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V o r r e d e.

D a s  erste Heft meiner Beitriigc zur Geographie 

von Hel las, welches ich hiermit dcm Publikum iiber- 
gebe, croffnet cinc Reilic von Abliandlungen, in de- 
ncn ich einzelne Thcile von Griechcnland in antiqua- 
risdi-gcograpliischer Hinsicbt und, so wcit dics einem 
Einzelnen mbglicb is t, crschopfend zu behandcln 
gedenke.

W ir haben, wahrend die Zahl der Lehrbucher 
der altcn Gcographie stcts zunimmt, noch immer ei- 

nen grossen Mangel an kritiscbcn Vorarbeiten zu 
denselben und zur allgenieinen antiquarischen Erdbe- 
schreibung iibcrbaupt; denn sn vortrefflicli anch man- 
che vorhandene Forscbnngen iiber specidle Gegen- 
stiinde sind, so ist dodi die Zalil derselben noch 
keineswegs so gross, dass die eigentliche Easis einer 
alten Gcographie durch sic bereits gegriindet ware. 
Insbesondere sind die meisten einzelnen Thcile von 
Griechcnland noch so wenig geniigend untersucht und 
dargestellt, dass an cinc allgeineinc Gcographie dic- 
ses Landes, welche den Fordernngen der W issen-
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schaft vollkoniincn entsprachc, vor der Hand noch 
niclit zu dcnken ist. Fur dieselbc vorzuarbeiten and 
zu ilirer besscren Bcgriiiidung beizutragen, ist der 
Zwcck der Abbandlungcn, dereń erste vorliegt.

Die zunacbst folgende wird die tliessalische Ebenc 
zu ilirem Gegenstande. liaben, das ganze Buch aber 
dcnkc ich anf vier Hcfte von ungleiclicm Gmfang zu 
beschranken. Jedes dersclbcn wird eine oder mehrc 
Karten enthalten. —  In Bezug auf die Kartę des 
ersten Hefts liabe ich zu bemcrkcn, dass derselhcn 
in ihrcn Ilauptziigen eine in C ia rk ę '8 T r a r e la  in  
v a r io tt8  C o u n trie s  o f  E u r o p ę  e tc . initgetlieilte 
Zcichnung GclFs zu Grandę liegt.

Frankfurt a. M ., den 13 . October 1834.

G. L . K r ie g k .



D as t h e s s a l i s c h e  T ein pe.
* *

D e r  Tempc-Pass ist sowohl in geogrnpliisclier ais in anti- 

rpiarisclier Hinaiclit einer der wiclitigsten Punk te des nordliclien 
Grieclienlaiids. In letzterer Beziebung geben ilun sowolil Lo
kal -Mytlien mit den religidsen Peierlichkeiten, welche sieli an 
dieselben ankniipfen, ais aucli die von Dichtern des Altertbums 
oft beuutzte Vorstellung von seiner Schonheit eine grosse Be- 
deutung; geogrnphisch aber ist das Tempe w icbtig, weil auf 
seiner Entsteliung und Bildung, wie man ais gewiss annebmen 
kann, die Existenz des tbessaliseben Bergkessels ais eines be- 
wobnbaren Landstricbs bernlit, und er mit Ausnahme des niclit 
sebr scliwicrigen Passes von lelestina die einzige iiatiirlicbe 
Strasse in denselben ist. Der Gegenstand der vorliegenden 
Abbandlung ist also an sieli bedeutend genug, urn eine spccielle 
Beliandlung desselben zu recbtfertigen, und der lcrfasser bc- 
darf bci der Porlegung seiner Arbeit vor dcm pbilologiscben 
Publikum nur des besclieidenen Wunscbes, dass er scine Auf- 
gabe einigermassen geniigend gelost zu baben sclieinen mbclite 1).

1) Die Reiseberichte, welche ich beuutzte, sind folgende: C 1 ar
k ę ’s Traoels in oarious Counlrics of Europę, Asia and Africa, 
London 1816. P. II. scct. III. p. 273—301., wo aucli Mitthei- 
lungen aus den Tagebiichern von Walpole und Palmer gegeben 
sind; P o u q n e v i l l e ,  Eoyage en Moree, a  Conslantinople et en 
Albanie, Paris 1805. T. II. p. 55 ., und Vo<jage dans la Gicce 
Paris 1820. T. III. p. 51—57.; G e l l ’ s Itineranj of Greece,

Abb. I . i
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1) Allgcnteine Ansicht des Tempe.

hic dcutsebe Spraclie bczeiclinet mit dcm Worte Tlial 
eine fortlnufende Yertiefung, in welcber die Kiiasc zwcier pn- 
rallelcr Hólicnziige zusamnicnstosacn, und die Phantaaie ver- 
kniipft mit diesem llegrilTc gewiilinlicli die Yurstellung von 
einer auf der Art der Abdurbung der zwei llergscitcn beni-

I m ih I iiii 1827. p. 275—282.; V a u d o n c o u r t 's  Memoin oh Hic 

lonian Itlandt, Irantlaled by lla llo n , Zm im I. 1818. p. 153.; 
l )o d w e ll* a  klasaisclie Reiae dnrch Griechenland , iibera. von 
Siekier, Meiningcn 1822. Tli. II, Abth. 1. S. 193—206.; eine 
apecielle Alihamllung iiber daa Tempe ron H a w k in s  in W al
ii o I e ' > yiemairt relnliny lo Kuropcnn and Atinlic Turkcy, ZMnd. 
1818. p. 528—538.; P a u l Lu ca a Yoyaye dant la Ortre, FAtie 
Minrurę de. Parit 1712. T. I. p. 274., und 1'oyngt dant In 
Brtre rlr. fail en 1714., Parit 1724. T. I. p. 43 .; B a r th o l-  
d j 'a  Brurliatiicke zur niiheren Kenntnisa dea lieutigen Grie- 
chenlanda, Berlin 1805. Th. I. S . 112 — 162.; H o lla n d 's  
Traeelt in Ile Zonian Itles , Albania, Thetsaly dc. I,oad. 1815. 
p. 285—297.,- Bj o rn a t a li I’ a Briefc aua aeinen auslandisdien 
Reisen, iibere. ron Groaknrd, Leipzig u. Roatock 1783. B. VI. 
Heli I. S. 215—218.; P o c o c k e 'a  Beaclireibung dea Morgen- 
landea, libera, ron Windlieini, Krlangen 1755 Th. III. S . 223.; 
A Z tk i t lo o  rnopnaiffd eiuhuii xnl »•/« (zweitc Ausgabc von 
G aza), t r  ZZtrnfif 1807. T . II. p. 436 f.; B e a u jo u r  Poyage 
mililnirt dant F empire Olhomnn, Paru 1829. T. Z. p. 186 f. —  
Kine aclióne Ansicht rom Tempe, anfgenommen Ton W. Pirreer 
und geatodien Ton Willmore, Omlet zieli in F in d e n ’ a Łnnd- 
«o|K  illHdralitnu lo Mr. M trra y t firrl complde nad aaiform 
cdilioa of Ihe lift and irorkt of hord Byron, London 1833. P. 
XI'. — O rt c li l i  a hal in aeinem Ihealri orbit Irrrarnm parer- 
rfoa (J u lie . 1624.) eine Beaclireibung dea .Tempe pegeben, 
die ich nicht benntzen konnie, weil in keiner der mir zunachat 
zuganglirhen Bibliotheken jenea Werk zu linden war. Nach 
der im rierten Bandę dea Gronorachcn Theaanrua der grieeli. 
Alterth. ans jenem Werke mitgetheilten Zeichnung dea Tempe 
zu nrtheilen, kann dicae Beaclireibung hochatena nnr in der 
Znaammcntragnng der Notizen and in der Behandlung einzelner 
Słellcn nlter Autoren einen Wertli haben, da jene Zeichnung 
eine ganz fahrhe Yoretellung ron dem Tempe im Allgetneincn 
m  erkennen giebt.



3
hcndcn Scliuolieit der kurni und ron Anin ii tli und Rulic, ulu 
dem rorherrachenden Ausdruck deracllicn in ilirer Wirkung nul 
(las Gcmiith. Der gehraucblichc Ausdruck ,,'l'hul 'l'einpc“ , 
rerhunden mit dem Eiudruck, wclchen die l.ectiirc der dicscn 
Ort nur im Allgemeincn ernahnenden iilten Dichter liintcrliiaat, 
hut licuirkt, duaa wir gen'ii Im li cli mich daa- riclgcprirscne tlies- 
saliache Tempe una ula ein eigentliehea '1'lisil roratcllen, wel- 
cliem die sanfte Form der liergaeiten, die lieilerc Praelit der 
legetatiuu und die Lieblielikeit einea diisaelbc durchatroinendeii 
klusaea den Charakter run Anmulli und ruliiger Sehiinlieit rer- 
leilien: eine Aorstellung, die mit der wirkliclicn Kcschnircnhcit 
dea Ortea kcineawegs iibereinalimmt.

Dna Tempe iat eine iii fant geruder Linie naeh (,. X. 0 . 
ziehende ticfe und enge Selducht, welche durcli die liohcn, 
perpendikular anateigenden und abwerhaelnd in Winkel rorlrc- 
tenden und zuriirkwcirhendcn kclacn dea Osaa und dea Olrmp 
gebildet wird, mit Auanalime einea aehmalen Saumcs auf cinem 
Theile der cinen Seite und einiger wenigen rnumlichen Stellen 
auf lieiden Seiteti in ihrergunzcii Breite ron dem klusze Peneus 
eingcnnmmen iat, und nur nn iliren lieiden Endcn sieli etuos 
erweitert uud melir in die Eurm einea Tlinlca iikergeht. Die 
Enge des Kuumes, die Slcillieit und Zerriaaenbcit der kclacn, 
ilire tburmartigc Kolie und theilweise Niicklbeit , die tiefeu 
Schntten dea Ueliirgs, die Majestat des klusaea, mit e in  cm 
M ortc die dtiatere Iteengtheit und groaaartige Unregelmaaaig- 
keit dea Unnzen geben dieaer Selducht iliren Hauptcliurukter, 
der niebt in Sehiinlieit und Anmutli, anndern in wilder Grijaae 
besteht, und in der Secie des Wanderera ein Gefiilil ron Ge- 
fnlir und Schwierigkeit, niebt run Rulie und Sicherbeit er- 
w eck t’ ). Duch rrird diesem Eindruck eiaigcrmaaaen aeine

2) I te a u jo u r  sagt da, wo man plutzlicli aua dem Tempe in dic 
oflene Ehcnc der Pencul-Miindung trilt: Ce pauage braegne 
dunc naturę lombre et tuueage ii une naturę parec de* p/ui bril
lante* couleurt a fnil toute la celebrile de la uallee de Tempe, 
gui nesl reellement belle gue par set eontrasles . . . .  Hien u’esl
plus Aprt gue la gorge, cremee rntre I" O tta  et fOhpnpe.

l  a
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Hartę benommen durcli die priklitige Earbeumischung der zuin 
Tlieil mit Gestrauchen und kleincrcn Pflanzcn bcwacbsenen Eel
sen, und durcli die iippige Grdsse und Praclit der vun Sclding- 
pflunzcn durcliraukten Baume, welclie die Ufcr des Peneus fast 
auf seinem ganzen Laufe durcli die Scbluclit liiu diclit be
decken.

Diescs ist der Charakter des Tempe -  Passes. Hm vor 
der Itelinndlung der ciuzelucn Tlieile nocli etwas ausfulirliclicr 
anzugcben, sclieint oiitliig, dainit gleicli aofangs die berr- 
scbeudc' Curstellung vou demselben berichtigt werde. Die 
■Scbluclit ist niclit durcbaus, sondcru nur in ilircui grdssten 
Tlieile ais solclie zu denkcn. Naincntlich begiuut uud endigt das 
Tempe niclit plotzlich in diesem entscbicdenen Charakter, sondern 
die es bildenden Bcrgseiten treten erst nacli und nacli, wic- 
wold iitimcr selir scliuell, zusammen. J a , audi im Inneren 
sclbst bat der Puss niclit gleicbe Enge: iu den ersten zelm 
Miuuten von Buba an erweitert sicb derselbc auf der Seite des 
Ossa zu einer kleiuen tlialartigen Ebene, dann tritt dieser Berg 
zum Ufcr des Elusses vor und maclit den Pass scbmal und 
enge; einc Strccke vou dieser Stelle brcitet sieli derselbe wie- 
der etwas aus; bicrauf aber wird er zu einer eigentlieben 
Scbluclit oder Rluft zusainmengedruckt, uud liisst ron jetzt an 
an mnnehen Stellcu kanni so viel Raum iibrig, ais der Eluss 
nótbig b at, urn sicb bindurebdrangen zu kóuncD. —  Eine 
Hauptcigcntbiiinlichkeit des Tempe ist der Rciclitbuni an Quel- 
Icn und kleiuen Baclien, welclie aus den Eclscn beider Sciten 
dem Peneus zufliessen uud durebgaugig sicb durcli grosse Klar- 
lieit und Kiiblung auszeichnen. —  Die Cegetation an den Ufern 
des Elusses ist iippig; denn wo nur zwiseben denselben und 
dcii Eelsen eiu freicr Raum gelassen is t , bedecken ihn Plata- 
n en , Eiclicn und andere Biiunic, su wie kleine wublriecbende 
Pflnnzen in su grosser Menge und mit snlcber Rraft des Wnch- 
s e s , dass das dicbte und ausgebreitcte Laubwerk der Baume 
den Fluss weit Ilia iiberdeckt und besebattet. Darum ist es 
aucli von nilem dcmjcuigen, was den llauptcbarakter des Tempe 
bildet, nur dieser voll uud ruliig binstrdmendc Fluss mit den



5
malerischen Buumgruppen seiuer Ufer, bei weicbem das Auge 
des Wanderers mit Vergniigeu verweilt. —  Den Charakter 
der Liebliclikeil hut das Tempe nicht, nur einigeo wenigen 
■Stellen desseiben woliut er inne. Diesc Bind einzelne kleine 
Kr weiterungeo, welche hier und du nm Fusse der Felsen lie- 
gen und dcm Reisenden sich ais angenehme RuhcpIStze darbie- 
ten Sie befinden sieli grbsslenthcils tmf der reebten Seite 
des Flusses, und liaben dureb die zum Tbeil sunfte Form der 
ihnen zanScbst liegenden Felsen, durcli den Schntten iippig 
griinender und bliibender Baume, durcli die Scbiiobeit des sie 
bedeckenden Rasens und durcli die Klarbeit und Friscbe der 
(tuellen, von denen sie diirchstrdint sind, jenc Liebliclikeil und 
Ueiterkeit, welche einen nuffnllenden Contrast mit dem Haupt- 
charnkter des Tempe bilden, und durcli diesen Gogcusatz un- 
gemein iiberrasehen und' erfrcucn. Sulclie Stellcn sind die thal- 
urtige Grweiterung des Passes liinter Kalia, welche Wiesen 
und cin sclir sebdnes Plntanenwaldchcn cnlbalt, und die unten 
beschriebenen, mit den Namcn Furia und die kiihlcn Wasscr 
henannten Punkte iin gnnz engen Tbcile der Scbluębt. —  Die 
Felseu des Olymp fallen fast durcbgebends zu dem Wasscr des 
Pencus ab; die des Ossa dagegen Inssen grossenlbeiis zwischen 
ihrem Fusse und dem Flusse einen scbmalen Sauui iibrig, und 
bieten so tbeilweise einen natiirlichen Durcbgnng dar; un den 
iibrigen Stellen dieser Seite, an welcben der eorspringende 
Fuss der Felsen bis zur Wnsserflacbe selbst sieli erstreekt, bat 
man durcli das Durcbbauen der Felsen eine kiinstlichc Strussc 
gesebaffen.

