zusammen
gestellte Gedichte in heroischem oder elegischem MaBe, 
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unter denen VII (an das bei einem Heereszuge als Beute 
ihm zugefallene Schwabenmadchen Bissula) und nament
lich X (Mosella, die farbenreiche Schilderung einer Fahrt 
auf Rhein und Mosel von Bingen bis Trier) leidliche Lei
stungen sind. - Ausonius war keine rechte Dichternatur 
und arbeitete fhichtig; aber seine Darstellung ist vielfach 
anmutig, die Behandlung der metrischen Form gewandt. 

Claudius Claudianus aus Alexandria, wahrschein
lich auch Christ, kam urn 395 nach ltalien, wo er sich die 
Gunst des machtigen Vandalen Stilicho erwarb, wichtige 
Amter bekleidete und von den Kaisern Arcadius und 
Honorius auf Antrag des Senats mit einem Standbilde auf 
dem Trajansforum in Rom geehrt wurde, des sen noch er
haltene Inschrift ihm n'pr').[olO 110011 "at p.ou(1all 'Op.~pou 
zuerkennt. trber das Jahr 404 hinaus fehlen weitere Nach
richten uber ihn. Er ist recht eigentlich der letzte ro
mische Dichter. Seine zahlreichen Dichtungen zeigen 
eine vielseitige, originelle Begabung; sie beruhen auf ver
standnisvollem Studium des Ovid und zeichnen sich aus 
durch geschickte Komposition, lebhafte Phantasie, die 
besonders in den glanzenden Schilderungen hervortritt, 
und frische, kraftige Darstellung; allerdings aber konnen 
sie den abgelebten Zug ihrer Zeit nicht verleugnen in der 
rhetorisch gesuchten und aufgebauschten Sprache und in 
der Schmeichelei gegen machtige Gonner, besonders den 
Minister Stilicho. AuBer vielen anderen haben wir von ihm 
namentlich auch solche Gedichte, die zur Geschichte seiner 
Zeit in Beziehung stehen und flir diese reichen Stoff bieten; 
freilich sind sie keine reine Quelle, da die Schilderungen 
von Personen und Ereignissen, abgesehen von der poeti
schen, bis zur trbertreibung gesteigerten Ausschmfickung, 
durch hOfische Rlicksichten beeinfluBt sind. So verspottet 
er (in je 2 B.) die ostromischen Minister Rufinus und dessen 
Nachfolger Eutropius; das 3., 4. und 6. Konsulat des Kai
sers Honorius feiert er durch Panegyrici, dessen Ver
mahlung mit Maria durch ein Epithalamiu m sowie durch 
Fescennina (s. § 2), einen Sieg fiber einen Maurenfilrsten 
Gildo in dem (unvollendeten) Bellum Gildonicum; be-
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sonders aber verherrlicht er seinen Freund Stilicho durrh 
3 B. De consulatu Stilichonis und durch das Bellum 
Pollentinum (oder Gothicum; wegen des Sieges uber 
Alarich 403) sowie durch ein (unvollstandiges) Lo bge
dich t auf seine Gemahlin Serena. Mythologische Stofl'e 
behandelte er in den glanzende Schilderungen bietenden 
3 B. De raptu Proserpinae sowie in seiner (groBenteils 
verlorenen) Gigantomachia. 

Von Symphosius, ca. 400, haben wir eine Samm
lung von lOO Ratseln in je 3 Hexametern in reiner Sprache 
und Verstechnik. 

Rutilius Namatianus aus Gallien besang seine 
416 gemachte Seereise von Rom (regina pulcherrima mundi), 
wo er hohe Amter bekleidet hatte, in die von den Goten 
verwlistete Heimat (De reditu suo 2 B. in elegischem 
MaB, zu Anfang und Ende verstummelt) in reiner, eleganter 
Form, mit kulturgeschichtlich wichtigen Abschweifungen. 
Das Buchlein des liebenswerten Mannes ist anziehend durch 
die bewegliche Schilderung des Unglucks der Zeit. 

Von Flavius Mero baudes, aus Spanien, ca. 440, 
ausgezeichnet als Rhetor und Krieger, besitzen wir auBer 
einer Laus Christi Fragmente von 5historischen Gedichten, 
das langste von einem Panegyricus auf Aetius, in kor
rekter und gewahlter Darstellung, aber nuchtern und rhe
torisch ubertreibend. 

Sidonius Apollinaris, ca. 430-480, aus Lyon, 
prae£. urbi 468, uberhaupt vielfach politisch tatig, auch 
spater noch als Bischof von Clermont seit c. 470, ein gut
mutiger, aber auch eitler Mann, ahmte in seinen Gedich ten, 
deren noch 24 vorhanden sind, darunter drei panegyrische 
an die Kaiser Avitus, seinen Schwiegervater, Maiorianus 
und Anthemius, hauptsachlich dem Statius nach: sie sind 
in verschiedenen MaBen geschrieben, voller Rhetorik und 
Nichtigkeit. Denselben Charakter tragen die aus seinen 
spateren Jahren stammenden 9 B. Briefe, die den Mustern 
des Plinius und Symmachus nachgebildet sind, und denen 
auch Gedichte (meist flir bestimmte Anlasse) eingestreut 
sind. - Uber Dracontius R. § lO6. 
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Von Maximianus, aus Etrurien, ca. 550, besitzen 
wir 6 Elegien, in Nachahmung klassischer Muster, aber 
lebendig und naturwahr eigene Empfindungen schildernd. 

Luxorius suchte im Anfang des 6. Jahrh. unter der 
Vandalenherrschaft in Afrika dem Martial in Scherz
gedichten nachzueifern; von ihm sind noch 88 Gedichte in 
verschiedenen MaBen vorhanden in einer, wie man vermutet, 
von ihm selbst um 534 veranstalteten Sammlung von etwa 
380 meist kleineren Gedichten, welche den Grundstock 
der Anthologia latina bilden. 

Cori ppus, aus Afrika, ein Grammatiker, spiiter 
Hofbeamter in Konstantinopel, verfaBte 2 historische Epen: 
Iohannis oder de bellis libycis in 8 B., chronikartige 
Schilderung des Maurenkrieges des Patricius Iohannes 549 
in fast 5000 Hexametern, wertvoll fur Geschichte und Orts
kunde von Nordafrika, und In laudem Iustini Minoris 
(565ff.) in 4 B., im Tone byzantinischer Lobhudelei, aber 
in flieBender Form. 

Venantius Fortunatus, geb. nach 530 bei Treviso, 
zog nach rhetorisch-juristischer Ausbildung in Ravenna 
nach Gallien, wo er um 600 in Poitiers als Presbyter starb. 
Er ist der iilteste mittelalterliche Dichter Frankreichs. 
AuBer einem Epos auf den heiligen Martin u. a. besitzen 
wir von ihm Miscellanea in 11 B., ca. 300 Gelegenheits
gedichte vermischten Inhalts, meist in elegischem MaB, 
nicht ohne Formgeschick und Humor und von groBem Wert 
fur die friinkische Zeitgeschichte, darunter Schilderung 
einer Moselreise, das Seitenstuck von Ausonius' Mosella. 

B. Pro sa. 

§ 95. Eine wichtige Geschichtsquelle ist der soge
nannte Chronograph vo m Jahre 354, ein historisches 
Handbuch fur die Stadt Rom, welches u. a. die zuver
liissigsten und vollstiindigsten aller handschriftlich erhalte
nen Konsularfasten vom Beginn des Konsulats bis 354 
n. Chr. enthiilt. 

S. Aurelius Victor, aus Afrika, unter Julian 361 
Statthalter von Pannonia secunda und 389 Stadtpriifekt 
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von Rom, verfaBte 360 nach guten Quellen mit stark aus
gepragter Individualitat einen AbriB der romischen Kaiser
geschichte von Augustus bis Constantius unter dem Titel 
Historiae abbreviatae ab Augusto Octaviano i. e. 
a fine T. Livi usque ad consulatum X Constantii 
Aug. et Iuliani Caesaris III, gewohnlich kurz Caesares 
genannt. Als Auszug aus den Schriften des Victor bezeich
net die Uberlieferung falschlich den Libellus de vita 
et moribus imperatorum, gewohnlich Epitome de 
Caesari bus betitelt, welcher die Kaiser von Augustus 
bis Theodosius d. G. (395) meist nach anderen Quellen be
handelt. Victors Kaisergeschichte hat man in spater Zeit, 
um ein vollstandiges Corpus der romischen Geschichte zu 
gewinnen, vorgesetzt die Origo gentis Romanae, eine 
Urgeschichte Roms von Saturnus bis auf Romulus, ein 
geschmackloses Machwerk zweifelhaften Ursprungs, und 
das manche wertvolle Nachrichten bietende epitomatische 
Schriftchen de viris illustribus urbis Romae, welches 
mit Benutzung einer alteren Quelle die romische Geschichte 
von dem AlbanerkOnig Procas bis M. Antonius in bio
graphischer Form behandelt. 

Eutropius, der unter Julian 363 den Partherkrieg 
mitmachte, unter Valens (364-378) das hohe Hofamt eines 
magister memoriae bekleidete und Asien als Prokonsul ver
waltete, verfaBte in dessen Auf trag das Breviarium ab 
urbe condita in 10 B., eine knappe Ubersicht der romi
schen Geschichte bis zum Regierungsantritt des Valens 364. 
Das Werkchen ist geschickt angelegt und zeugt von gesundem 
Urteil; es wurde bis ins Mittelalter hinein viel benutzt 
und wiederholt auch ins Griechische ubersetzt, so schon 
um 380 von Paianios. 

Einen ahnlichen, aber viel dilrftigeren AbriB (Bre
viari u m), aus wesentlich denselben Quellen geschopft, 
verfaBte ebenfalls im Auftrage des Valens, unter dem er 
auch magister memoriae und Prokonsul von Asien war, um 
371 Rufius Festus, unter besonderer Hervorhebung der 
romischen Kriege mit dem Orient. 

Wahrscheinlich aus dem Ende des 4. Jahrhunderts 
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stammt auch des lulius Obse quells hickenhaft er
haltener Prodigioru m Ii ber, ein Exzer-pt aus Livius 
(s. § 45) . 

. Ammianus Marcellinus, ein Grieche aus Anti
ochia, ca. 330-400, ein erfahrener Krieger, der im Orient 
und in Gallien, dann unter Julian gegen die Alemannen 
und gegen die Perser focht, schrieb gegen Ende seines 
Lebens in Rom ca. 390 eine Fortsetzung des Taritus in 31 B. 
unter dem Titel Res gestae, worin er die Zeit von Nerva 
bis zum Tode des Valens (96-378) behandelte. Davon sind 
erhalten B. XIV-XXXI, umfassend die Zeitgeschichte 
der Jahre 353-378, groBtenteils annalistiseh angelegt und 
reich namentlich an geographischen Exkursen. - Ammian 
ist kein Mann der Feder; unbeholfen, sehnorkelhaft und 
uberladen im Ausdruck, aber eine soldatiseh ehrliche 
und aufrichtige Natur; er veransehaulieht strategisehe 
Operationen, versteht psychologische Analyse und ver
sehweigt die Wahrheit nieht. Er betrauert den Verfall des 
alten Romertums und ist Anhanger des Heidentums bis 
zum Aberglauben, verlangt aber trotzdem Toleranz aueh 
fur die Christen. So ist er der bedeutendste unter den 
Historikern seit Tacitus, sein Buch die Hauptquelle flir 
die Gesehichte seiner Zeit. 

Mit Ammian sind gewohnlich verbunden die E x
cerpta Valesiana (benannt nach dem erst en Heraus
geber Valesi us 1636), Auszuge aus zwei Werken, von denen 
der eine, die Origo Constantini imperatoris, wert
volle Nachrichten uber die Zeit Constantins gibt, der andere 
die Zeit Theoderiehs behandelt. 