Zum Bcschlusse dieser Cbarnkteristik, welche durcli die 
nacbfolgende Bescbreibung der einzelncn Tlieile des Tempe 
begriindet und weiter ausgefiihrt w ird, fiigen wir nocli die 
verscliiedenen Orte b e i, mit denen man das Tempe verglicben 
bat, indem wir es dem Leser iibcrlassen, dicse Zusuinmenstel- 
lung zur Vervollstiindigung unscrer Bescbreibung zu benutzen.

1) Es sind die von Aelian nnr. hisl. 3 , 1. unter dem Namen 
iw o iffo fiu ł oder i'<vaff<tv)ni entalinten Stellen.
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Plutarcli (F /am in . p .  370.) vergleicbt das Tcmpe mit eiocrn 
Kospasa des Apsos-Flusses in Epirus’ ) ;  dieser Pass, welclicn 
Plulurcli mit bcsuuderrr Beziebung auf dna Tcmpe besclireibt, 
ist bóclist wulirscbciiilicli die vun den Albancsen jetzt Gruka 
gennnnłe and von Pouqucville (y o y a g e  dan» la  G rece  T .  I .  
p . 230  ff.) uusfiibrlicli bescbriebene Scliluclit von Vojiissn. 
Strabo ( i t  , p. 531 .) tcrgleicbt das Tempe mit dcm Eug- 
pass, durcb welcbcu der Armcniscbc Arnxcs nas einer Ebcne 
zum Kaspiscbcn Mecrc binabstrómt; Aelius Aristidcs (S m yrn . 
p o ti l .  p .  233. Jebb . uud g r a tu l .  in  S m y rn . p .  272.) mit 
einer Scliluclit bci Smyrna; der Kuiscr Julian ( e p i t t .  27.) mit 
dcm Daplinc bei Antiochia. Von den Neuercn cergleiclien Gell 
und Walpole das Tcmpe mit dcm Tlialc von iMatlock, Ciarkę
mit dcm Pass von Kyllykrankie in Scbottland und dcm von 
Doveda1e in Ucrbysbire, jedocb mit dem Z usatz, dass das 
Tempe in cincm grnssern Style zu dcnken sey; Holland mit 
den St. Vincents-Eclsen bei Bristol, und Hammer (in einer 
Rcccnsion ncucrcr Reisebescbrcibungcn in den Wiener Jabrbii- 
ebern 1826. Bd. 34. S. 46.) denkt bci den Scbilderungen der 
Rciscndcn an den bcknnntcn Pass des rolben Tburms zwiseben 
Hcrmannstadt uud Bucharest' ).

4) Dicser Fluss ist in Plularclfs Stelle eins und dassellie mit dem 
von Lirius 32, 5, 10. erwiilinten Ayus.

5) Intcressant iat aucb die Zusammenstellung* der Yerscliiedenen 
Wórter, mit denen man den Begrilf, den man voni Tempe ' 
liatte, aiłsdriickte. Es sinit bei Griedien nnd Romern folgende: 
nćituc a ttir iii  (Herod. 7 , 128.), o ttr a  (Diod. 19, 38. Scymn. 
Clii. 611., Polyaen. strat. 4. A lei. 23. Etymol. magn.), o rtyó -  
jrwpoc (Nicct. Clion. p. 390. Paris.), iiń a iftti  (Strab. 11, p. 
5 3 1 ., Acl. Aritliil. ffrnlul. in Smyrn. p. 272. I M ;  man Yer- 
gleichc iiber dieses Wort Spanheim zu Cnllim. iu Dcl. 105.),

(Plutarrb. Flrnniu. p. 370.), nv l« i toć J lty tioS  (Plii- 
lostrat. icm. 2, 14. p. 831. Olemr.), xoii(óuttT« xal Spi), S Ilr;- 
r u i {  Si(xoif>tv (T/.etz. Chil. 9 ,703.), ( w p «  (Strab. 9. p. 430 ) ,  
tirmus (Ovid. met. 1, 568., Yibins p. 25. Oltcrl.) , eiluae (V i- 
bius p. 15.), fnucet (Lucan. 8 ,  1. Lir. 33 , 1 3 ., 36 , 10 ., 42, 
5 4 .) ,  salhts (Liv. 36, 10., 44, 6 .), vnllis (Lir. 44, 6 .), cmtual-
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2) Spccicllc Ueschrcibung des Tempe 6).
Das Tempe stcilt sieli, welin man von der tliessalisclicn 

Ebene ber sieli ilnn naliert, gleicli einer Maucrbresche [breach  
in  a  walF] dar. Zu lieiden Seitcn des Eingangs sieht man 
viele D/irfer und W eilcr, zum Tlieil in lioclist malerisclicn La- 
gen. lici dem Dorfe Baba, da, w o der Ossn zum ersten Małe 
bis an das Ufer des Peneus vortritt, nimmt dus Tempe seinen 
\nfang. Baba, diclit an dem reebten Ufer des Flusscs, ain 
Fussc des Ossn gelegen und die Aussicht auf die kleine Ebene 
von Magregorio beberrsebend ’ ) ,  wird von Platancn, Uypres- 
sen und Pinien berrlicli gesebmiiekt, und scine Moscbee, von 
alten Biiuincn umgeben, bietet cine der malcriscbsten Ansich- 
ten, die man sieli denken kann, dur, so dass niclits iiberra-

lis (Plin. maj. 4, 8., Solin. 8 .), telluri# hialus (Valer. Flacc. 7, 
604.). — Was die Neueren lietrifft, so erging es den Franzo- 
sen und Englanderu mit iliren Wórtem uallon und vallee, valley 
und vale, wie uns mit dem Ausdruck ,,Tbal“  Tempe: vgl. das, 
was Ciarkę p. 273. 274. u. Holland p. 291. sagen. Ausser die- 
ser uneigentlich gebrauebten Benennung kommen folgeude Wor- 
ter bei den Reisenden vor: yoryc, ylen, neck, clefl, chnsni, defile 
und defile, yulph, delt, coiwallis (bci Pet. Gyllins de bosph. 
Thrac. init.), dćlroit, rauine, Bergschlucht, Enge.

6) Gell bat Scbritt Tor Scbritt das Tempe beschrieben; sein Text 
iiegt dalier diesein Paragraplien zu Grnnde und ist aus den 
Bericbten der andern Reisenden erganzt.

7) Wenn man von Larissa zum Tempe gelit, so gelangt man zu- 
erst in der Ebene zu einer Sumpfstrecke, dem Nesstmis Palus 
der Alten, nnd kommt, nacbdem man durcli dieselbe gegangen, 
iiber eincn betracbtlicben, aus dein Ossa bervorspringcnden Hii- 
gel, welcber die grosse tbessalisebe Ebene von der Ebene von 
Magregorio trennt. Die letztere bat nach Pococke 2 englische 
Meilen Lange und eben so viel Breitc, oder nacb Paul Lucas 
2 Stunden im Umkrcis und erstreckt sieli von jenem Iliigel bis 
zu dem erwahnten zweiten Vorsprung des Ossa, an dessen 
Fuss Baba Iiegt. An der Nordseite fliesst der Peneus dem 
Tempe zu. S. Bartboldy S. 133—135., Pococke S. 223., P. 
L u c a s  eoy. dnns l« Gr. cc/., Paris 1712. p. 275. und die iibri- 
gen Reisenden.



gcbender ist, ais der Uuntrast, den die Umgebung dieses Dor- 
fes mit der Monotonie des sieli hier endenden Bassin von 

Tliessnlien bildet.
D ie von Baba durch das Tempe fiibrende Strasse ist 

gleicb liinter Baba in den Felsen des Ossa gebauen. Man gelit 
anf ihr nm reebten Ufer des Flusses ber und gelangt alsbald 
in eine durch das Zuriicktretcn des Ossa gebildete Erweiterung 
des Tem pe, welcbe nacli Gell dem Tbale von By dal in West- 
moreland selir abnlicb ist. Diese tbalartige Ebene cntbalt Wie- 
sen vom schónstcn Buscn, welcbe reichlicli Hen bervorbringen, 
eine dem Sommer des siidlicben Griecbenlands gauz unbekannte 
Ersrlieinung, und bat diclit an dem Peneus einen schdnen, 
sebuttigen Hain von orieutnlisclien Platanen; iii diesem Heine 
ist von Einwobnern Baba’s eine grosse steinerne Bank errieb- 
tet, urn die kdstlicbe Kiiblung des Waldcbens und den schdnen 
Anblick des Flusses, in welchem eine hiibsclie, mit Baumcn 
bedeckte Insel liegt, zu geniessen. Bartboldy nennt dieses 
Waldclien den sebonsten Plutanenbain, den er je  sali.

Zebu Minuten von Baba bat man reclits eine Quelle, und 
der Ossa tritt von neuem zu dem Ufer des Peneus und lasst 
an demselben nur Baum fiir cincu sebmalen W eg iibrig. Eine 
Strasse, welcbe vou dem uuf dem torbergebenden Yorsprung 
des Ossa, reclits von Baba gelegenen Stadtclien Ainpelakia 
berabkommt, trilFt hier auf die Tempe-Strasse. Bechts ist, 
dickt an der Strasse und 200  Yardg ton dem Platanenliain 
entfernt, eine Ocffnuog im Felsen, Anemo-Trupe, d. li. die Wind- 
lidble geuannt. Sie bat drei Fuss im Umfange, und erbielt 
ibren Namcn von eiuem beftigen. kiiblen Windę, welcber wah- 
rend der Somincrmnuate mit briillendem Gerauscb aus ibr ber- 
t orbriebt. —  Zelm Minuten wciter liegt linkg ein kleiues W ie- 
senfeld, bo wic eine bewaldete Insel und ein Wehr, welclies 
fur eine Miilde quer durch den Fluss gezogen ist. —  Drei 
Minuten. Die Sclducbt wird enger und die Strasse ist in den 
Felsen gehauen. Die letztere ist kier ton prachtigen Platauen 
nngenehm beschattet. —  Zwei Minuten. Eine kleine, mit Bau
mcn bedeckte Insel und eis Scblund links. —  Yier Minuten.
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Die Strnsse igt wieder in tlen Felsen geliaucu. —  Vier Miuu- 
ten. Ein pracbtvoller Punkt: die Strusse bescliattct und die 
Berge schiin beholzt. —  Zwei Minuten. Recbts kiilm bcrvor- 
stossende Felsen, links ein schbncs Precipice.

Zwei Minuten. Eine Qucllc von kóstlicb koltem und kla- 
rcui Wasser briclit recbts mit Ungcstuin unter den Wnrzeln 
einer grussen Platune bervor und stiirzt in den Pencus. Die 
Scblucbt erweitert sieli etwos und bereitet so nn der Quelle 
ein liebliebes Pliitzclien, nuf welclicm die Reisenden gewuliii- 
licli ausruben8 9). Die Baumc, welcbe an dem Fuss des Olymp 
stelicn, lassen DurcIiBicbten auf sonnige, lieblieb griine llii- 
gcl nffen, die mit den unfrucbtbaren Fclscn und ihren dunkelu 
Abgriinden selir contrastiren. Glcicli nacli dieser Stelle wird 
die Scblucbt zu einer engen Tlialkluft zusammengepresst, welcbe 
den engsten Tlieil des Tempe ausmacht. —  Neun Minuten. 
Ein liohes Percipice recbts, melirc Hblilen links liocli auf den 
Felsen. Bartboldy und Pout|ueville salien an dieser Stelle eine 
kleine Kapelle der Jungfrau M aria, welcbe am Fussc des 
Olymp in einer Vertiefong, die einen schbnen Rosenfleck bil- 
d et, erbaut ist. Vor dem Eingange dcrselben stelien zwei Lor- 
beerbaume. Neben der Kapelle ist eine tiefe Hblile in den 
Berg gegraben, und Bartboldy’s Begleiter erzablten ilirn, dass, 
wenn man am Eingange dersclben lausche, man, wie in den 
Latomien zu Syrakus, das, was in dem innersten Winkel leise 
gesprochen werde, deutlieb vcrnchme. Den Zweck dieser aucli 
an andern Orten, in der Nalie des Tempe betindlieben kiiustli- 
chcn Hblilen, welcbe v«n den Neu-Griechen %uv<)uxia, Gruben, 
genannt werden, wusste Bartboldy nicht aufzufinden.

Eine Minutę. Ein Fragment von einem Marmorfries liegt 
auf der Strasse. Dasselbe ist von den Triimmern einer Befe- 
stigung herabgestiirzt, welcbe recbts auf der Spitze eines Fel-

8) Bartboldy bezeiebnet einen Rnheplatz an einer Quelie mit dem
Namen der kiiblen Wasser, und Bjornstiibl gedenkt eines glei- 
eben unter dem Namen Hunkiasu oder das kbniglicbc Wasser; 
Beide meineft damft boclist wabrscbeinlieb die oben beschrie- 
bene Stelle.
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scus stelien. Dieser Felseu, der die ungefaiire Mittc des 
Tempe bildet, erbebt sieli senkreebt in gigantisclier uud hochst 
praclitvoller tiestalt, und wird ron Dodwcll der liucliste Felsen 
gennnnt, deu er je sali. DieTriiinmer sind in rdmiseber Buuart 
von sclileclitcr Arbeit, und gehbrcn der Art an, welcbe man 
die ungcwisse neunt. Man erkennt nocli deutiicli die Rcste 
eiues liereckigcn Tliuruis und siclit uucli nacb Uartlioldy’s Ver- 
aichcruiig, dass das Furt nocli im Mittelaltcr ausgebessert 
wurde; l ’uuquevillc lindet in deu Triimmern die Restc eiuer 
Fcstung mit dnppelter Kinfussung ron Steincn ulme Cement. 
Die Ruiuen zielien an dem Felsen bis zur Strasse lierab iu 
Mnucrn, welcbe zum Tlieil aus rbmiseben Racksteinen beste- 
hcn9).' Die auf dem Felseu befiudliclicn Triimmer lieisscn jetzt 
Oreas-  Rastru oder Oro - Kastron, d. i. Uergseliloss, ein Na- 
ine, welcbcu yielc Ruiuen Griecbeulunds łuliren. Die Baueru

9) Clsrke erwiihnt zngleieli mit diesen Kninen Triimmer auf der 
Olymptu-Seite der Sclduclit: Hiijh, n,wn Iheir (er redet von den 
Felsen im Tempe) ulnoel ptak*, bo lk  to (Ac r i y k t  nnd  
l e f l ,  iro śnie Ihe m iot of nn nnlirnt forlrett, o»ce llie bul- 
icorkn of Ike defile efr. Ciarkę irrt ganz gewiss, indem er dieses 
sagt; denn da auf der linken Seite des Flusaes ein Durcligang 
dnreli das Tempe nnmbglicli is t , so ist ein Fort auf dieser Seite, 
ausser etwa fur den Gebranch tron Kanotien, ganz zwecklos. 
— K. O. Muller (Dorer Tli. I. S. 30.) sagt, die bescliriebenen 
Festungsreate liatten zugleicli cine Seitenseliluclit des Gebirges 
gedeckt. Ich finde daron nirgends ctwas erwalint. Wahracbein- 
licb ist das, was er sagt, durcli folgende Worte Ilawkin'a veran- 
laast: The remnioe of Ihie ohl catlle are tilualed nt Ihe moulk 
of a rmall dełl, which is mufrmł in tome deyree rrmnrkeble faj 
a rained toner on Ihe Arour o f a  topy clifl. One or taro drHs 
of fasa mnymtudr diuernfy Ihit M e of Ike rioer, a* aro ftroceal 
ea tl-un rd t. Hawkins meint indeasen mit jenem dęli, wie mit 
den gleich darauf erwahnten, nichts Anderea, ais kleine, durcli 
das abwechselndc Yortreten und Zuruckweiclien der Felsen ge- 
bildetc Tbalchen oder Schluchten, die aber keinen Ausgang an 
ilirem  andem Ende liatten und deswegen aucb nicht gedeckt zu 
werden brauditen. Deberhaupt bat das Tempe son der Anemo- 
Trupe aa bis zu seinem Ende keinen Seitenzugang.
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der Umgcgend linben eine Sagę no jene Triiinmer gekniipft, 
mid ilir zu Gefuilcn den ungefiilirten Namen derseiben in tó 
lupaio xtłm po  oder riję itięafrię To x u (h q o , d. li. dna Scliloss der 
Jungfrau oder uuch der friili Verstnrbeńen, umgcwandelt: sie 
Iiolten nanilicli die Ruiuen fur dna Monument ciner Prinzessiii, 
welche liier in der Kliitlie der Jalirc ilircn Tod gefunden balie. 
—  Gernde unter den Ruincn Iritt einStrom , welcbcr von dem 
Ossa lierabkoinmt, in den Peneus. An sciner Miindung liildcn 
die perpendikular abfallendeu Felsen cin grnsses Imlbrundes 
Bassin, welebea woli! nucb ciner der oben erwiilinten selidnen 
Ruliepliitzc ist.