Cassiodorus Senator, ea. 485-580, der im Ost
gotenreich besonders unter Theoderieh d. Gr. die hoehsten 
Ehren bekleidete, 540 sieh in das auf seinem Grundbesitz 
gestiftete Kloster Vivarium bei Squillaee zuruckzog und 
dort sich theologisehen und grammatischen Arbeiten wid
mete, hatte fruher historisehe Werke verfaBt: eine aus 
alteren Quellen zusammengestellte Chronik von der Schop
fung der Welt bis 519 n. Chr., von Bedeutung nur dureh die 
Konsnlarfasten, ferner eine Historia Gothorn min 12 B., 
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von der ein durftiger Auszug mit einer Fortsetzung bis 
Vitigis (t 540) von dem Goten Iordanis (De origine 
acti bus que Getaru m, herausgegeben 551) in roher 
Sprache erhalten ist, endlich 12 B. Variae, eine fur die 
Zeitgeschichte wichtige Sammlung der wahrend seiner 
Kanzlerschaft von ihm verfaBten amtlichen Schriftstucke. 
Aus seiner Klosterzeit stammen namentlich die !nsti
tutiones divinarum et humanarum litterarum, 
eine fur seine Monche bestimmte, im Mittelalter haufig ge
brauchte Enzyklopadie, eine Einfuhrung in das theologische 
Studium, zugleich ein AbriB der sieben freien Kunste. 
De orthographia war seine Anleitung fUr Monche zum 
Abschreiben von Schriftstellertexten. Er sah in der Kloster
grundung des Benedictus von Nursia auf Montecassino 
(529) sein Vorbild, fugte abel', urn die idealen Guter del' 
Vorzeit zu retten, del' Benediktinerregel das wissenschaft
liche Element hinzu, was vorbildlich geworden isL 

§ 96. Statistisch-Geographisches. Aus del' Zeit 
ca. 410 stammt der offizielle Hof- und Staatskalender 
fur das ost- und westromische Reich (N oti tia dig nita tum 
omnium tam civilinm quam militarium in partibus orientis 
et occidentis). . 

Von zwei erhaltenen Verzeichnissen der XIV Reg ion e n 
der Stadt Rom geht das eine, die Notitia, auf dag Jahr 
334zuruck,dasandere, das Curiosum urbis, ist wohl 357 
geschrieben. 

Wegeverzeichnisse aus dieser Zeit sind: das Iti
nerarium Hierosolymitanum (oder Burdigalense), 
333 von einem Christen zusammengestellt, Dbersicht einer 
Pilgerfahrt von Bordeaux nach Jerusalem und zuruck 
uber Rom nach Mailand; ferner das Itinerarium Ale \':
andri, ein aus griechischen Quellen, besonders Arrian, 
geschopfter AbriB des Zuges von Alexander d. Gr. gegen 
die Perser, fur Constantius' Perserfeldzug bestimmt. Der 
Wallfahrtsbericht einer .Abtissin Aetheria, Peregrinatio 
ad loca sancta (6. Jahrh.), sowie andre Pilgerschriften 
(Antoninus von Placentia) i'ind nicht ohne Wert fur die 
Entwickelungsgeschichte del' Sprache. 
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§ 97. Roman. Aus dem Griechischen uberset7.te 
L. Septimius im 4. Jahrh. die Ephemeris belli Troiani 
in 6 Buchern. Angeblich war dies fingierte Tagebuch von 
dem Kreter Diktys, dem Gefahrten des Idomeneus, ver
faBt, im phonizischen Original in seinem Grabe unter Nero 
gefunden und auf dessen Befehl ins Griechische ubertragen. 
Die Schrift hat einen romanhaften Charakter mit Ver
anderungen der Ereignisse der !lias und erdichteten Zu
satzen. 

Ein wiirdiges Seitenstuck ist die angeblich von Cor
nelius Nepos aus dem von ihm in Athen entdeckten griechi
schen Original ubersetzte Historia de excidio Troiae 
des Phrygers Dares, in der Ilias ein Mitkampfer des Hektor. 
Die dem 5./6. Jahrhundert angehorige abenteuerliche Er
zahlung wurde neben Diktys die Hauptquelle fur die mittel
alterlichen Rittergeschichten vom Trojanischen Kriege. 

Wahrscheinlich aus dem 5. Jahrh. stammt die aben
teuerliche Historia Apollonii regis Tyri, die christi
anisierende Bearbeitung eines alteren Romans. Die Er
zahlung wurde im Mittelalter viel gelesen und oft uber
setzt und bearbeitet; Shakespeare hat den Stoff fur sein 
Drama Pericles Prince of Tyre verwertet. 

§ 98. Tatig auf verschiedenen Gebieten des Wissens 
war Boethius, ca. 480 aus vornehmer Familie in Rom 
geboren, bei Theoderich zuerst sehr angesehen und mit 
hohen Amtern betraut (u. a. Konsul 510), spater des Hoch
verrats verdachtigt und 524 ungehOrt hingerichtet. -
Erhalten von ihm sind ein Kommentar zu Ciceros 
Topica, Schriften u. a. uber Musik (De institutione 
music a in 5 B., wichtig fur die Kenntnis des Mittelalters 
von antiker Musik) und Arithmetik (De institutione 
arithmetica, 2 B.), namentlich aber eine trbersetzung 
und Erklarung von Aristoteles' Organon, durch die 
er groBen EinfluB auf die mittelalterliche Scholastik aus
geubt hat. Am beriihmtesten geworden ist die von ihm im 
Gefangnis verfaBte Philosophiae consola,tio in 5 B., 
spater ein Stilmuster fur Schule wie Wissenschaft. Seine 
Trostgriinde schopft er, obgleich Christ, nicht aus der Bibel, 
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sOlldern aus Aristoteles und Neuplatonikern. Die Darstel
lung ist dialogisch und mischt nach Art der satira menippea 
oft Poetisches (in den verschiedensten MaBen) in die prosai
schen Ausfiihrungen; die Sprache ist niichtern und gewandt, 
wenn auch teilweise rhetoriseh geziert oder durch Bar
barismen entstellt. 