Zwei Minuten. Rechts aiclit man Hdlilen in einem dem 
des Oro-Kastro anlicgenden Felsen des Ossa. —  liier beginnt 
der schmalste Tlieil des Pnsses, und da an diescr Stelle, so wie 
kurz vor und nacli derseiben, die Felsen senkrecht steil sind, so 
ist es uumdglicli, dass ein Heer liier durebdringen kann, wali- 
rend der feste Punkt, welcben die Triimmer bildeten, besetzt 
ist. l)ic Sonnc ist liier im Winter kaum 2 — 3 Stunden siclit- 
bar, und diese Stelle gewiilirt danii den diistersten und wil- 
desten Anblick; im Sommer dagegen bilden liier das Griin der 
Rasen und die Friscbe der Gewasser einen augenebmen Con- 
trast mit der dunkelu Farbę der Felsen. —  1'ierzebn Minuten 
weiter ist rechts eine (łuelle, dereń Wasser ii ber die iu den 
Felsen gebauene Strasse zum Peneus hinablauft. —  Sieben 
Minuten. Die Scblucbt offnet sieli ein w en ig ; die Strasse, 
welche mit Sorgfalt in den Felsen gehauen ist, steigt eine 
rorstossende Anlidbe liinan. Am Fusse der letzteren, auf dcm 
lifer des Peneus, ist ein kleiner freier Rnuin. Der Fluss wird 
liier, ubgleicb sehr breit, ron priicbtigen, auf seiuen Ffern 
stebenden Baumcn fast ganz iiberscbatlet.

Beim Ansteigcn auf die erwahnte Anlidbe bemerkt man 
rechts, etwa 12 Fuss iiber der Strasse, eine aus drei Zeilen 
bestebende lateiniscbe lusclirift, welche in die zuvor geebnete 
Ośerflacbe des Felsens eiugebaueu ist. Die Bucbstaben, welche
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Bei dicsen Ruellen ist wiciler eius der sclion melirniuls erwalin- 
tcn acliiinen Rulieplatzchen, Vurla genaunt. Bartlioldy preis t

durcli Lokris, ist ein grober Irrtlium, welcher durcb die 
aucli in die Schriider'ache Ausgabe aufgenomniene falsche 
Interpunction der Stelle Seneca'a entstand. Man aetze łun- 
ter undis ein Fragezeichen atatt des Komina, nad lese so- 
mit fotgcndermassen: (funtgue jtrofimdil tul/iluris neguor Se- 
gnilnm Itrrn* Tilnrrno* midi*? Hennn et Scnrphen tle. —  
Was iibrigena die in der obigen Stelle ron Homer beriebtete 
Erac lieinung bctrilR, so fiihren alle Alten sic nur ais eine von 
ilirn erwiilinte Sacbe an ; keiner spriebt ais Augenzeuge oder 
nacli den Bericbten von Augenzengen. Es ergibt sieli sogar ans 
allen Stellen der) Alten, dass in der naclihomerisclien Zeit Nieniand 
am Titaresios irgend eine besonders auflallende Erscbeinung be- 
merkte. Man kann dalier aucb niclit annehmen, dass Homer 
eine sokhe beschreiben wolle, sondem man muss das, was er 
sagt, uuf die bekannte Erscbeinung bezieben, die man bei der 
Miindnng so rieler Fliisse wahrnimmt, dass namlich die rer- 
schiedene Farbę des Znstroms eine Zeitlang in dem Haupttlusse 
sichtbar bleibt: eine Erscbeinung, welchc, obgleich niclit selten 
rorkommend, docb bei dem Peneus und Titaresios doppelt auf- 
fallcnd sejn muss. henn der erstere F lnss, der eine lange 
Strccke uber den lehm- und tbonartigen Boden der tbessalischen 
Ebcne bin lliesst, muss am Ende dieser Ebcne notliwcndiger 
Weise ein Wasser haben, dessen Farbę gegen die Klarbeit der 
unmittelliar tron den Bergen liersb in ibn strbmenden Gewasser 
selir absticlit. Audi stimmen alle Keisenden in der Aussage 
iiberein, dass das Peneus - Wasser eine scbmutzig geibe Farbę 
balie und triib sey, mit Ausnahme des einzigen Brown, der die 
grosse Klarbeit und Keinbcit desselben riilunt (E. Brown*s durcli 
Niederland, Teutsdiland, Hungarn u. s. w. getbane ganz son- 
derbare Heisen u. s. w ., in die Hocb-Teutsche Spraclie iiber- 
setzet, Nuraberg, 1686. 4. S . 135.) Diese Ausnahme hebt sich 
jedocli ron selbst auf, wenn man bedenkt, dass Brown im Sep- 
tember, also in der trockensten Jahreszeit, den Peneus sali, und 
noch dąsu in einera Jahre, welcfaes sich durcli Hitze und Man- 
gel an Regen so sehr auszeichnete, dass riele thessalische Fliisse 
ganz austrockneten. Der Peneus bat iibrigena nach Dodwell 
(S . 196 f.) eine liclite Schmutzfarbe ,  die bei dem Wirbeln des
Wassers einen weisslidien Scbein giebt; deswegen nennt ibn, 
wie dieser Keisende trefflich erlautert, Homer „silberwirbelnd11
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dasselbe sclir und fiilirt stutt einer Besclireibung folgcndc Stelle 
aus der gricchischeo Aothologie an:

Buuine griinen umher; ein helles Gewasser ergieast sieli

Unter den Wurzeln bervor; Scbatten Terbreitet des Hains
Ricbte» Gezweig, durcbsiiuselt vom Zepbyroa. Gegen Ermiidang, 

Dnrst nnd tlammende Glutb finden hier Wandernde Sclintz!

Zwei Minuten von den erwahnten Quellen erreicht die 
Strusse ihren bóclisten Punkt, und nian bat eine sclióne Aus- 
siclit auf die vor dem nordustlichcn Knde des Tempe lirgende 
Ebene, den Golf von Sulonich, den Berg Athos und das Vor- 
gebirg Kassandrin.

Eine Minutę weiter gelungt mon zu einer andern Spitze 1’ ).

((ipj'1'pod/i'^ę); Strabo (9 , p. 441.) und Plinios (4 , 8 .) aber 
liahen, indem sie Ton cinem mi.Ynpói' odcap und son der clirri- 
las des Penens reden, jenen Ilomeriscbcn Ausdruck eben so 
inissTerstanden, wie ebenderselbe Strabo, Eustatbius (nd U. 2, 
753. p. 336. Rom.) und Andere das r/or* liiu o y  Homer’a missTer- 
standenjind diesen Ausdrnck aut einen, dem Wasser des Titaresios 
beigemischten bituminósen StofT bezogen, statt in demselben nur 
das Analoge des nnTcrmischt-Rleibens und oben Scbwimmens 
zu finden. —  Scbtiessticb hemerke ich nccli, daas keiner der 
neueren Kcisenden an die Miindung des Titaresios oder Saranta 
Poroś gekommen ist nnd die Art der Vcrbindung seines Was- 
sers mit dcm des Peneus geseben bat, indem die beiden Wege 
Ton Larissa zum Tempe, welcbe sie gegangen sind, niclit an 
der Miindung des Saranta Poroś TOrbeifuhren.

1?) Bartboldy findet beim Herahsteigen Ton der Anbóbe Spuren Ton
Refestigungen in einem alten Mauerwerke, welches, wie er 
sagt, die ganze Breite des Weges, ein Tbor etwa abgcrecbnet, 
cingenomiuen baben mócbte, und bemerkt, dass Mórtel und 
Steine an demselben noch sehr zusammenbingen. Kein anderer 
Reisendcr erwahnt diese Triiminer, und es fragt sieli daber, ob 
niclit Tielleicbt Barthold; die oben erwahnten Mauerrestc am 
Fuss des Felsens, welcher das Oro-Kastron tragt, meint, und 
dieselben beim Niedersebreiben seiner Keisebeincrkungen irr- 
tbiimlich hierber Tersetzte- Doch sagt aucb Paul Lukas son 
dem Wege dureb das Tempe: On mit t f c s p a c e  en e sp a c e  
des resles tle furii, ipi'un auait contlruilt pour y  niellre des corps 
tle gardet.
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Seclis Minuteu duvon liut uian litiks eine ttuelle unii vier 

Minuten nueli derselben eine zweite. Die Fel sen siud in der 
Nalie der letzteren vun vielen Arten kriechendcr Pflnnzeu sclión 
verbiillt. —  Zwci Minuten. Ein seboner Bach, prnclitig klar, 
flicsst iiber die Strasse und tragt eine Briicke fur dieselbe. 
I)ie Eingeborenen sebrieben diesem Wusser manclie medicini- 
schen Bigenschaften zu.

Z w ei Minuten von diesem Bache weicht der Ossa rcchts, 
der Olymp linka zuriick, und mit einein Bache, welche r 
von reclita her dem Peneus zustrómt, endigt das Tempe. Ee 
fnlgt nun bia zurn Meere eine reicblich mit Baumen besetzte, 
ron dem Peneus in vielen Windungen durchschlangelte Ebene, 
dereń Anblick ilnrrh den pliilzlirhcn Contrast mit der Vereu; 
gung im Tempe sehr iiberrascht. Etwa eine englische Meilc 
von dcui zuletzt erwahnten Bach entfernt liegt ein Khan an 
einer Briicke des Peneus, iiber welche die Strasse am Fusa 
des Ohrnp hin liings der Seckiiste nacb Salonich fiihrt. —  Die 
Anaicht riickwiirts in dna Tempe ist iiberraschend, duch kommt 
aie nn Schiinheit der des entgegengesetzten Einganga niebt 
gleich. Henn mnn sich beim Austritt aus dem Tempe reclita 
wendet, so gelangt mnn zu einer einzig romantischen und wil- 
den Schlucht des Ossa, dereń Charakter von dem des Tempe 
ganz und gar rerschieden ist.

3) Die Felscn der Tempe - Schlucht.

Die Wiiode, welche das Tempe bilden , beetehen nus ge- 
waltigen Felscn, die sich selir steil, oft fast perpendikular er- 
heben, und sind schrecklich zerrissen und wild in ihrem An
blick. Wulpole cergleicht aie in Bezug auf Gestalt und Aussehen 
mit einigen der Berge in Borrowdale bei Keswick. Sie treten 
ahwechselnd vor und weichen wieder, dunkle Abgriinde bildend, 
zuriick; und zwar so , dnss diese Forsprungc nnd Fertiefungen 
von beiden Seiten der Schlucht her wie im Zickzack in ein- 
ander greifen. Die Felaen des Olymp bilden rnehr eine ganze
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Masie, ais die des Ossa, und sind kiihner und steiler; Gell 
erklart sie fiir die prachtvollsten und iiberrasebendsten Preci- 
pice von ganz Grieclienland olme nile Ausnalime. Die Hóbe der 
Felsen ist schr bedeutend; die bóchstcD siad die des Olynip in 
der >litle des Passes; Holland sebatzt ilire Hóbe auf 6 — 800  
Fuss iilier der Wasserflacbe des Peneus.

Wo es die Oberfliicbe nur erlaubt, sind die Fclsen von 
kleinen Haumen und Gestranchen bewachsen; auf den obersten 
Tbeilcn waclisen viele Eiclien, Fohren und andere Waldbiiume. 
Kleine Pflanzen bedecken neben grossen nackten Stellen theil- 
weise die Wandę, nnd bilden oft eine schóne Farbenmiscbung. 
Im Ganzen baben jedoch die Felsenwiinde des Tempe ein nack- 
tes, unfruchtbares Aussehen * ’ ). —  An maneben Stellen der 
Felsen sind grosie Hólilen, und liier ist, nach Holland, die Ober* 
flarlie gewóhnlich stark mit Eiseuozyd gefarbt. Einige dersel- 
ben, wie die neben der Kapelle befindliebe, sind dureb Men- 
sebenhand gema elit.

Die Beschaflenheit der Felsen des Tempe kann, mit Ans- 
nalime ilires Vegetationsverbaltnisses, seit der Zeit der Altcn 
sieli unmóglich yerandert baben, und die Schilderung derselben 
aus dieser Zeit muss dalicr, we on sie niebt auf einem subjek- 
tiven Irrtburo berubt, mit dem wirklichen Charakter der Felsen 
nocli jetzt iibercinstimmen. Des Pbilostratus Bescbreibuog, welclie 
weiter unten da, wo ron der Entstehung des Tempe die Rede 
ist, mitgetbeilt wird, ist ganz der Wabrbeit gemass. Dasselbe 
gilt von Plutarcb, welrher (F Yam ia. p .  370.) die Wandę des

13) So lassen sieli wolil die einander entgegengesetzten Aussagen 
der Reisenden rereinigen, von denen einige die Felsen theils 
im Allgemeinen, theils an einzelnen Stellen gut beholzt (tcell- 
wmtJeil), oder, wie Dodwell, „mit einer grossen Menge von 
Baumen bedeckt** nennen, wabrend andere eine entgegengesetzte 
Schilderung machen, und z. B. Bartlioldy so dariiher spricht: 
„Der Riicken der Vfer des Tcmpe ist kalii and gelblicli oder 
nar sparsam mit Straucliwerk, niedrigem Eicliengestriipp oder 
Oleastern besetzt. Nicbts Ton dnnkeln Waldcm und bolien 
Stammen auf demselben.**

Ahh. I. 2
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bald nuf dcm Ufer des Peneus nm Fuase der Felsen M n , bald 
gebt sie von dem Flusse ab, und ziebt nm Randc von Ab- 
griinden liin oder steigt iiber Felsen-Vorspriinge. Sie liegt 
grusstentbeils 20— 30 Fusa iiber der Flachę des Wassers; ge- 
geu dna nordiistliclie Endc des Passes liin aber erbebt sie sieli 
viel bober, wcil sie liicr einen liolien Felscnvorsprung iiber- 
steigt, wclclier steil abgcbrocben in den Peneus fallt. h ic  
Strasse ist solchergestnlt zwar scliw ierig16) ,  aber dach mit 
sn viel Riicksieht nuf llequemliclikeit und Gefnbrlosigkeit ange- 
legt, ais die Beschnffenlieit des Terrnins rerstattetc. So oft 
sie nm Fusa der Felsen hinliiuft, ist sie cbaussirt, und zwar 
mit Mannnr; un den iibrigen Stellen dagegen ist es die Fel- 
senmnsse selbst, nuf der mnn gebt. J)ie Breite der Strnsae da- 
gegcn bctriigt da, wo sie nm srhinalsten ist, d. b. bei Oru-Kn- 
stron und der Inschrift, 13 Fuss, und in den iibrigen Tbeilen des 
Tempe nicbt mebr ais 15— 20 Fuss. C'aravanen, die zu gleicber 
Zcit von entgegengcsetzten Seiten durcb das Tempe ziehen, sind 
genóthigt, sich von fcrn cinander anzuzeigen, damit sie sieli 
nicbt nn den engen Stellen der Strasse begegnen. In der Ge- 
gend der Inschrift sind, wegen des starken Anstiegs, in den 
Felsenbodcn der Strasse Stufeu ais Stiitzpnukte fur die Pferde 
eingebauen, oline welcbe der Reisende in Gefabr wiire, mit 
seincin Pferde berabzustiirzen; sie sind aber schon selir abge- 
nutzt. Ali einigen Stellen der Strasse sind nocli die tiefen 
Geleise der Wagen der Alten deutlich zn sclien; sie sind fiinf
Fuss von cinander cntfcrnt, und konnen dazu dienen, die 
Breite der antiken Wagen anzuzeigen.

hasa dicsc Strasse nocli eben dieselbe ist, welcbe die al
ten Griechen benutzten, unterliegt kcinem Zwcifel, da nirgend

16) Das, was Apnlejus Mrrica vnllitm nennt. Man findet n einer 
Stelle dieses Scbriftstelltrs, die den Geographen seitber ent- 
ging und die deswegen im Yorbi-igeben hier angetiihrt wird, 
den Haiiptcharaktcr won Tlirssalien kurz nnd riclitig mit fok  
genden Wortcn geschildert (metom. 1. iail.): Ardun moMium, 
lubricn entlinm, roscidn reo/rilom el gM/ota eomporum.
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sonat cin Durcliliuuen des Felseos siclitbur, und on den meistcn 
Stellen aucli nur eine einzige Strasse nidglicli ist. Dic Re- 
Bchreibiingen der Strasse, welclie mon in den alten Sclirift- 
stellern findet, stimmen dober oucli mit dcncn der neuercn 
Rcisenden iiberein. Plutorcli {F /a m in . p. 370.) sngt von 
ihr: oxtvr] ux pannę, ovd( prtila  ir rp a rfifia ti d tilfh tr ,
t l  d i xal <fv).uxxovTQ, navxt\.iiię unopoę, bci welcbcr Stelle 
man die eigcntliclie Rcdeutung des Wortes arpuiióę bcriick- 
sichtigen muss, welclie Casaubonus zu Strab. 1, p. 10 riclitig so 
erlautcrt: Axpun/>ę e s t v ia  r e c ta  e t  an g u n ia , fitj (lies orz) 
iy w o a  lxxponóę. Nicetas Clioniat. p. 390 Paris. giebt fol- 
gende Rescbreibung der Strasse: TTtpi d i ruę twp lę i ji t  vno- 
ftuatię iilav  uxpanov nupitvol-/ovoiv (tu T t/in ij) , ovM iT vy- 
fitinpr xa) xavxr]v xat roig ftuólgoean’, (óax/ ni]
f i t j i '  in l ttoaiipuin uaniSotr u vtrtv &vunxvaata9ux, in o  n t-  
tpG v  Ziaaadwr zni noru/uor p tr /iu ro ; lę  to narxt).(~ię av- 
riovaav o tuóniopor. L itius  (44 , 6.) ncnnt im Allgemeinen 
den W eg scbwierig fiir den Reiscnden, und beliauptet, dass 
im engsten Tlieile des Tcmpe mis einem on der Strasse lie- 
genden Fort zelin Soldutcn den Durcligong mit lcicbter Miilic 
rerwelireu konnten.

Die grosse Wiclitigkcit des Tempe - Pusses ols eiucr 
Strasse aus dem Biidnstlicben .Macedonien nacli Tbessolien liegt 
darin, dass derselbe die einzige, zu jeder Zeit muglicbe und 
nm wenigsten schwierige Yerbindung zwiscbcn beiden Libidem 
gewahrt, walirend nile ondern Passe iiber die, dicsc Lauder 
scheidenden Gebirge, nacli den Resclireibungen sowolil der 
neueren Reiscnden, ais aucli der alten Historiker, selir bc- 
scbwerlich und im Winter ganz gesperrt sind 1 ’ ).

17) Lirius z. B. 43, 18, von Macedonien redend, lagt: . . . n»b 
tempu* Łninuic, quum inrjrpuffnnbilen nb Thensnlin monlen nici* 
nltitudo fncit.
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5) Ueber tlie Vegetation im Tempe.
Iii liezug nuf tlie Ftlscnwande ist scbon frulier bcmerkt 

worden, duss die Gipfel und Riindcr derselbcn zw ar, wo es 
nur móglicli ist, mit liaumen und Slraurliwerk bcsetzt sind, 
dnss aber im Gunzcn die Felsen nackt und unfrucbtbar ęr- 
scheinen. Dngegen siud nile frcicn Ra u me mii ilircm Fusse 
reiclilicli mit liaumen, besonders 1'lntiincn, Agnus Castus und 
Lurbecr, bedeckt, welclie mit iippigem, weit ausgebrcitetem 
Lnubwerk die Strusie un tielcn Stellcn und den Fiuss fust in 
seinem gnnzen Lnufe durcli die Scblucbt su diclit bcdecken, 
duss der Lctztere, obgleicli selir breit, <in nianchen Stellcn 
ton denselben fust ganz iiberscbattet ist. Ilie Wcinrebe um- 
schlingt die Aeste der Iiaumc und liaugt in Fcstons zur Was- 
scrflaclie lierub. Ausserdem scbmiickcn Massen ton wolilduf- 
tenden kleineren Pflanzen die Ufer; sie iiberzielien stellenweise 
auch die Felsen, und geben denselben dann durcli den Con- 
trast mit dcm nacktcn Gestein und den dunkeln Abgriinden 
ein beiteres Anscbcn.

Dass mun beim Yergleichcn der Bericbte nus dem Altcr- 
tbum in Hinsielit nuf die Yegetation eines Ortes die Aerander- 
liclikeit, ttelclicr dieselbe unlerwurfen ist, niclit unberiicksicbtigt 
lasscn darf, terstebt sieli zwar ton aelbst; uber es ist dics 
dennucb vnn einigen Reisenden gcsclicbeo, und manclie irrtbiim- 
licbe Ansiebt ist daraus entstanden. Ciarkę tersiebert, dass selbst 
in neuester Zeit durcli den grossen Iłolzbedarf der Fabriken 
zu Ampelakia dje Yegctatiun in dem Tempc und sciner Umge- 
bung selir gelitten babę, und wir diirfen dulier, wenn dies 
nótliig is t, oline liedenken suwobl die Yegetation im Tempe 
selbst zur Zeit der Altcn uns iippiger denken, ais audi an- 
nelimcn, d-iss damais die Gipfel der, den Engpass bildenden 
Felsen mit Wahlem bedeckt Waren. Rcden die Alten aber 
ton Wńldern im Tempe selb st1* ), so kónnen sie dnrebaus 
nidits nnderes mcinen, ais entweder die noch iuuncr bnufigeu

18) Es komuien die Wórtcr Imcns, nemiis and rilcn vor.



diclitcn llaumgruppcn un den Ulern des Peneus 1 n) oder kleinn 
Huine, welclie iii den, am Anfang und Ende des Tempe be- 
findliclien Krweiterungen gewesen sein mogen; denn in der 
Schlucht sclbst ist die Ezistenz eines eigentlicbeu Hains un- 
móglich, und in einer jener Krweiterungen befiudet sieli ju 
noch jctzt ein Plutanenliain. In dicscin Sinne wird inau die 
Ausdriicke v ir it!a n tia  T e m p e , n em n s, t i / v a e ,  n em o ro ta  
T em pe  u. s. w ., und die Scbilderung der 1’egetation des 
Tempe, welche Aelian macbt, der Natur des Orls und griiss- 
tentbeiis nocli der jelzigen Bcschaflenheit seiner Vegclatiuu 
entspreebend (iuden 1 °).
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19) Die iiiaq  xat«exia  des Meletios, die Jiiar) x«iaoxtu des Plii-
lippides vnotenixii p. 203).

20) Plin. 4, 8 bczeichnct die Vegetation des Tempe durcli die Aus- 
driicke: semorosns, ciridans, nmoeno circa (Penei) ripas ijramine. 
Pomponius Mela 2, 3, 2. fiibrt das Tempe mit den Worten: sa
cra aemore nobilia Tempe an. Valerius Flaccus, 8, 452. nennt 
dasselbe Tempe airidi lucenlia fumo, was Burinann riclitig so 
erklart: lam us enim passim flnminibus adsrribilur, surijens ille 
cjc nqua quasi capor el aura; . . . .  sed niridis fumus, quia ille 
haerebal ialer nemus el arbores, quae Peneum cinpebnnl cl obum- 
brabnnl. Catull (cpiłll. 286 IT.) sa g i: Confeslim Peneos ndesl, 
oiridanlia Tempe, Tempe, quac s i la a e  cimjunt su p er im p e u d e n -  
l e t ,  . . .  lintjuens, und meint mit Letztcreia entweder die Wal- 
der anf den Gipfeln der Felscn, oder die den Penens und die 
Strasse besebattenden BaumgrCppen. O»id (met. 1, 568 IT.) 
sagt: Ksl nem us Haemoniae, praerupla quod undique claudit 
S i ln a :  tocnnl Tempe, per quae Peneus ab imo Kffusus Pindo 
spumosis aolcilur undis, Dejecluque yraui lelluts agilanlia fumos 
Kobita conducit snmmnsgue n<l tpergine s i l  u a s Impluil. Die 
praerupla silaa kann, wie das summasque . . . impluil zeigt, niclits 
anderes sein, ais die am Fusse und auf den steilen Randem 
der Felscn stelienden Bautne. Plularch (FInmin. p. 370.) sagt 
vom Tempe: s a l iq  JźrJpair xai j(ia>póiqtu o iq i xtcl dia tg i- 
fiiti xu\ i.łcpMVat qd ti( e /ow n. (Jnter den Jtatpipats und 
liip tuai verstebt er die friiber erwahnten, mit Gras bedeckten 
und von Ouellcn durcbstrómten Rulicplatzcben. Opaca lieisst 
das Tempe bei Sencca Troad. 815. Aelian ( « r .  Ust. 3, 1.)
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Mawking gibt folgendea Yerzeichnigg von PAnnzen, welcbe 

er im Tempe fand:
L a u r m  n o b il ie , der Lorbeerbuum. lici den Alten liattc 

der Lorbeer den Tempe (dagrij Tifi»utĄ  bei A e /ia n . v . b . 
3, 1., <$. Turnię  bei A ica n d . a le x .  1S9., »; Ttf.ini(uv burf-ftj 
bei P lttta rc h . d e  m u t. p. 1136 ., L a u r u t  P en e ia  bei V al. 
1'farr. 1, 386 .) eine groaae lledcutung. Uekannt ist die My- 
the von Daphne, der Geliebten Apollo’g, welche im Tempe in 
einen l.orbeerbaum ternaudelt wurde. Mit den Itlattern die- 
aea Kaumcg bekranzt und einen Zw eig deaselben in der Hand 
tragend, ging Apollo nach Delphi und iibernahm dag Orakel. 
Bei demaclben linume wurde ein Altar erricbtet; eine, alle neun 
Jahre von Delphi geachickte Geaandtachaft liielt on ihm ein 
feierlichea Opfer, und ging mit kranzen ton diesem Baunic 
gegcbmiirkt in feierlicbem Zuge nnch Delphi zuriick. Aus d?m 
llnlzc dea Tempiacben Lnrbeera war nach Pausaniaa der alte- 
ałe Apollo-Tempel zu Delphi gebaut, nnd nach einigen Auto-

achildert nnr die Tegetation an den, ao eben erwabnten P latz- 
ehen nnd anf den (Jfero dea Peneus; er erwahnt Gnippen (ao 
inuu aiaij genommen werdcn) hoher nnd dichtlanbigcr Baunic 
ton Tencliiedener A rt , welche den Peneus und jene Lleinen 
ranmlichen Stellen kiild beichatień, eine zalilreidie und dielitc 
Kchlingpiłanze (a r r ró f ) ,  die gleich den edlen Reben dieaełben 
durchrankl, nnd kleinrre Pflanren (o u f ln f ) ,  welche die Felaen 
ao dicht uberzieben, dass dieae unaichtbar aind und nur daa 
G riine wolillhuead dem Auge aich dariegt. Dieae Schilderung 
atimmt mit den Berichten der Reuenden, namentlich dea H aw - 
kins, Gberein, und nor auf dem Misarentandniase, nach weł- 
rhem man nicłit die erwabnten S icllen, sondern daa ganze 
Tem pe fur den Gegenatand der Aelianischen Beachreibung lialt, 
herold ea, wenn Hawkina bei Gelegenbeit dea Platanenbaina 
hinter llibaa agt: „W are hier der Peneua ao klar, a k  die Tbemae * 
oder ziele andere Flusae Kngtaada, und die Yegetation ao jeder 
Seite deaselben ao óppig, ao kóaitea w ir die Wahrbeit der 
Aetianiscben Schilderung zugeben. •• Fulgentioa (mydło,. 1, 
p. 606. r a n  S t a r e r e n )  erwahnt die etrerta oder rirrln dea 
Tempo.
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ren wnren die Kriinze, mit w-elchen die Sieger der Pitbiacben 
Spiele geaelimiickt wurden, nus Zweigen des Tcmpiachcn bor
t o m  gellocbten 1 *). Der Lorbeer wucba im Altertlium acbr 
zablreich im Tcmpe; denn Ttoopbrant (Zza/. p f. 4, 6. p. 135. 
A'c/wettf.) aagt, ea iiachse der Lorbeer in Alcnge i r  'OMpntii, 
und knnn dumit nur den Kusi des Olimp, nlao dna Tcmpe 
■ind ima iistlich utul weatlirli Ton dcmaellien liegt, meinen. 
Fulgeiitiun (w y/Z . 1, 13.) angt, der Lorbeer aci nn den Ufern 
dea Pctieua aehr reicblich, und meint dumit houplaarlilicli dna 
Tcmpe, weil er dieae itemerkung nur in der Abaicbt macbt, 
urn die .Mythe von dV Unplme, die ju in dna Tcmpe verlegt 
wird, zu erkliiren.

P ttn ica  ( ira n a tu m ,  der Granałapfelbnum.
Jarm in u m  f n t i c a n t , der gelbe Joamin.