§ 99. Rhetorik und Beredsamkeit. Ein dii.rres 
Kompendium ist die Schrift des Aquila Romanus De 
figuris selltentiarum et elocution is nach griechischem Vor
bild; Erganzungen dazu gibt J uli us Rufinian us in seinem 
Handbilchlein ilber die Satzfiguren; von Arusianus Mes
sius hat sich eine Sammlung grammatischer Konstruk
tionen, von Chirius Fortunatianus ein rhetorischer 
Katechismus erhalten; die diirftigen Lehrbiicher des 
Sulpitius Vietor und Julius Victor fallen auch in 
diese Zeit. - Dber die hierher gehorigen Redner in der 
Sammlung der Panegyrici latini s. § 88, uber Ausonius § 94. 

Q. Aurelius Symmachus, ca. 345-405, aus vor
nehmem Geschlecht, 384 praefectus urbi, 391 Konsul, ein 
ehrenwerter, humaner Charakter, der trotz seines uner
schrockenen Eintretens fur das untergehende Heidentum 
doch von seinen christlichen Gegnern wegen der Reinheit 
seines Lebens und seiner Gelehrsamkeit geachtet wurde. 
Sein Ruhm beruhte besonders auf den Reden, von denen 
nur 8 und nicht einmal vollstandig erhalten sind, 3 jugend
lich sehwiilstige Lobreden auf Valentinian 1. und Gratian 
und 5 Senatsreden aus reiferen Jahren. AuBerdem besitzen 
wir von ihm 10 B. Briefe, gesammelt von seinem Sohne, 
meist personliche und Familienangelegenheiten betref1end, 
wortreich, aber inhaltsleer, und die wertvollen 49 Re-' 
lationes, Berichte an die Kaiser wahrend der Stadtpra
fektur, darunter interessant das Gesuch um Wiederher
steHung des Victoriaaltars im Sitzungssale des Senats, das 
eine Gegenschrift- des Ambrosius veranlaBte. - Auf natio
nalem Boden standen auch die den Symmachi verwandten 
Nicomachi. Ein Virius Nicomachus war unter Theodoslus 
Staatsmann und Historiker; seine Nachkommen heschiif
tigten sioh mit cler Revision des Liviustextes. 
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Ennodius, ca. 473-521, aus Gallien, Bischof von 
Pavia, galt seinen Zeitgenossen als bedeutender Stilist, 
daher man sich Reden, Predigten und Briefe von ihm ab
fassen lieB. AuBer einem uberaus schwulstigen, aber als 
Geschichtsquelle wichtigen Panegyricus auf 'lheoderich 
d. Gr. (urn 507 verfaBt) besitzen wir von ihm u. a. 28 Di
ctiones, teils Gelegenheitsreden, teils Schulreden, 297 ziem· 
lich inhaltslose Briefe und 2 Bi.i.cher weltlicher und geist. 
licher Gedichte. 

§ 100. Grammatik. C. Marius Victorinus, aus 
Afrika, Grammatiker und Rhetor, lehrte ca. 350 in Rom 
mit so groBem Erfolge, daB er mit einer Statue ausgezeichnet 
wurde, und trat noch in spateren Jahren zum Christentum 
liber, in dessen Dienst er auch sehriftstelleriseh wirkte. 
AuBer verschiedenen Sehriften dieser Art (z. B. gegen den 
Arianismus) besitzen wir von ihm eine philosophisehe De 
defini tioni bus, einen wertlosen Kommentar zu Cieeros 
De inventione und eine wichtige Ars grammatica in 
4 B., in der er die Metrik des Aelius Festus Aphthonius 
veroffentlicht, der Terentianus Maurus (s. § 82) und Jubas 
Ars metrica benutzt hat. Als Dbersetzer Platons hat er 
Augustin beeinfiuBt. Ein metrisehes Handbuch ist noeh 
von einem sonst unbekannten Atilius Fortunatianus 
vorhanden, dessen Quellen Caesius Bassus und 
Juba sind. 

Von Aelius Donl1tus, der ebenfalls ca. 350 in Rom 
als Grammatiker und Rhetor lehrte, besitzen wir einen trotz 
seiner Entstellung wertvollen Kommentar zu Terenz 
(Asper benutzt) mit Vita und Einleitung in die Komodie 
(Sueton), von einem Virgilkommentar die Einleitung 
mit einer aueh auf Sueton beruhenden wertvollen Vita 
Yergili (der vorhandene rhetorische Aneiskommentar selbst 
stammt von Tib. Claudius Donatus, ca. 400) und ein 
Lehrbuch (Ars) der Grammatik in 3 B., das in der Folge
zeit vielfach Erklarer gefunden hat. Eine kurze Bearbeitung 
desselben diente wahrend und naeh dem Mittelalter lange 
als Hauptlehrbuch beim Elementarunterrieht ("Donat
sehnitzer' '). 
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Ziemlich derselben Zeit gehoren an Charisi us, dessen 
Ars grammatica (5 B.) nur verstummelt erhalten, und 
Diomedes, dessen Ars grammatica (3 B.) systemati
scher angelegt, im ubrigen aber mit jener oft gleichlautend 
ist: beide haben dieselben Quellen ausgeschrieben, beson
ders Remmius Palaemon und Caper, auBerdem aber Chari
sius namentlich aus lulius Romanus, Diomedes aus Teren
tius Scaurus geschOpft. Literaturgeschichtlich wertvoll 
ist Diomedes' 3. Buch, wo er hauptsachlich wohl aus Sueton 
wertvolle Nachrichten gibt. 

Servius, ca. 390 Lehrer der Rhetorik und Grammatik 
in Rom, verfaBte auBer einem Kommentar zur Ars 
des Donatus und kleineren grammatischen Schriften 
namentlich einen ausfuhrlichen grammatischen Kommen
tar zu Virgil. AuBer diesem ursprlinglichen Kommentar 
besitzen wir noch eine Bearbeitung desselben von einem 
Unbekannten mit zahlreichen wertvollen Zusatzen, be
sonders uber altromisches Religionswesen, griechische und 
italische Mythologie aus guten Quellen. 