21) Daher sagt Lukan 6, 409.: 'Picasn/irne ttniunl ndPythin hurtu. 
Alan rergl. .Iclutn. v. h. 3, 1., /*nnsua. 10, 5, 5., Kiemil. alcs. 
199. und dasclbst die Scholien, S tM . ml Pimlari Pytli. inlnid., 
Spanlieim zu Pallim. p. 400. — Nacli Kuteknius und den Sclio- 
lien zu Nicmid. I. c. batte der Tempiadie Lorbecr dieie grosse 
Bedcutung dadurch bekoinmen, weil zuersł im Tem|ie allein 
der Lorbecr gefundcn worden ware. — 1'ebrigena lind Nikan- 
der'a Worte dieae: l /o l lń i i  d’ rj ofcijf nóm r, ij itnń
da yrifi Tt/nt(Jo< q Jauxoio tf toinę (x xuvi.f« xótfnt(, "11 
7iiMirti ‘I d i ',1(i io  xar(a in ft /h h flJ a  /iifriji'. Dass in diesen 
Wortcn ein Fcliler ateckt, iat klar, da der letzte Satz aich niclit 
aut die Pllanze d«i'«o{ bezieben kann, aondern zu J«</ rijr T tp -  
nfdaę gchórt: niclit zu gedenken, dass nacli dem Sinn und Zu- 
sammenhang der ganzen Stelle der Daukos liier niclit erwiibnt 
werden konnte. Schneider erklart sieli daher mit Rcclit fur die 
Yerbannung des Wortcs davxoio. er weias aber nichta Knlspre- 
ebendes fur ilaaseibe zn linden. leli fur meinen Theil, zu wc- 
nig mit dcm Geistc und der Sprache dea Nikander icrtranl, 
wagę mebt cine andre Lesart aufziisuchcn oder iiberbaupt iiber 
die Stelle zu entscheiden; dagegen lege icb dcm, der dies tlmn 
will, ein Wort Tor, welcliea mir znlallig aufstiesa. Ilesychius 
namlicb sagt p. 1040 Alb., dass der Tempiscbc und Deliscbe 
Lorbeer audi ifwipłfrr gelieissen liabe; sollte liclleiclit dieaes 
"  ort in dcm icrdcrbten łuuzoro stecken'!
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Fi/ea.- A g n a t  C a t ln t ,  dliii keuscbluniiu.
C e rc it t i i ir ju a tfr a m ,  der europ. Judus-Buuin.
O u e rc a t J ie .T , die imniergrunc Kichę.
( ju r r c a t  c o c c ife ra ,  die kermcs-Kichę.
O ica E u ro p a c a , die wilde Olive.
A rhafutt A n d ra c h n e , der kiindiaclie Krdbeerbuuui.
A r b a ta t  f .a e d o , der gcineinc Krdbeerbaum.
f i f i t  a in ife ra , die Weinrebe. Sie uinsrblingt dic Acste

der Plntnncn om (Jfer des Peneus mul liangt maleriscli zur 
Wnsscrflarbe bernb. Sic stund, ols łlawkins das Tcmpc bc- 
iurlite, iii voller Kliitbe, u ml verbrcil»te durcli die ganzc 
Scblacht cinen kiistlichen Wolilgerucli.

P la la iu m  o r ie n fa i i t , die orientaliscbe Płatane, bcson- 
dcrs zalilreich und jum Tlieil eon ungelieurer Grosze.

P it f a c ia  P e r e b ia l l iu t , der Tcrpentinbaum. —  Dodwell 
fulirt uusscrilcin oocb P itfa c ia  /^ c a f itc a t,  den l.entiskus, an.

f r a b i n a t  O rn a t,  die bliiliende Esche.
P h i i ly r c a , die Steinlinde, in meliren Carietaten.
'/ .it tjp h u t P a f iu r u t,  der ge lliigclte  Judendorn.

S p a rf iu m  ju n ceu m , dic Spaniscbe Geniste.
C ofu tca  a r h o r e tc c n t , der baumarligc Blascnstrnuch.®’ 
f o r o n if f a  E a e r t t ,  der Scorpions-Peltschea.
Kine Art l.oniccre,
eine Art C fc m a tit  oder Wnldrebe, und
E iliu m  can d idu m , die weisse Garten-Lilie.

Ausser dicaeg Pllanzen fuli ren Dodwell, Pouqueville und Ciarkę 
norii folgende an: den Rosemarin, den Gnldregen ( C y f i tu t  
E a b u rn u m ), d:e Fiihre (auf den hoberen Tbeilen der Felscn 
in grosser Menge), dic Cypresse und die Pinie (bei Baba).

Audi den Oleander (Ą anium  O /ean dcr) und die Myrte 
fiihrt Dodwell an, und PouqoeVilke erwaknt ebenfalls den erslcren 
unter dem Nomen fa u r ie r - r o te ;  aber łlawkins rersiehert, dass 
er keine ron beiden Pllanzen gefunden babę, und nocli Tbeo- 
pbrast ( i ii tf . p i .  4, 6. p. 135. ScA ncid.) bemerkt an der 
oben bezcicbneten Stelle, nacbdeui er den Reicbtbum des
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Olymp im Lnrbeer gertiliuił, ilnas dngegen dic Myrte nich ntif 
ilmi durclinus niclit lindc ” ).

Aelinn liibrt unter dem Nameii untiię eine Pflunzc an, 
welclie in Mrnge und nelir diclit iin Tempc wncbic, und gleicli 
den edlrn Relien nn den Imlien Itntimen sieli liinanwiude und 
■ie umrnnke ’ ł ). łlnlinnd und P»uqucville nelimen xtrióę  fur 
den Epheu, und rcrsiclicrn, duM dieser in grosser M ;ngc im

22) (lei Patull. tpilb. 2S GIF. wird miler den Giisten, die zu dein Kent 
der Tlietis komnien, audi dęr Pencus crwalmt, und zwar mit 
Folgenden Wortcn: Cuufettim Peneo* atletl, tiritlanlia Tempe, 
Tempe, qnae tileae cingunt tuperimpenilcnler, Miiemonidum lin- 
qnen» tloctit celebrmtda cborei*. Kon tacum: nntmpu Ule lulil 
radicitu* nltai Toyot nt reefo procent* rlipitc laurut, Kon fiut 
nulnuti plalano lentotpie ttorore Plnnimrtli 1'lmttlunitó cl acria 
cupretutu; llucc cirenm sedes lnie conlejrln locncil, Petlibulum ul 
maili telalutn frondę ttirerel. Es ersclieinen also liier ilie Buclie, 
der Lorbeer, die Pappel und die Cjpresse ais Hiiiinie , welclie 
auF dein VFer des Pcnens wacliscn, und da der Pencus Tom 
Tempe zu dem Feate kommt, so wiirde man aucli die Buclie 
und die Pappel zu den Ton den Allen trwalmlcn Plianzcn des 
Tempe zalilen inuaaen, wenn man in dieser llinsidit cincn 
Wcrtli auf Didilerstellen legen diirfte. — Plinius erzahlt (31, 2.) 
Ton cincr im oder am Tempe befindliclien (łuelle, dass ilir 
Wasser aelbst Erz und Eiscn zerfrease, dasa aber dcsaennnge- 
acbtet wnnderbarer Weise tiliqua tilcetłri* nntpltcli radicibu* 
fonlnn rum diiilur temper floren* purpuro, rl t/uacJnm m i  gene- 
rit herb a in labri* fonii* tiret. Ebendcrselbc sagi 16, 41. Fol- 
gendes: fjuaetlam in lerra gigni non pottunl el in arhoribu* nn- 
tcnnlnr. Knmque cum tuain tedetn non hnbcanl, in alienn ci mul, 
ticul titeum. E*t et in Syria herba, quae tocalur endyle*, non 
tantum arhoribu*, teil ipui* eliam spinis eircumcolceu* *e*e: 
iłem circa Tempe Thettnlica qu*e polypodiun tocalur (Dalckamp 
I i esI: circtuntoicen* tece: iłem circa T. The**nlica. Innacctlur 
nlii* et quae po/. noc.), et qune dolycho* nc rcrpyllum. Weldie 
Plianzcn Plinius an beiden Stcllen uicine, uberlasse idi gelehr- 
len Botanikem zu untersudicn.

23) K cnót ućx ;<‘o norie  *«k *«' fiu ia  iaa tof lu u rpa in  z« i »F- 
ltq lt  x«i d/xiji* lnie tuptrioe dfttterwr xtctd nor i i/'i|ie>i' o t r -  
dpwi' a rio n a  z« i a tp a (q iix tr  airtoif.
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Tempe angetroflcn werde und wieli mu die ara Ufer des Pe- 
ncus stcliendcn łtaiime windę; der Letzterc leitet sognr den 
jetzigcn Namen des Ossn, K issom , dnton ber” ). Dagegen 
bebauptet llawkins mit nllcr Bestimmtbeit, dnss der Kpbeu im 
Tempe uiclit zu linden sei. Ilu nun llawkins tiermal dus 
Tempe besucbte und, wie der von ilim gegebene Pflanzcn- 
Katalng zcigt, mit mebr Sorgfult, uls die beiden nndern Rei- 
senden, die 1'Rnnzen desselben beobnebtetc: so muss man wolil 
seiner Fersirberung tnrzugsweise Gluuben schenkcn und an- 
neluncn, dnss jene sieli geirrt bnbeu, wenigstens dnss die 
mehrmnls fon uns erwhbnte, die lliiume am Pcneus umrnnkende 
Sehlingpflanzc niebt der Kpbeu, sondom die Weinrebc se i, zu- 
mnl da llawkins ilire llliithc selir stnrk und woblrieebcnd fund, 
die des Kpbeu nber gar nicht oder nur schr scbwach riecht. 
Dnmit cntstcbt indessen eiu neucr Widerspruch; denn Aelian 
erzahlt in der kurz zuror nngezogencn Stelle dasselbe, was 
Hnwkins t  on der "  cinrebc aussagt, t on dcm zirróę, und 
docb kann er unter dieser Pflunzc die Weinrebe niebt terste- 
hen, da er sie mit dieser vergleicht.

Ausserdem sebreibt Aelian Folgendes: „kieł Smilax ist 
im Tempe; derselbe lauft nn der Anlinhe hinauf nnd besebat- 
tet den Felsen, so dass der Lctztere terdcckt ist, und zur 
Freudc der Augen nur Griines sieli darbictet1 *).“ Bas Wort 
Smilaz bezeiclinet, wie ninn in SprengePs Geschielite der Bo
tanik siclit, bei den Grieeben mebrere Pllanzen gnnz tersebiede- 
ner Art: die S m ifa .r  a tp e r a ,  die gemeine Bohne (p /ia tcofu it 
f u /g a r i t } ,  cinc Eichenart ( ( iu e r c u t f a g in c a ) , die Zann- 
windc (cowco/rw/w* te p iu m )  und den gemeinen Taxbaum

24) Etymologiach liisst sich diese Ableitnng allenlings reclitfertigen; 
denn wie der Mełzowo (der Pindus der Allen im engem Sinne) 
eigentUeh M n {opovxa, d. i. in der Mitte liegende lióhen, 
lieisst: so kann Kissom ron xiaoov f to w w .  d. i. Eplienberg, 
berkommen.

25) rioi-ii] d l a u lla i. i  fiix  nęię n itó r  i w  n a y w  ttrtnęćgu  » ,ił 
ImanaCu ty?  nZrpnr, xtd /xt/xii ptir iw oiarlh irti,' bpami 
di l i  g io ń io r  tria'. *« i fo n v  b ifih ilfiiw  iruvqyvpi(.
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( /a .r u t  h n cra ta ). Fon diesen knnnte Aeliuti nur dic S m i-  
fa .r  a tp c r a  gcm»int liuben; nllein Iławkins ycrsicbert, dnss 
dieselbe zwar im Tempo yorkomme, nber iu ciner, von der 
Art, welrlie Aelian nngebe, ganz yerscbiedenen Weise waclise: 
diese selbst besebreibt er leider! nicht. Dodwell liiilt den 
Aelianisrhen Smiliiz fiir keine bestimmte Pflnnze, sondern er 
ninunt dieses Wort in einer nllgcmeinen Bedcutung und iiber- 
setzt es dureb „lieblicbes Griin.“ Ob diese Annnbme durcli 
die Autoritit underer Stellen begriindet werden kiiiine, weiss 
ich nicht; nber sie stimiut ganz mit der jelzigen Bcschaflen- 
heit des Orts iiberein, und nllerdings musste das sebdne Griin, 
wclcbes nicht nur an den, durcli ilirc Ouellen und den Scliat- 
ten bober Biiume, Grriscr und nndere kleineren Pflnnzen selir 
begiinstigenden offenen Stellen am Ffer des Peneus, sondern 
aueh an manchen Stellen der Felsenwrinde erwrilmt wird łB ), 
yon Aelian, der die S c h d n h e it  den Tempa zum Gegenstand 
seiner Scbildcrang rnncbt, beriibrt werden.

6) Der Peneus und seine Nebengewiisser 
im Tempe.

I)cr Peneus nimmt an einigen Stellen der Schlucbt die 
ganze Breite ibres Budens ein, an den andern liisst er meist 
nur eincn kleinen Ra urn ani Fusse der Felsen frei. Sein 
Bette ist dndurch theil weise selir schtnal; im Allgemeincu bat 
es eine Breite von etwn 50 Yards oder t5 0  Fuss. Beiin 
Austritt aus dcm Tempe debnt sieli der Peneus in cinen brei- 
teren Fluss aus, und fliesst in yielen Windungen iiber die 
Ebene zum Meere bin. Seine Ffer in der Schlucbt sind bocli

26) S o , was die Letzteren betriflł, z. B. von Gell, welcher nabe 
bcim Ausgang des Tempe sagt: Die rw ki nre beautifully mnnl- 
led irilh many kind* nf creepiny piani*. .Man yergleiche atlch 
des Plinius Ausdrnck: nmueno circa ripn* griuninc in der oben 
angefuhrten Stelle.
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unii steil. Groase Knurne, hcsondcrs Platunen, bedeckeu die- 
selbcn tost ilurcli 'len ganzen Pass kin; ilire Zweige unii die 
in sio yersrlilnngenen .Sclilingplluiizen linngen maleriscli in das 
Wasser liinak, und kiililcnder Schutten kreitet sieli von der 
dickten Mnsse tles Luukwcrkrs iiker dasselke kin, und kedeckt 
nn manckcn Mellon foat die ganzc lircite des P lu sses-7). 
Kier und da liegen kleine, mit liiiumen kesetzte- luscln im 
Peneus.

Liviiis uud Oyid stcllcu den Fluss iii scinem Lnufe durcli 
dus Tempe nls rausclicnd und wild dar - s). Dagegen yersi- 
clicrn die mcistcn neucrcn Keiscndeu, dass dersclbe, su lunge 
er im Tempe lliesse, slill und ruliig seinen Luuf yerfulge. Er 
sei, sagi unter Andern Hartlioltly, zwar ein miler Kirom, aker 
ausser der cincn Stelle, nu er durcli ein Wclir gedammt 
wnre und deswegen etwaa rauseliend llósse, wenig in seinem 
laiufe unterkroeken und nirgends licftig und liirmend; auck 
liukc er wegen seiner lioken Pfer Raum genug zum Ktcigen, 
und aeiu Gefalle sei ziemlick ketraclitlicli. Holland, wclcker 
im Winter das Tempe kesuclite, fand den Plusa sogar in die- 
scr Zeit niclit rausclicnd. Im Gegensatz gegen diese und an-

27) Aelian stiuunt liierin durdiaus mit den Reisendcn uberein: 
lfoii.ii d l ,  sagt er , « r f  neroi* (roC /A jnioc) ij axiic tx  t i r  
jnipa.ttif orónor d^rdpwr xnl nur Zjijpnjiitrior xiuJtox r(xrt~ 
n«, a>{ lab  n h ia to r  tijt «Prą« agoijzoeaur itaom f-
j-nr njr tcxiira x«i .n in f/o r  roif nlfocoi n l t t r  xm a tfiógot. 
In dieser.Beschaflenbcit des Flusses ist aucli der oben angegc- 
l>ene Aosilnick eusdis oder tiridaat Peanu hegrundet.

TH) Ido. 44, 6 .: Trrrrl cl KtnilM cl nltiludn per mediom taiłem 
flaenlit h n i  mam*. Otid sagt md. 1, ,'iW ff.: Tempe, per 
</soc Fcncns o t imu Uffiuat Pi udo epunituis tolalur audit, Oe- 
jerltuiHt grani Ichscs agilanlia fumot Nabita roaducil, tunimaniae 
ad tperąiae t ih a t Implait, cl tonilu plot t/uam riciua faligal. 
Audi IS ic e ta s  Chou. p. 390. Parta, scliildert den Penens ais 
wild und rausdiend: . . . .  t»np,4oż«l, M  rór fi Ir lln rn iir  
norttfiór i (  ró atom ) a n r tó ta io r aurńyouaar, tuę xttl xn/i.«- 
(n r  Ir  n o ilo ii  dal r« ę<».9ior x«l nic rjj nor
zróowr «riin(fii}> i‘ ovr«my;n'r.
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<lere Rcisende jedoeli bebauptet Gell, dass der Pencus wegen 
der vielen Inseln utul Felsen, welclie sieli im Tempe in dem- 
sellien befanden, zu jeder Zeit in kleine Kaskaden gebroeben 
wiire; aiicli Beaujour stcllt ibn rauseliend dar, und Ciarkę, 
weleber im Dccember, ais der Fluss selir angescliwollen war, 
das Tempc besurhte, erziiblt, dąsa er denselben selir reissend 
und rnusebend gefunden, und grosse Bitume von soincn Flutlien 
Inrtgetragen gcselien balie. Der letzterc Imstand zcigt nuu 
zw ar, dass damals die Anscbwcllung ungewiilinlicb stark ge- 
wesen sein muss; ulier bei der Menge von Inseln und Felsen, 
welclie der Fluss im Tempe entliiilt, und bei der grnssen 
Wassermasse, die sieli im Winter und nacli nnbaltendcm Regen 
nus ganz Tbessnlien in dieser engen Seliluclit zusammcndriingt, 
ist es dueli niebt nnders miiglieb, ais dass der Peneus zu die
ser Zeit hueli angescliwollen ist und mit vielem Fmgestiim 
und Geriiukcli dureli die Fnge fliesst. Der Znstund, in wel- 
clieni Holland zur Zeit der Winterrcgen den Fluss im Tempe 
sali, ist dalier ais eine Ausnahme zu betracbten; auf jene rc- 
gclmassig temporiire, wiewobl niebt selten eintretende Bescliuf- 
fenbeit des Gewassers alier muss man das bezieben, was Li- 
vius und Ovid sagen. Letzterer iibertreibt jedenfalls die Saelie; 
man muss alier dem Dicbte' geben, was des Dicbters is t, und 
in snlehen Darstcllungen das Einzelnc niebt nacli seinem Ver- 
baltnisse zur Wirklicbkeit, sondern lilns nacli seinem poetiseben 
Wertbe beurtlieilen 2*). Uebrigens kann es Icicbt der Fali * ii

29) Von diesem Standpnnkt ans wird Jedermann die Art, wic de 
Pauw in seinen recherchee m  lee Grece T . I. p. 40 (Berlin, 
1788) die Oridische Stelle anwendet, gcliiirig zn wurdigen 
wisien. De 1’anw sagt: />c« forcie, ipii toni d'un cile rur le 
/lanc du mmii Ohpnpe el de faulre eur celni du munl O&ttrt, em- 
pcchenl fectiporalinn de fa ir  hnmide, ipii rćune loiijnure mt fund 
de ce pie'cipiee emu la formę <run bniuillnrd, qu Ucide compnre
ii linę fumee d'euc ou ii nn menge, ipii roic/oppnit jiiec/n aa rom- 
mci ilee nrbres. — Der Oridischc Ausdrnck i lemies ngilnnlin fu- 
mor nnbila cmiducil ist nacli der oben mitgellicilten Annicrknng 
Burmann's zu einer Stelle des Yalcrius Flaccus zn erklaren.
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sein und ist nach der Analogie selbst wnlirgclieinlidi, dass der 
Peneus zur Zeit des U n o s  und Plinius in seinein Lnufe durcli 
das Tempe melir ais jetzt durcli Pelsen unterbroclien war, und 
duss seitdcm sein Bettc liefcr und ebcner gewurden ist. Aelian, 
der den Pluss zur Zeit der Yolksfeste, die im Tempe gelial- 
ten wurden, d. li. wahrend des niederen Wnsserstands, sali, 
liisst ilin langsam und sanft (o/okij xui npuioę) dem Oele 
gleich liinlliessen, und bat nach dcm Yorbergelieudeu eheuso 
gut Recbt, ais Liyius und Oyid.

Der Peneus bat im Tempe viele tiefen Stellcn und kann 
mit Sicberbeit durcli die gunze Scblucbt bindureb bescbilTt 
werdeu.

Im Tempe belinden sieli ciele Quellen, und dem Peneus 
striimen walircnd seines Laufes durcli dasselbe ciele Biiclie zu, 
dereń Zalil bei Regenwetter sieli sclir cermebrt, und welclie, 
socicl ilirer aus Unellen entsteben, durcli grosse Reinbeit uud 
kuble des Wassers sieli auszeiebnen. Einer derselben, des- 
sen Uuelle oben angegeben wurde, iibertrifft die iibrigen so 
selir nn klarbeit, duss sein Wasser not h eine Strccke lang 
nach seiner Mundung in den Peneus sicbtbnr bleibt. Kin an- 
derer. welcbem die Eingeborencn medicinisclie Eigcnsehaften 
zusebreiben, ist ebeufulls sclion nngczergt wurden. Senece, 
Plinius und t itrucius gedenken einer Quelle im Tempe oder 
in dessen Nhlie, welclie ein selir atzendes Wasser babę; ob 
sie aber, indem kein Reisender eines andern miueralischen 
Wassers im Tempe Erwiibnung tbut, yielleieht jenen Bach 
meinen, ist itngewiss, weil Niemand das Wasser dieses unter- 
siicht bat1

30) S e  n e ra  qnaertt. wal. 3, 25, 2.: E»l autem noria nqaa in Ther- 
tnlin circa Tempe, quam et ferne et pecur omne deoilal: per fer- 
mm et net e r i t: tanin wis illi inert etinm ilnra inollienili, mcc 
nrbnrta quidem nlla alit et herbar ncent. Ptin. nin). 3 1 , 2 . .  
.Iliter rirco Tkerrnlicn Tempe, qnoninm oirnr omnibus ferrari ert 
(font): trnilnnlqne etinm ner ac ferrnm eratli illn aqua. Prnfhiit, 
wt indieneimnt, breiti rpalio: mirumque, rMqnn riloestrir mn- 
pleeti rmlicibnr fontem enm dicitnr, temper fiorenr purpura. Et
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7) Lange und Hreite des Tempe.

Brei alte Scliriftstcller geben Bcstiniiniingen der Lange, 
ueldie gcnftu mit einander iibereinstimmen: Aeliun (car , h it t .  
3, 1.) liisst das Tempe 40 Stndicn, d. li. 22 ,775 Pariscr Fogg 
oder beinabe cine geograpb. Meile, lang sein, Livius (44, 6 .) 
und Pliniug (4, 8.) geben 5000 Rumiscbe Scbritte, d. li. 22,769  
buss an. Bie Angaben der Ncueren weiclien zum Tlieil sebr 
von einnnder ab; cinigen liegt aucli ein unbcgtimmtes Maass 
zu Grund. Bas Medium dersclben hctragt gegen 5 englischc 
Meilen, diese zu 4500  Parig. Fuss gereclmet, und da dies 
mit jenen Angaben der Alten ubereinstimmt, so kann man es 
ais dag ricbtige Maass der Lange des Tempe von Baba an 
bis zu dem, oben in der Bcsclireibung der Scbluclit angegebc- 
nen Emie betracbten.

Bie llreite anzugebcn ist schwierig, da dieselbe durcli 
dog Torlreten und Zuriickweirhen der Felsen selir werbselt. 
Audi entbalten die Bericlite der Keisendcn nur selir rnge Be- 
stimmungen dariiber. Hawkins gibt dem Peneus, go lunge er 
das Tempe durdilauft, cine mittlere Breite von 150 Fuss 
(en g l., d. li. also um 139 Paris. Fuss); die mittlere Breite 
der Scbluclit gelbst rnuss dalier melir ais 139 Paris. Fuss be 
tragen. Holland schiitzt die Breite derselbcn du, wo der Pe-

t/iiaedam m i generif herbu tn labrin fonlit tiret. Man bezielit 
gewóbnlirh das: nt mdirneimu ant das, was 1’linius 4, 8. son 
dcm Titaresius sagt; ich zweitle aber, dass dies riclitig ist, da 
der Autor daselbst niclit sagt, der Titaresius bało: cinen kurzeń 
Lanf, sondern er ftiesse, naclulem er in den Peneus geiniindct, 
b m i rpnlio aut demselben unrermisdit lun. Indessen weiss ich 
jene Worte audi nidit auf eine andere Stelle zu beziehen. 
nirtu). 8, 3.: Złem in Thettnlia font ett profluent, tr  quv fonie 
net petnt nllnni gntlal, net bttliarum gennt nilom propius atte- 
,lil; nil qnem fontem projrinu ett nrbor /torenn purpureo coiore. 
— Metetios sagt son den im Tempe befindliclien Omdleń iiber- 
liaupt: . . . .  f ti  xifijyn( oojęruf, rwx bnohoy ia  Z iatu  ilrcn 
lyugęii t a l  rySiaia, xal aopfióUMytat t ls  ig r vyt!ay tioy louo-

t r  abtoif. Pliilippides (yttoyg. ytcoif(>ixr,, !’• 8at’<,
im Tempe scien uspii ipłjfpórnnr xal byin ro ta t« .

Abh. I. 3
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neus den gauzen Zwiscbenrauin zwisclien den Felsen einuiumit, 
auf weniger ais 2 0 0  engl. odcr 186 Pariser Fuss. Dudwell 
gibt dem engsten Tlicil des Tem pe, d. h. der Strecke von 
der Anemo-Trupe nn, bis etwus iiber dic Inscbrift hinnus, im 
Allgemeinen cine Breite von „wenigen liundert ł'nrds,“  eioe 
Angnbe, die so bedeutend von den Bestimmungen der beiden 
andern Reisenden und, wie wir sogleirb selien werden, von 
denen der Alten abweiebt, dass ninn sic geradezu yerwerfen 
iniiss. Die Folgerungen aber, welche mail aus den beiden 
Ynrhergehenden Angnben zieben kann, stimnicn, wie man sielit, 
durebaus nirlit init einander iiberein. —  Bci den Allen flnden 
sieli zwci Breite-Angnben. Plinius (4, 8.) liisst das Tempe 
ferm e xe»r/n ijngerum  breit sein; Aelian ( fa r . A. 3, 1.) sngt, 
die Breite sei tź; n \t i}ę o v , ifj <J* xai n).tiov óZ/jw. 
Das Jugerum entbiilt bekanutlicli 240  Riimisclie Fuss in dic 
Lange und 120 in die Breite; 10 Riimisclie Fuss nun zu 
9,107639  Pnriscrn bereebnet, bctrngt dic Breite von 1 )  f u -  
g e r a ,  bcinabe 164 Pariser F u ss11). Das Pletbron bereebnet 
man gewiibnlicb zu 94 Pariser Fuss. Der Laterscłiicd bcidcr 
Angnben ist also selir bedeutend. Perizonius (zn Aelian) 
suclit diesen Anstoss dadureb einigermaassen zu beseitigen, 
dass er nielircre Stellen nacbweist, in welcbein das Jugerum 
dcm Pletliruin gleich angenummen ist; allein in diesen Stellen
ist nur vom Qundratmaass dic Rede, und es wiirde aurh bei 
dieser Frklarung immer noch eine starkę Ferscliicdenbeit bei- 
der Angnben Idciben. Icb glaubc, dass der Anstand auf eine 31

31) Uebrigena ist dics wohl dic einzige Stelle, in welcher die 
B r e i t e  des Jugerum fur sieli allein ais ein Langenmaass ge- 
l.ruiicht wird, und tlocb kann man es durełiaus nicłit anders 
nelimcn. Audi der lieransgeber der grossen Pariser Ausgal.e 
des Plinins łon 1771—82 łerstelit es so. Mit Mannert dagegen 
( 1 li. VII. S. 556.) die L a n g e  der Jugerum ais den liicr gc- 
hranchten Maassstab anznnelunen unii somit dic Breite des 
1 ciupę łon Plinius zu 360 Iłom. Fusa bestimmen zu lasscn, 
widerspriclit <ler wirkliclicn Breite-Bescliaflenhcit des Oits zu 
selir, und bat gar nirlits lor sieli, wegen dessen wir diesc An
onimie jener łorziehen sollten.
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andere Art gebuben werdeu kona. Plinius sagt naailicli im 
Allgeiueineu, das Tempe sei gegen t j  Jucbcrl breit, und 
kann somit aur die mittlere lireite mcineii; wcnn man nuti, 
was freilicb cin willkiirlicbes Terfubren ist, annimint, Aelinn 
gcbe niclit die mittlere, snndern nur die geriugsto lireite an: 
su rertragcn sieli beidc Angaben ganz gut mit einander. 
Die Plinianiscbe Angabe lasst sich mit dcm, was oben aus 
Hawkins gescblosscn wurde, selir gut yercinigen, die Aeliani- 
sclie dagegen nur init der so eben erwiibnten Anoabme. —  
1'ebrigens ist der engste Tbeil des Tempe bei den Kuincn 
und der Inschrift.

8) Ueber die Entstehung des Tempe.
Durcb das ganze Alterthum hindurch war die tnrstel- 

lung berrsrbend, dass der Desa und der Olymp, welrbe jclzt 
durcb die Tempe-Scblucbt gesrhieden siad, friiber in e in e  
Ciebirgsmassc rereinigt gewesen waren, utid die tbessaliscbe 
Ebene, dereń Gewasser jetzt nur durcb das Tempe eincn Ab- 
flusa baben, einen grossen llinncnsee gebildet biitte; durrli cin 
Erdbeben aber, oder, wie man aucb raythisch sagte, durcb He
rakles oder Poseidon waren jene llerge aus einander gerisscu 
und das Tempe gebildet w orden” ). Dicjenigcn Allen, welcbe

32) Eine rolbtandige Angabe der diea beriilirendcn Stcllen, aoweit 
icb sie za geben Termag, wird niclit nnwillkominen scin. Es 
erwabnen dieses Ereigniss: Herod. 7, 129.; .tpollodor. 1, 7, 2.; 
Diodor. 4, 18.; Slrab. 1, p. 60 ., 9, p. 430 init., II , 531.; 
Łurnn. 6, 345., 8, 1.; Scneca philou. nnl. tputent. 6, 25, 2.; 
Scneca trag. Hercnl. fur. 283—288.; 1'ldlottrat. tam. 2, 14. p. 
831. Olcar., 2, 16. p. 834., fragm. p. 914.; fuler. Place. 7, 
604.; -4rf. .Irietid. Smyrn. ptdit. p. 233. Iebb., prasp/mn. Sinym. 
p. 272., .legypt p. 3 5 1 . Claudion. de raptu Proierp. 2, 
179—185.; Stcplian. Hys. V. .d r iu l;  Pnslath. ad Dionyi. 739., 
ad Iliad. 2, 336. p. 754. Aclian nar. bill. 3, 1. sagt von dem 
Osaa und Olvmp im Tempe, sie acien otoy i-a i ttuof Urfut

3 •
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diese Voratellung zu begriinden suclien, fiiiden nile den lieweis 
in der allgemcinen Ansicbt der tbessnliscbeu Ebene; nur Pbi- 
Instralus gibt nocli einen besnnderen, auf der liescbuflenlieit 
des Tempe sellist bcrulienden Grund an. Er Bagt namlicli 
(icon . 2 , 17. p. 835.) von einem, zwei Inselo vorstellenden 
Gemalde, beide Inseln hiitten friiher zusammengeliangen, waren 
aber toni Meere aus einnnder gerissen worden, und das konne 
man aucli im Gemalde seben; ,,denn, fabrt er fort, die bciden 
Seiten, welclie durcli den Riss gebildet wurden, liaben, wie