Die sogen. Excerpta Bobiensia stimmen oft mit 
einer bilinguen Grammatik des Dositheus, einem Lehr
buch fur Griechen. Auch die wertvollen Pseudodositheani
schen Fragmente (Glossographisches, Gesprache u. dgl.) 
dienten Schulzwecken. 

Macrobius, ca. 400, ein Mann von hohem Rang, 
nach eigener Angabe kein Romer und wahrscheinlich Heide, 
schrieb einen Kommentar zu Ciceros Somnium Sci
pionis und die fur seinen Sohn Eustachius als scientiae 
supellex bestimmten Saturnalia in 7 (nicht ganz voll
standig erhaltenen) Buchern, worin unter der Form von 
Tischgesprachen an den Saturnalien allerhand historische, 
mythologische, literarische und antiquarische Fragen, vor
zugsweise im AnschluB an Virgil, erortert werden. Zwar 
nur eine Kompilation aus Gellius, Sueton, Seneca, Plutarch 
u. a., bietet das Werk eine Fulle wert voller Nachrichten. 

Martianus Capella., ca. 425, aus Madaura, ein heid
nischer Sachwalter in Karthago, ist der Verfasser einer 
De nuptiis Philologiae et Mercurii betitelt.en Enzy-
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klopadie von 9 B. in der allegorischen Einkleidung, daB 
bei der Hochzeit des Merkur mit der Philologie (1. II) die 
7 freien Kunste auftreten und in je einem Buche ihre Weis
heit auspacken (III-IX). Als Quelle dient hauptsachlich 
Varro, und nach dessen Muster in den satirae menippeae 
geht diese Darstellung oft auch in die poetische Form uber. 
Das Ganze ist "von zuchtloser Phantastik und durrer 
Schulgelehrsamkeit"; trotzdem aber wurde das Werk im 
altesten Mittelalter lange als Schulbuch benutzt. 

Priscianus aus Caesarea in Mauretanien, ca. 500, der 
hauptsachlich in Konstantinopel wirkte, verfaBte au(3er 
kleineren Schriften (darunter auch ein Lo blied auf den 
Kaiser Anastasius und eine "Obersetzung der Erdbe
schreibung des Periegeten Dionysius in Hexametern) 
Institutiones grammaticae in 18 B., das umfassendste 
Lehrgebaude der lateinischen Sprache, das wir aus dem 
Altertum besitzen, wertvoll durch die Fulle von "Ober
lieferungen aus der alten Literatur. Es stand wahrend 
des Mittelalters im hochsten Ansehen, und aus ihm ist die 
jetzt noch gebrauchliche grammatische Terminologie ent
nommen. Im ubrigen ist Prise ian wenig prazis und selb
standig. Er verarbeitete die Syntax des groBen griechischen 
Grammatikers Apollonios Dyskolos (ca. 150) und die 
Formenlehre seines Sohnes Herodian (ca. 170). 

§ 101. Kriegswesen. Von Vegetius, ca. 400, be
sitzen wir eine Epitoma rei militaris in 4 B. (I Aus
hebung und Einubung der Rekruten; II Disziplin; III Tak
tik und Strategie; IV Belagerungskrieg nebst Seekrieg), 
eine wenig kritische und zuverlassige Kompilation uber 
das rbmische Kriegswesen, hauptsachlich aus den Schriften 
des Cato, Celsus und Frontin, aber bei dem Verlust ahn
licher Werke nicht ohne Wert. 

In derselben Zeit bearbeitete ein Ve get ius, der wohl 
mit jenem identisch ist, in seiner Ars veterinaria die 
etwas ii1te:t;e, auf griechischer QueUe beruhende sogen. 
m ulo medicina Monacensis in gewandter Sprache; zu
gleich kennt' er des Pelagonius noch vorhandene Rezept
sammlung fur kranke Pferde in Briefform. 

Kopp, Rom. Llteraturgesch 9 Auf! 10 
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§ 102. Rechtswissenschaft. Seitdem in der Mitte 
des 3. Jahrhunderts die eigentliche Produktioll auf diesem 
Gebiet erloschen war, beschrankte sieh die literariHehe 
Tatigkeit auf das Sammeln der Rechtsquellen, besonders 
del' kaiserliehen Verordnungen (Oonstitutiones principum). 
Solche Sammlungen sind der um 300 entstandene Oodex 
Gregorianus und dessen Erganzung, der Oodex Hermo
genia\nus, aus der Mitte des 4. Jahrhunderts (beide nur 
noch auszugsweise in den spateren Sammlungen erhalten), 
die etwas spateren sogen. Fragmenta vatican a und der 
Oodex Theodosianus in 16 B., 438 nach neunjahriger 
Vorbereitung unter Theodosius II. vollendet. Unter 
Justinian 1. (527-565) wurde die letzte und vollstandigste 
romische Gesetzsammlung durch einen AusschuB von 
Juristen unter dem Vorsitz des ersten Rechtsgelehrten 
seiner Zeit, des Tri bonian us, vorgenommen, und so ent
standen: 1) Oodex Justinianus, in 12 B. das Kaiser
recht (Ius principale), die Verordnungen (Oonstitutiones) 
der Kaiser von Hadrian an enthaltend (die erste Ausgabe 
von 529 ist durch dIe zweite von 534 vollig verdrangt 
worden); 2) Institutiones in 4 B., von 533, ein juristi
sehes Lehrbuch, hauptsachlich nach Gajus; 3) Digesta 
s. Pandectae in 50 B., ebenfalls von 533, das Juri'lten
recht (Ius vetus), Auszuge aus den Schriften der bedeutend
sten Juristen; 4) Novellae (sc. constitutiones, Nwpai 8e. 
a,ard~r::,t;;), nachtragliche Verordnungen bis ca. 600, nur 
in Privatsammlungen verschiedenen Inhalts erhalten, meist 
in griechischer Sprache. Dies groBartige und unsterbliche 
Werk (Oorpus iuris civilis Iustiniani) wahrte die 
Rechtseinheit im Romerreiche; es wurde die Grundlage 
der spateren Rechtsentwickelung und uberlebte somit bei 
weitem aIle ubrigen Zweige der rbmischen Literatur. 

§ 103. Philosophie. Firmicus Maternus, aus 
Syrakus, ursprunglich Anwalt, gab als Heide um 336 in 
den 8 B. Matheseos eine Darstellung der Astrologie. 
N ach seinem tJbertritt zum Ohristentum verfaBte er 345 bis 
347 eine fanatische Aufforderung an Oonstantius und Oon
stans zur Vernichtung des HeidentumF! (De errore pro-
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£anaru m religion u m). In dieselbe Zeit faUt etwa die 
unvollstandige Dbersetzung von Platons Timaeus mit Kom
mentar von dem Diakon Cludcidius, lange Zeit einzige 
QueUe fur die Kenntnis Platons. 

§ 104:. Land wirtschaft. Palladius, ca. 330, gab 
in seinem Opus agriculturae in 14 B. nach einem Dber
blick uber das Gebiet (I) eine nach Monaten (II-XIII) 
geordnete Aufzahlung der Arbeiten des Landmanns; B. XIV 
(de insitione) ist nach dem Vorgange des Columella 
(s. § 65) in poetischer Form, aber in elegischem MaBe ab
gefaBt. Palladius schreibt mit Benutzung alterer Quellen 
(Gargilius Martialis), aber wohl auch aus Erfahrungen der 
eigenen Praxis, und deshalb sowie wegen der brauchbaren 
Anordnung des Stoffs wurde sein Buch viel benutzt. 1m 
ubrigen verzichtet er selbst auf Kunst der Darstellung. 

§ 105. Die medizinischen Schriften aus dieser Zeit 
sind meist Kompilationen oder Dbersetzungen von alteren 
Werken. So ist das Breviarium eines Unbekannten um 
330 in 3 B. (= medicina Plinii) ein Auszug aus Plinius' 
Naturgeschichte; so schrieb Marcellus (Empiricus) aus 
Gallien, ca. 410, in seinem fur Laien verfaBten Buchlein 
De medica mentis den Scribonius Largus und die rnedi
cina Plinii aus; Theodorus Priscianus (urn 400) gab in 
den 3 B. Euporista (Hausrnittel) eine Dbersetzung einer 
von ihm nach Pseudo-Galen 'lrcpl c')'lr0plantJlI verfaBten 
(verlorenen) Schrift; Caelius Aurelianus, ca. 420, aus 
Sicca in Numidien, lieferte in seinen Medicinales re
sponsiones einen teilweise erhaltenen katechetischen Ab
riB der Arzneikunde und in seinen 3 B. Celerum (s. acu
tarum) passionum und den 5 B. Tardarum (s. chroni
coru m) passionu m Dbersetzungen nach dem patholo
gisch-therapeutischen Werk des Methodikers Soranos 
(ca. 12011. Chr.). Dber Vegetius s. § 101. 

10* 
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C. Christlicb-theologiscbe Schriftsteller. 

A. Poesie. 

§ 106. Von Commodianus, dem lilt est en lateini
schen christlichen Dichter, ca. 250 (oder ca. 4501), be· 
sitzen wir ein Car men a pologeticu m (adversus Iudaeos 
et gentes) und Instructiones, 80 akrostichische Gedichte 
in 2 Buchern, vorziiglich von Weltende, Antichrist, Be
kampfung des Heidentums u. a. handelnd. Beide Werke 
sind in rohen, halb quantitierenden, halb akzentuierenden 
Hexametern geschrieben. Hexametrisch sind auch die 
kleinen Gedichte Laudes domini, Sodoma, De Iona, 
aus spaterer Zeit, von unbekannten Verfassern. 

I u vencus, ca. 330, ein spanischer Presbyter, hat die 
Evangeliengeschichte in 4 B., in virgilischen Hexa
metern nicht ohne Talent erzahlt. 

Ambrosius, aus Trier, der energische, auch politisch 
redeutende Bischof von Mailand (374-397), der durch 
,leine hinreiBenden Predigten der christlichen Beredsamkeit 
den hochsten Glanz gab, fuhrte in der abendlandischen 
Kirche den rhythmisch -melodischen Wechselchorgesang 
(cantus Ambrosianus) ein und verfaBte selbst Hymni, 
in jambischen Dimetern, oft auch gereimt; von den er
haltenen zwolf aber fuhren 8 seinen Namen mit Unrecht, 
so auch das Te deum laudamu~ des Bischofs Niceta. -
Unter seinen prosaischen Schriften, meist theologischen 
Inhaltes, sind als geschichtlich wichtig zu erwahnen die 
91 Briefe sowie die Leichenreden auf die Kaiser Valen
tinian II. (392) und Theodosius d. Gr. (395). Jungere 
Dberlieferung bringt ihn auch mit der lateinischen Bear
beitung von Josephus' Judischem Kriege in Verbindung, 
die falschlich einem Hegesippus (Entstellung aus Jose
phus) zugeschrieben wird. 

Fur die Martyrergraber und auch sonst verfaBte Papst 
Damasus (366-384) Epigramme. - Proba, die Frau 
eines Stadtprafekten (351), stellte mit Virgilfloskeln einige 
biblische Geilchichten dar (cento). Polemische Gediehte 
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wurden gegen Marcion, Nieomachus und einen abtrunnigen 
Senator verbreitet. 