<f(>ovr{Jo( Sttax«lfi£rtt. — Rato von Sinope bei Athenae. 14, 
p. 639 f. erziildt, dass das Ereigniss in der Pelasgiscben Zeit 
Statt geliabt babę, und dass sieli an dasselbe ein tbessalisebes 
Saturnalien-Fest, die Pclorien genannt, anknupfe. Die Pinda- 
risclien Scholien zu Pyth. 4, 246. heriebten, dass Poseidon von 
der Spaltung der Felsen des Ossa und Olymp den Beinamen 
l it tę n io t  erlialten babę nnd unter diesem Namen von den 
Thessaliern terehrt worden Bei. In dieser Stelle (lloatuStiiy 
. . . . J ta tifiu r  r« onij . . . 7tino(yxi di’ n en ie  (n iitifa tty  
»oe /frjrfior nęóityoy  din fiłatit ilj( nóhttuf Q(oyiit xni noli-a 
n ie  ytuiiCnie dirifffff fpoern) ist Fur das ganz unstatthalte dni 
/ifaijf rij( nóita if weder mit Larcber zu llernd. 7, 129. dni 
titoou  rod Woi»f zu lesen, da Yorher von keineui Sumpf die 
Kede war, noch mit Jakobs zu Philoslr. icm. 2, 14. dni lijt 
fttaófna, da der Peneus ebenso ror, ais nacli der OefTnung des 
Tempe durcli das Mittelland Hoss, sondern dni fiłotji yijs n o l-

(,,m itten durcli siei Land,*' die friiherc Ausdelinung 
des Peneus - Gewasscrs anzudeuten, welclies nacli der Bildung 
des Tempfi in ein ordentliebes Bctte zuriicktrat). — Man eły- 
mologisirte nacli jener Yurstellung ton der Entstebung des 
Tempe aucli gewisse Worter, wie den Namen \4p«{iję, den der 
Peneus fiibrte, das Hort £aiafi<>{at, mit welcliem derselbe in 
s|>uterer Zeit benannt wurdc und nocli jełzt benannt wrird, fer-. 
ner den Namen des Ortes . lu la ł  u. s. w.; tergl. Spanheim zu 
CalliM. in Del. 105. Interessant ist besonders die llerleitung 
des W ortes Salabrias von aala/tot oder aói.a^ęoi, was Hesy- 
cbiiis durcli Hopwar onat erkliirt, so dass dieser Name des Pe- 
neus sieli auf den merkwurdigsten und auffallendsten Punkt 
scines Laufcs, das Tempe, welclies Pbilostratus (iron. 2, 14. 
p. 831.) neJni roń notaftou nennt, bezóge.
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nutu siclit, et was eiaander Aclmliclies und nich gegenseitig 
Entspreeben des, indem die Eelsen - Y orspriinge der einen den 
Ycrtiefungen der andern jcdesmal gegcniiber stelien und in 
dicse passeu. Ebendieselbe Erscbeinung bildete sieli bei dem 
Ibessolisclien Tempe; denn die Erdbeben, dureb welcbe dicse 
Oeffnung entstand, licssen nucli liier na den aus einander ge- 
rissencn Waaden die deutlieb sicbtbnrcn Zeicbcn des friiberen 
Zusammenbutigg zuriick, indem den Y'crtiefungen der einen 
Wand jcdesmal die aus ilincn gerissencn Yorspriinge der an
dern entspreeben, und man sognr nucli in den Eelsen die 
Raume s ic li tw e lc b e  von den YYurzeln der durcli das Bcrsten 
der Eelsen licrausgerissencn Itaumc eingenoinmen wareti ’ ■*).“

Alle Neueren, welcbe iiber die Bildung des Tempe reden, 
stimmen, uiit melir oder weniger Bcstiinmtbeit, der Ansiclit der 
Alten bei, und glnuben an die Eutsteliung des Tempe dureb 
cin Erdbeben. Nur Ponqueville ( V oyage  en M o rće  T . I I I .  
p .  274 f.) lasst das Tempe dudureb entsteben, dass dus Was- 
ser des Pcneus den E'elsen allmablig untergrub, obrieb und 
zuletzt ganz zerstórte; in diesem Eulle wiirden ober die Eel- 
senwiinde des Tempe niebt ilire jetzige senkrecbtc Steilbeit 
und Zcrrissenbeit, sondern eine melir abgerundete Eorin liaben. 
Holland sclieut sieli, mit der Sagę eine pbitzlicbe und eioma- 
lige Entstebung anzunebnien, und glaubt, dass diese Scbluclit 
sebon von Anfang an da gewesen und nur durcli ein Erdbe
ben spater su selir yertieft worden se i, dass das, die tbessali- 
sclie Ebene bedcckende Wasser einen Ausweg durcli dieselbe 
crliielt; und Bjdrnstabl begriindet dicse Annuhme tbeilweise, 
indem er berichtet, dass nuf dem Ossa-Gebirg Risse oder 
weite Berstungen in einer andern Ricbtung, ais die der Tempe-

33) . . . .  u/i) 4b*, inóaiiy ojciaMytiaf nuy iiftuy l;nane'o!Hit elxoi. 
ovnio aJijiof • lelnoytn t yuę <bj en ul eiiyai niiy J M ę u y . — 
Strabo 12, p. 536. bemerkt lici einer Scbluclit des Taunis-Ge- 
birgs eben dasselbe gegenseitige Entspreeben der Warnie in 
Hinsicht auf ibre Form. Hiittc er das Tempe gcselien, su 

wiirde ilim sicherlicli die gleiclie Erscheinung in diesem niclit 
entgangen scin.
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Wiiude, liabcu, aiigctruffen wiirden, und duraus auf inelircic 
starkę, mit Spnltungeu des Gebirgs begleitete Erdbeben in die- 
ser Gegend schliesst.

Die Griinde, wclclie die Reisenden aus der cigenen An- 
sicbt des Ortcs fur die angeunmmene Entstcliung des Tempe 
bcibringen, sind solclie, welche tbeils in der allgemeincn Be- 
scliaffcnlicit von Tbessalien, tbeils in der Natur des Tempe 
sclbst liegcn. Die erstcren sind der eigenthiimliche Charakter 
der tbcssulisclien Ebene und der sie umgebcnden Gebirge, 
wclcbcr durcli Form, Lagę und sunstige Beschaffcnlieit unwill- 
kiirlicli zu der Annabnie zw ingt, dnss jene Ebene urspriing- 
licli von rinem Sec eingenommcn war, und dnss also das 
Wasscr dninals nocli keincn Auswcg ins Meer Imtte J ł ) . Die 
auf der BescIiafTenheit des Tempe selbst berubenden Griinde 
sind fulgcnde: Hawkins mucht zuerst im Allgcmeinen ais nega- 
tivcn Beweis geltcnd, dass die Bildung des Tempe auf eine anderc 
H eise niclit crklart werdeu konne. Ein zweiter Grund wird 
von lijdrnstabl nngcfubrt: es isl die obco erwahntc, von Pbi- 
lostratus gemacbtc Bcobacbtung, welclie Bjdrnstabl, oline ctwns 
von jener Philoatratischen Stelle zu wissen, ais vermeintlicher 
Entdeeker, frolilockend mittbeilt* 35). In den unten angefiihr-
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S4) S. insbesonderc Holland,,. 280., 361. und Hawkins bei H nt- 
polt f .  534.

35) Rjurnstiibl besebreibt die von ibin beobaclitete Krsctieinung auf 
eine s.» naiic Weise, dass icb mich niclit enthalten kann seine 
Worte selbst anzufiibren: „D ie  wiclitigstcn Anmerkungen aber, 
weldic ich uber das Tempe maclite, und die Niemand vor mir 
gemaclit bat, bestanden darin, dass Olymp und Ossa vor Zci- 
ten cm zusainmenbangcnder Berg gewesen tein miissen, der 
durcli irgend eine heftigc Naturwirkung getrennt worden, und 
wodlircb der Peneus also scinen Ausfluss ins Meer gefunden. 
Der Reweis bierron liegt am Tage: die rerscl.iedenen, nacb 
aussen sowohl, ais nacb innen laufenden Winkel, welche diese 
llerge bilden, lassen wie ein Zickzack in einander; man darf 
sieli nur einen grossen, mit Gewalt durclibrochenen Kasę oder 
ein grosses, in zwei Stiicken gebroclienes Bród rorstellen. 
Man sielit audi aus den RicbtungsUnien der Risse, dass die
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teu Worten desselben lindet iuuu ziigleieb den dritten Grund 
fur die nngegebene Entstcliung des Tempe, iiaiiilicli die Ricli- 
tung der Risse. welclie bcweist, dass die Spultung des ller- 
ges nur durcli cine unterirdiscbe Kruft bewirkt wurde. Der 
vierte Grund wird von Holland angefubrt, uud liegt in der 
anderweitigen llescbaflenlieit der Wandę des Tempe. Diesc 
sind, wic er sngt, nacli dem entsprecliendsten Ausdruck „zer- 
brocben“ {g h a tte red }  und baben lange, snwobl borizontale uls 
perpcndikulare Spalten, so dnss dies ilinen oft den Anscbein 
gibt, ais seien sic in einzelne Massen zerrissen worden. Audi 
sind die Felsen auf beiden Seiten des Tempe von einem und 
demselben Stein, einem groben, blaulich grnuen Marmor mit 
Adern und Tlieilen von solcben Felsen, in dencn der Marmor 
yon feiucr Qualitiit ist. Ebenso (inden Ciarkę uud Kawkins 
in der Lagę der Struta uuf jeder Seite des Engpatses, besou- 
ders urn die Mitte desselben, eiuen Ile we i s der gcwaltsainen 
Tretinung der Felsen. Endlicb fiihrt Huwkius ais analogiscbcn 
llewcis nocli alinlidie llildungcn on , die er in audern Gcgen- 
den von Grieclienland benbachtetc, wie die der Srbluebt Pha- 
rangi auf Kreta, uud einiger tiefen und engen Passe in Arku- 
dien, denen man nocb das binzufugen kuun, was Strobo im 
dritten Kapitel seines ersten llucbs, wo er p. 60 audi das 
Tempe niebt yergisst, anfiibrt.

Nacli allein diesem ist niebt an dcm zu zwcifelu, worin 
die Tradition mit der Ansicbt und Lntersudmng des Ortes 
sclbst zusauuneutrilTt, und mit inelir uls Idosscr Wabradiein- 
licbkcit kann man onnebnien, dass das Tempe durcli inacbtige 
Erderscbiitterungen entstanden ist.

9) Naiuen des Tempe.
T e m p e  ist derjenige Name, welcbeu der Pass bei

Griecbeu uud Rdincru durcli das ganzc klassiscbc Altertbum

Macht, welclie diese Erde zerrissen bal, die Wirkung einer un- 
terirdiseben Kraft gewesen ist. Wer sieli naber davon iiberzeu- 
gen will, darf nur komnien und sehen.1’
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biudurcb fiibrt, und kommt zucrst bei Hekutaus (Lei S ltp h a u .  
v. U vor. Mun bat niitunter dieses Wort von t t p -  
r t if  abgcleitet, mit Uczug nuf die, durcli ein Bcrsten bewirkte 
erste llildung des Tempe: uber die Uostalthaftigkcit dieser 
Ablcitung springt in die Augen. Ricbtig ist allein die voo 
Vossius (o6»ervu t. »'» M elam  p .  143.) gegebcne Ableitung 
voo t lp tv o ę , contrabirt t l / ip o ę ,  aolisch und macedoniscb i^u- 
n o(, plur. ftftrtt], mit licziig auf die religiuse licdeutung des 
Orts. Bas Wort beisst bei den Griecben tu  T tp n tu  oder 
T tpn ij 3S) ,  und wird in regelmassigcr W cise declinirt. Ais 
Adjectir-Foruien kommeu T tp a u tię  (A e lia n . v . h. 3, I.) und 
das Femiuimuin T opnlę (A iea n d . a le x .  19 9) vor, uud in ei- 
ner, von Lenkę zu Tutari, eiucm Borfe zwisrbcn Lnrissa und 
dcm Tempe, gefundenen Inschrift, welclie in W a lp o le '*  T r a 
wcie ta  ca riou *  co u a łr ie*  o f  t/ie  E a t t , p .  505 f. mitge- 
tbeilt is t, beisst Aplus oder der tbessaliscbe Apollo 'ś ln kw ę  
T tp n tltttę .  Bic Romer gebraueben das Wort indeclinnbili- 
ter17) und sclircibcn es immer T em p e, mit der einzigen 
Ausnahmc einer Stelle des Pcntudius * ’ ) und cines ton For- 
ccllini ungefubrten Verses des Solinus, wo die Form T em pea  
gebrauclit ist. Ks kommt iibrigeos mciii es Wissens bei latei- 
nischen Scliriftsteliern nie anders, ais in cincin der drei glei- 
clien Casus v«r, und Litius scbciot absiebtlicb den Gebraucb 
desselben in cincin andern Cusus zu vermeiden, da er z. li. 
36, 10. und 43, 54., obglcich das Teinpc vorber sclion óf- 
ters erwabnt war, es dureb J a u r e t  t a l t a t ,  r/uac T em pt 
a p p e lla u tu r ,  und f a a c e t ,  r/ua T em pe ad eu n t, umscbreibt 3 9). 36 37 38 39

36) Moscbopnlus erwabnt den Singularis, indem er im Buclie itspl 
O/łdiuc, p. 23. filii. Slq>AnR. sagt: r/pnof, l i  toS oqov(  
roZlw/iic.

37) Der Scholiast des Horatius sagt zu od. 1, 7, 4.: Tempe etl nu- 
meri pluralis iafieruiu.

38) Horilm* imtumeris pitu/ual solu flalus roi, Tempentfuc ejrhalunt 
llorilius iutumuris.

39) Bei Fulgentius (mpthol. 1, p. 606. onn Stauereu) wiirde, wena 
des Heinsius Conjeclur; pru/luciu fiir prolumt, ricbtig warc, das
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Auf ller luteiniscben lusclirift im Tempe ist nticli fiinf Rci- 
sciidcn dus Wort T E ) H ‘E  gesclirielien; Ciarkę will zwar 
statt desscn T l M P I  und Bjbrnstiihl T I M P E  geleseu liiiben, 
ulleiu die Autoritat der fiiof iilirigen Reisenden lasst dufiir 
liulten, daga nur die Zeit uua dem E  eiu sclieinbures I  ge
mach t hut, und duss Clurke und lljdrnstiibl die Spuren des Er- 
stcreu niclit melir bemerkteo.

Vun Tbeokrit a n ’ °) erscheint dus Wort bci Griccbeu 
und Riimcrn niclit sclten in uppellntiver lledcutung ais Nuuie 
soicber Orle, welclie einen, dem des Tempe' aliulicbcn Cliaruk- 
ter liaben*1). Der Umstund, duss der Pass vor Tbeokrit 
durcbgebends und gpiiter bci fust allen Prosuikern eiufucb, oline

Wort iin Genitiy vorkonunen: IJtud pud per eirecla Tempe Rap- 
lat unda pro/hieiu, Hinnienlis et rcceeea Quam prodiurit im- 
i/ula. „W as die Welle mit sich fortfuhrt, die dnrcb des Tempe 
Griin hinlliesst, und die, welclie der Hiifschlag des llosses ( l ’e- 
gasus) bcrvorbraclite.“ Wenn man dagegen die Lcsart der 
Hanilscbrilten prolucns beibebalt, so erscheint Tempe ais Accii- 
satiy: „Was die W elle, welche das Teinpe bespiilt, und die, 
welclie der Hufscblag des Itosses scbuf, durcb das Griin bin- 
fuliren.** Ich kann, weil proluene Lesart der Ilandschriften ist 
und sieli ganz gut erkliircn lasst, und wegen des sonst nie vor- 
koinmenden Genidys Tempe die Kmendation pro/lueim niclit 
anerkennen.