Prudentius, 348 - ca. 410, aus Spanien, erst Sach
walter, dann hoher Staatsbeamter, zuletzt Monch, ist der 
bedeutendste rbmiE-ch-christliche Dichter. Unter seinen 
zahlreichen Dichtunge'l in gewandter Sprache und in ver
schiedenen MaBen, die er 405 als Liederbuch zum Lesen 
herausgab, sind hervorzuheben Dept arecpril)(JJ') , 14 lyrische 
Gedichte auf christliche Martyrer, durch die er SehOpfer 
der christlichen Legende wurde, ferner Li ber Kw9y)peplll(UI) 
(12 Morgen- und Abendgesange) und von den lehrhaften 
'in epischer Form Ha martigenia (Sundenfall), Ps ycho
machia (Kampf Cler gut en und bOsen Gewalten urn die 
Menschenseele), 2 B. Contra Symmachum, gegen dessen 
Eintreten fur das Heidentum gerichtet (s. § 99). Wichtig 
fur die christliche Kunstgeschichte ist das ~ittochaeon 
(doppelter Festschmaus), Epigramme fur eine Doppelreihe 
biblischer Bilder. 

Paulin us, 353-431, aus Burdigala, Schuler des 
Ausonius (s. § 94), trat, nachdem er hohe politische Stel
lungen eingenommen, zum Christentum tiber und wurde 
409 Bisehof von Nola. Er hat (in epischen und lyrischen 
MaBen) 36 meist religiose Gedichte hinterlassen, in denen 
tiefes Geftihl neben rhetorischer Bildung sich zeigt; auBer
dem 51 prosaische Briefe (an Ausonius, Augustin u. a.). 

Sedulius, ca. 450, behandelt in den 5 B. seines Pa
schale Car men nach einer kurzen Gesehichte des Alten 
Testaments die Geschichte Christi nach den Evangelien 
mit besonderer Hervorhebung der Wunder in ziemlich 
reiner Sprache und leichter, vielfach Virgil nachahmender 
Darstellung; von demselben Werk gab er dann eine Pro'
saische Fassung (Paschale opus) in geschraubtem und 
schwulstigem Ausdruck. 

Dracontius, gegen Ende des 5. Jahrh., Sachwalter 
in Karthago, ein begabter und belesener Dichter, wenn 
auch nicht frei von rhetorischem Schwulst und Ungeschmack. 
AuBer kleineren epischen Gedichten uber Stoffe der 
Mythologie und der rhetorischen Schulubung sowie einer 
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Elegie (Satisfactio, Reugedicht an den Vandalenkollig 
Guthamund, 484-496, der ihn gefangen gesetzt hatte, 
weil er statt seiner einen Feind besungen hatte) besitzen 
wir von ihm ein groBeres christliches Lehrgedicht, Laudes 
Dei, in 3 B., iiber die von Gott in der Schbpfung und Er
haltung der Welt geoffenbarte Gnade. Sicher gehOrt ihm 
auch die unter dem Titel Orestis tragoedia iiberlieferte 
epische Dichtung an. 

B. Prosa. 

§ 107. Nur historischen Wert hat die sogenannte 
Collectio A vellana, eine Sammlung von Aktenstiicken 
aus kirchliehen und behOrdlichen Archiven (367-553). 
,_ Hilari us, der erste Dichter christlicher Hymnen, ge
storben 367 als Bischof von Poitiers, hat auBer Kommen
taren zu biblischen Sehriften als unbeugsamer Eiferer 
fur das orthodoxe Bekenntnis Denkschriften an Constan
tius .gegen die Arianer hinterlassen, gegen die u. a. aueh 
seine 12 B. De Fide geriehtet sind, in denen sich philoso
phische Bildung und Sorgfalt des Ausdrucks zeigt. 

Psychologisehes Interesse bieten die ant5!trianischen 
fanatischen Pamphlete des Bischofs Lucifer. Hoch dra
matiseh ist eine Altercatio zwischen dem Arianer Ger
minius und dem gefangenen Heraclianus, in der der Laie 
Sieger bleibt. Von den Streitschriften der Haretiker (Aria
ner, Donatisten, Priscillianisten, Pelagianer) ist nur wenig 
erhalten, wahrend die dogmatisch-polemische Literatur 
gewaltig anschwillt. - Zahlreich sind auch die Heiligen
biographien und Monehslegenden, deren Sprache zwischen 
"stammelnder Unbeholfenheit und gespreiztem Pathos 
schwankt." Frisehe Natiirlichkeit aber zeigt z. B. das Leben 
des Abtes Severinus (t 482), vom Monch Eugippius 
erzahlt. 

1m sogen. Ambrosiaster, einem Kommentar zu den 
paulinischen Briefen, liegt eine erste Leistung gesunder 
historischer. Interpretation vor gegeniiber der beliebten 
allegorisehen ErkIarungsweise, durch die man die Geheim
nisse der hI. Schriften zu erschlieBen suchte. - Den vor-
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hieronymianischen Bibeltext bezeugt gut der Evangelien
kodex des Bischofs Eusebius (Vercellae). 

Hieronymus, ca. 340-420, aus Stridon in Dalmatien, 
in Rom und Trier zum Redner und Juristen gebildet, 
spater meist im Orient lebend (so 375-378 in einer Wiiste 
am Euphrat, seit 386 in einem Kloster zu Bethlehem), 
war ein Mann von umfassender Gelehrsamkeit und uner
mudlich bestrebt, die antike Bildung fur die christliche Welt 
fruchtbar zu machen, ein eleganter, aber fliichtiger Viel
schreiber, von selbstgefalliger Eitelkeit, gehassig in der 
Polemik wie friedlos im Leben. AuBer der von dem Papst 
Damasus veranlaBten lateinischen Bibeliibersetzung 
(im Neuen Testament nur Revision der Itala, s. § 93), 
welche die Grundlage der in der romischen Kirche noch 
geltenden Vulgata wurde, biblischen Kommentaren, 
einer Sammlung teilweise umfangreicher Briefe u. a. haben 
wir von ihm die Q~!_Q.!l:iea J eine erweiternde Vbersetzung 
der Zeittafeln aus der, nur in armenischer Vbersetzung 
noch vorhandenen, griechischen Weltchronik des Eusebius, 
Bischofs von Caesarea (ca. 265-340), wegen ihrer Ergan
zungen aus Sueton auch fiir die romische Literaturgeschichte 
wichtig, ferner einen Katalog christlicher Schriftsteller in 
seinen Viri illustres' (392, ebenfalls Sueton nachgebildet, 
von Gennadius, c. 480, Presbyter von Massilia, bis auf 
seine Zeit fortgesetzt). Auch machte Hieronymus wie sein 
Freund und spaterer Gegner Rufi~us von Aquileja.: (t 411) 
durch freie Dbersetzungen in gutem Stil griechische Kirchen
vater (Origines, Eusebius) dem Abendlande bekannt. 

Aurelius Augustinus, 354-430, aus Thagaste in 
Numidien, der bedeutendste und einfluBreichste Kirchen
vater des Abendlandes, nach einer wild verlebten Jugend 
Lehrer der Rhetorik in Karthago, Rom und Mailand, wo er 
unter dem EinfluB seiner frommen Mutter Monica und des 
Bischofs Ambrosius sich bekehrte, seit 396 Bischof von 
Hippo regius (Bona), vereinigte in seltenem MaBe philo
sophische, ja sophistische Verstandesscharfe mit reicher 
Phantasie und inniger Tiefe des Gefiihls. Vber seine viel
seitige literarische Tatigkeit (er zahlt selbst 93 Werke in 
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233 Buchern auf) gibt er eine referierende tJbersicht in den 
427 erschienene Retractationes. Vorzugsweise hatte 
dieselbe naturlich kirchlichen Inhalt; doch sind u. a. er· 
halten von einem in Mailand begonnenen, aber nicht von· 
endeten enzyklopadischen Werke, fur das er wie den Titel 
so auch wohl den Inhalt von Varros Disciplinae entlehnt 
hatte, auBer rhetorischen und dialektischen Stucken 6 B. 
De musica in katechetischer Form. Aus den 13 B. Con
fessJones (Beichte vor Gott) klingt "mit erschutte~nder 
Gewalt das ewig Menschliche". Unter den theologischen 
Werkennehmen die erste Stelle ein die 22 B. De civitate 
dei, teils polemischen teils dogmatischen Inhalts, wo auch 
Cicero (besonders De republica) und Varro Quenen sind. 
Es ist das bedeutendste Werk der alten Kirche uber 
das Gottesreich als Ideal der Sundlosigkeit und noch heute 
die theologische Grundlage fur die Weltherrschaft der 
Kirche. - Die Schreibweise Augustins ist ungleich: meist 
wortreich und uberladen, nicht selten aber scharf bestimmt, 
teilweise auch absichtlich der Vulgarsprache, besonders 
in den in Reimprosa geschriebenen Predigten (Sermones), 
sich annahernd. 

Sulpicius Severus, ca. 365-425, Presbyter in 
Aquitanien, verfaBte nach guten Quenen, mit historischem 
Sinne und in schlichter, aber gebildeter Darstellung Chro
nica in 2 B., einen AbriB der judisch·christlichen Geschichte 
von Adam bis 400 n. Chr., auch eine Biographie des Martinus 
von Tours in Dialogform. 

Paulus Orosius, aus Spanien, Presbyter in Lusi· 
tanien, schrieb auf Anregung Augustins hauptsachlich nach 
Casar, Livius, Tacitus, Florus, Eutrop und Hieronymus 
7 B. IIistoriae adversum paganos, eine christliche 
Weltgeschichte von der SchOpfung bis 417 n. Chr., in un· 
gleicher, schwwstiger Sprache. ohne grundliche Studien, 
daher reich an Irrtumern und besonders auch an tenden· 
ziosen tJbertreibungen: er will dem Vorwurfe begegnen, 
daB die Leiden der Zeit erst durch Vernachlassigung des 
alten Gotterglauhens entstanden seien, und nachweisen, 
daB die Menschheit von jeher mit Jammer und Elend heim· 
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gesucht sei, daB das Christentum vielmehr die sittliche 
Not der Welt gelindert habe. Historischen Wert hat das 
Werk nur, wo die benutzten Quellen, insbesondere Livius, 
uns verloren sind. - Salvianus, ca. 440, Presbyter in Massilia, 
weist in De gubernatione dei auf die Verkommenheit 
der romischen Zivilisation und die unverdorbene Kraft der 
germanischen Sieger. 

§ 108. In Italien wurde durch die unabliissigen Ver
wustungen seit Theoderichs d. Gr. Tode im 6. Jahrh. alles 
geistige Leben erstickt; auch in den ubrigen Teilen des 
ehemaligen westromischen Reiches stirbt die alte Kultur 
immer mehr abo Allmahlich vollzieht sich allerorten der 
vollstandige Sieg der in den verschiedenen Landschaften 
ausgebildeten Volkssprachen, der Wurzeln der romanischen 
Sprachen, uber die Sohriftsprache, die nur noeh durch 
die Gebildeten ein kunstliches Dasein gefristet hatte. 
P1leger der Literatur sind fast ausschlieBlich Geistliche. 
In dem westgotisehen Spanien war der 1leiBige Isidorus, 
Bischof von Hispalis (Sevilla), t 636, fur Erhaltung und Ver
breitung der alten Literatur eifrig bemilht. Von seinen 
zahlreichen Schriften sind das Buch De natura rerum, 
eine Kosmographie, und besonders die umfanglichen, aber 
unvollendeten Etymologiae (Origines) in 20 Buchern, 
zum Teil eine Realenzyklopadie, zum Teil W orterklarungen, 
oft sehr wunderlicher Art, beides ohne Sachkenntnis und 
Urteil gemachte Zusammenstellungen von Exzerpten, aber 
doch wegen freilich oft indirekter Benutzung jetzt verlore
ner alter Quellen (Sueton, Hygin, Servius) auch fUr die 
Wisser schaft von Wert, im Mittelalter weitverbreitete 
Lehrbucher gewesen, aus denen man die Kenntnis des Alter
tums schopfte, bis dieses im 14-. Jahrhundert zu neuem 
Leben erwachte. 
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