40) Theacrit. id. 1, 66 f . : l iii  nox‘ aft' t y , ,  5x« .liu /ytę h ń -  
xtro, nif 7rox«, N ufiifiu; 'II xm u llrpinh xtti.it r/fim tt, fj znr« 
IHrdui; Es ist, wic man sielit, bei IUv$ta durebaus l ip n ta  
zu wiederholen.

41) Die Stellen, welclie ich fand, sind folgende: Diumjs. perieij. 219. 
Ttptnat JCIfixqs, U. 916. T. .Iu<fvt){, id. 1017. T . Hlt)Jixń; 
Ouid. fast. 4, 477. Tempe Hclorin, id. met. 7, 371. T. Cycneia 
(Cycni Tempe sagi dufiir I.actanl. p. 837. vnn Slaueren); id. 
nmor. 1, 1, 15. T. Helieonia; Siat. Theb. 1, 485. T. Thcumc- 
siu : Cic. ad Allic, 4, 15, 5. T. Realista. Stepbanus «. zfairior 
fuhrt aus der Gigantiade des Dionysius Jturiit T łu m u  an. — 
Dass liadrian seine Tiburtiniscbe Villa unter andern audi 
Tempe benannte (Spartian. Adrian. 26,) j  kornmt hier niclit in 
Anscblag, da nur die B e r u b n itb e it ,  niclit die Aebnlicbkeit 
des Tempe es war, was ibn dazu yeranlasste.

xtti.it
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irgend cincn uiilier bestimmendeu Zusutz, Tempe geiiannt 
w ir d , s ) ,  beweist, dnss dieses Wort in seiner eigcutliclicii 
und erstcn Itedeutung dcm tliessnlisclieu Tempe zukoninit und 
nur durcli Uebertragung nucli nuf undere Orte angcweudet 
wurdc. Nuclidcm es einmul, besonders bei Diclitern, gebraucb- 
lirli gewurden, in letzterer W eise das Wort anzuwenden, be- 
zeiclinete mau oft durcb eincn Zusatz seine eigentliclie Iłe- 
deutung * J).

42) So bci Strabo on vielen Stellcn, bei Philnrch. Flanm. p. 370., 
Mela 2, 3, 2. (hic n o b i l ia  Tempe) u. A. Vergl. auc'' Ouul. 
nici. 1, 569: uocnnt Tempe.

43) Es kotnmen ror: Tń Tffint) nt Otrritheń, z. B. Aelian. u. h. 
3, 1., r« !>' OiTTitllif Tffinri ib ., Thessalien und Thessnta 
Tempe, llnrat. od. 1, 7, 4., Plin. 16, 44., Pencin Tempe Ti tg. 
ilrtirj. 4, 317., / f iy t io i  Tć/enta Tlieocril. I. c. — Catull er- 
wiihnt epilhal. 35. Plilhiolica Tempe. Manche liabcn dics auf 
den, Ton Lirius 32, 4. bcachricbenen Pass bei Tliaumaci in 
Pbtbioti8 bezogen; es kann aber nacli dem Sinn und Zusain- 
inenhang der Catullisclien Stelle nur das eigentliclie Teinpc ge- 
ineint sein. Der Beinainen Phlhiulica darf nicht aullallen; dic 
lateiniscben Dicliter sind kcine so hiikeligen Geograpben, wie 
wir, an die Accuratesse der modernen Dicliter in sulclien Din- 
gen gcwobnt, oft glauben, und sowie Yirgil den Acliill Achilles 
Tarissacus nennt und darnit nur Thessalien, dessen bedeutcndste 
und den Rómern atn meistcn bekannte Stadt Larissa war, ais 
die Hcimatli dieses Hclden bezeiclinen w ill, so gebranebt aucli 
Catull In jener Stelle Phthiolicus fur Thcssalicus. Nennt ja docb 
aucli Kallimach in Del. 111. den Peneus /h ien i 'PlhtStal 
Der rbmischc, wie der griecbische Dicliter dacbten bci dem
Worte Plitliiotis zngleich mit an Thessalien, von welchem 
Landc Plitliiotis cin Viertlieil war. Ja selbst die alten Geogra- 
phen hicltcn da, wo sie nicht gerade streng geographische 
Zwecke hatten, nicht mit der Aengstlichkeit, wie wir, geogra- 
phische Bcgriffe immer in iliren bestiinmten Grenzen beschrankt; 
Strabo z. II. lasst, 8 p. 383. den Deukalion das, ron den Flus- 
sen Peneus und Asopus begrenzte Land beherrsehcn und nennt 
dasselbe Phtliia, obgleich er, 9 p. 432. den Begriff Phtliia nicht 
iiber die Sud-Grenzc der thessalischen Kbene ausdebnt und 
niemals im Alterthum die, zwischen dem Peneus und Othrys 
liegende Ebcne zu der Landschaft Phtliia oder Plitliiotis gc-
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Es ist interessant, durcli <lie Fergleicbung der Orte, nuf 

welclie der Kameo Tempe iibertragen wird, und durcli die 
Zusainiiienstellung der Itegrilfsbestimmungen, welclie man dem 
Worte beim appellatiyen Gebrauche desselben beigesetzt findet, 
denjcnigen Charakter, welclien die Vorstclluog der Alten iii 
dem Worte Tempe umfusste, oder, w ic Eustatbius (zu D iu n y* . 
1017.) es nennt, das T fym ó ó tę  auszumittteln. Fon deo kurz 
zuror iu einer Notę angefulirten Orteo, welclie mit dcm Ka
men Tempe bei den Alten vorkommen, ist Kenie gnnz unbe- 
kannt. Dapbne ist nacli Strobo 17, p. 750. ein Flecken bei 
Antiochia in Syrien mit einem grossen sebattigen lla in e, der 
80 Stadien oder 2 geograpbiscbe Meilen im Umkreis bat, von 
Quellen reicblicb bewiissert w ird , und in sciner Mitte einen 
geweiblen Platz mit einem Tempel des Apollo und der Arte
mis entbiilt. Die Lagę dieses, von den ersten Seleuciden on 
bis in die Zeit der christliclien Kaiser binein selir beriilinitcii 
Lustortes ist nicht ganz siclier ausgemaclit. Pococke (Kescbrei- 
bung des Morgenlandes u. s. w. T li. II. S. 282— 284.) setzt 
Dapbne an die Stelle des, etwa 5 engl. Meilen siidlicli von 
Antiocbia ani Eingang eines Gebirgspasscs gelegenen Ortes 
Battelma und bałt eine anliegende halli rundę, nuf der einen 
Seite an das Gebirg anstossende, auf den iibrigen Seitcn et- 
was steil abfallende Ebcne fur die Stelle jenes Hoins. Mag 
nun diese selir wabrscbeinliclie Annalime Pocockc’s riclitig sein 
oder niebt, sovicl ist auf jeden Fali gew iss , dass der Hain 
Dapbne kein Engposs war; es bleiben dnber nur die Ouellcn 
und der Hain mit seinem Schatten, vielleiclit aucb in etwas 
die Heiligkeit des Orts und die, in ilirn geboltcncm Feste uls 
der Charakter iibrig, wclcben Dionysius bei der Anwendung 
des Wortes Tempe im Auge batte* 44). Inter dcm Mcdiscben

rechnet wurde. — Zu den angefiibrten Stellen geliórt nocli Se- 
necn Herc. fur. 980., wo unaer Tempe Macctum Tempe ge- 
nannt wird.

44) Ańenus gibt daher audi in seiner Uebersetzung ▼. 1078 die 
Stelle des Dionysius dureb: hic n em oroaa  oireni Uaphnne loca 
wieder, und Eustatbius erklart die Worte: i« Jatf-riK
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Tempe verstebt Diouysius, wie der Zusauiineubang zeigt, dic 
scbbnen, fruclitbnren und von Fliissen und Bachen durcbstrdm- 
ten Waldlhaler und Tlmlcbenen von Aserbidscban und Irak 
Adsclicmi' ł ). Die Namen Cycneiscbes. Uelikoniscbes und Teu- 
messisches Teiupe bczeicbnen zwar Gegenden in Biiotien, sie 
sinil ober zu unbestimmt gebraucbt, ais dass uus ibnen etwas 
fur unsern Zweck gescblosseu werden kónnte. Untcr dem 
Heloriscben Tempe versteht Ovid eine Gegend an dem Helo- 
rog, dcm jctzigen Abisso-Fluss, und an der gleicbnamigen Stadt 
auf Sicilien nalio bcim Forgebirg Pacbynum. Dicse Gegend 
ist kein Tbal, sondern eine Ebene; sic zeiebnet sieli nucb Fa- 
zellus*6) durcli ilire Anmutb im Allgemeinen, iliren Reicli- 
tluim an Blumcn, ibr scbóncs Griin und den Gesang der V8» 
gel insbesoudere uus, und diese rubige Heiterkeit, yerbundeii 
mit der Lieblicbkeit des sie durebstriimenden Fiusses, ist, wie 
man sielit, der Grund, warom Ovid den Namen Tempe auf 
dieaelbe ubertragt. Das Reatiniscbe Tempe ist das Tlial, wcl- 
clies der Felinus nacb scineni, uuter dein Namen des Wasser- 
lalls von Terni bekannten Sturz bis zu seiner Mundung in * *

durcli: rti tfji J ń i/f tK  aiauiiSr) dńai) x«) xoiliófitnu; letzteres 
Wort, in der Bedeutung einer thalartigen Ebene genominen, 
widerspriebt der Strabonisclien Bescbreibung des Dapbne nicht. 
Die anonymen Scholien zu Dionysius und der Paraplirast Nice- 
pboms erklaren jene Worte durcli a rifu fia ra , indem sie den 
Begriff eines Kngpasses, den s ie  mit dem Worte Tempe zu 
rerbinden gewobnt Waren, auf Dapbne irrthumlicb ubertrugen.

46) Kustatliius sagt in seinem Comrnentar mit Beziebong auf die 
spater folgende Bemcrkung des Dionysius, dass ein Tlieil der 
Meller fx Irtotijot tlt tu e r fa  wolmeten: /Znrrnif jrtn h ’9n lu -  
atoi (iau trii riunoidiję ó roioerof ronóc 5roi (itSJrję t a r t y  
ilauierj yrrp la n e  o loeit rif ^nafitet/, rinoe ł t / lo r in  zrrrńd- 
(iurof Ii xnl elf fioTaeue tteadoate fmrijdfioę. Er rerbindet 
also sonderliarer Weise mit dcm Begriff Tempe die Vorstellung 
des Smnpfigen, ungeaclitet diese weder in der Art, wie Diony
sius das Wort Tempe gebraucbt, Uegt, noch irgend in den 
Schriften der Allen das Smnpfige ais ein Tlieil des Tempe- 
Charakters erwabnt wird.

46) FascRus de relnu Siculm, der. I. M . 4. cnp. 2.
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den Nnr durciiliiuft, ein durcli waldbedeckte Berge verengtcs, 
guellenreiclies und frurlitlmrcs T lm l, in welcbem nur nuf der 
einen Seite des Elusses die Felsen einen, bnld rnelir, bnld we- 
niger engen Ourchgnng ycrstatten * 7). Unter dem Dutisclien 
Tempe werden von dem, bei Stepbanus nngefubrten Verfasser 
der Gigantiaden wułirscheinlicli die Thiiler nin Eusse des Ossn, 
an welcbem das Dotion-Eeld Ing, verstnnden; sie Bind reicblicli 
vnn Quellen und Biirben liewiisacrt und durcli eine iippige und 
stets friaclie Eegetution nusgczeichnet.

Verbindet mon nun das Resultut dieser Tergleicliungen 
mit dem, was sich ans der Zusammenstellung der, bei dein Ge- 
braucbe des W orłes Tempe ais eincs Appellntivums augewen- 
deten Beiwiirterł s ) crgibt: so (bidet man, dass die Vorstel- 
lung der Alten in dem BegrifT Tempe einen Ort umfnsste, 47 48

47) Man kónnte unter dcm Reatiniaclien Tempe auch das, von dcm 
Velinus vor seinem Fallc dnrclistrómte Tlial rcrstehen, da die 
Lagę dieses Ortes Ton Cicero nnbestimmt gelassen ist und 
Niemand ansser ibm des Keatinisclien Tempe gcdenkt. Dieses 
durch bedeutende Berge begrenzte Tbal war fruher ein See, 
indem ein Torliegender Berg ain Knde dcsselben den Lauf des 
Wasscrs hemnite. Manius Curins Dendatns durebsebnitt diesen 
Berg da, wo jetzt der Wasserfall ist, und so blieben nur in 
den Vertiefungen des Tlials einzelne kleine Scen; der iibrige 
Tbeil desselben bot ein, dnreb Fencbtigkeit, Onellen nnd giin- 
słige Lagę gegen die Sonne bóclist fruclitbares Land dar, wel- 
clies man die Kuter Italiens nannte. S. Mannert Geogr. der 
Griecli- und Rom. Tli. IX. Bd. 1. S. 529—532. Er erwahnt 
das Tlial zwisclien dcm Wasserfall und der Mundung des Vcli- 
nns niclit und bałt den letzten Tlieil des so eben bescliriebenen 
fur das Reatinisclie Tempe.

48) Es sind nur folgende: frigiiln (Virg. georg. 2, 469.), Zeplujrit 
nyilnln (lloral. od. 3, 1, 24.), unibro»n nnd lenebrotn (Sini. 
Thcb. 6, 88., 10, 119.). Ilinen sind nocli die, in dicliterisclier 
Spracbe dem eigenttieben Teinpe beigelegten zuzufugen, nam- 
licli: xtt!.ń (Theocril. I. c.), liritlnnlin (CaM I. epilh. 286.), nc- 
nioruan (Lnrnii. 6, 345 .), viridi luccnlin futno (Tnler. Fince. 8; 
452.), opaca (Senec. Trontl. 815.). cnva (Solinus, von For- 
cellini citirt).
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welcben (iuellen u nil Flusse, eine reiclie Yegetation, besonders 
Wuldung, und, ais Wirkung von ilinen, kulilung und Scbatten 
uuszeiclineten, und dass dieser Ort in der klassiscben Zeit des 
Altertliums fast iminer ais ein enges Tliul (tretya), oder ais 
eine tlialartige Ebene (xo/Zai/<u) gednclit wurde. Das Heloriscbe 
Tempe mncbt vou dem Letzteren eine Ausnabme, und bei dem 
Daphnc fiudct ebendassclbe in so ferii Statt, ais eiu Hain von 
2 Dleilen im Umfung bdcbstens nur ais eine Tbalebene in selir 
grossem Styl gednclit werden kann119). Besonders bciner- 
kenswcrtb ist est, doss man sieli ein , mit dem Kamen Tempe 
bezeiebnetes Tlial stets von einem Flusse durchstrómt vor- 
stellte, weswegen aucli 1'hilostratus 40)  dies ais einen Haupt- 
tbcil des Tempe-Cbarakters anfuhrt41). 49 50 51

49) Dass, wie Y'ossius obseru. in Melnm p. 143 sq. sagt, bei den 
spiiteren Gricchen und Kónicrn Ilaine, Wiesen, Garten, kurz 
jeder amnuthige Ort ii ber hau pt Tempe benannt worden seien, 
kann sieli nur auf die, niclit melir dem klassiscben Alterthum 
angehórenden Scliriftstetler bezieben.

50) Philoslral. rpisf. 20, p. 925. Olear.: Koi(i<oaiv ol ( t i r  puq- 
^rtpoi nlloię, ni di "Ellijyts xęayeoir, ni Si oipSulfioi fiieifii- 
ę o if , « /  di rijtS ta tio is , q Si yij o ę to i, r« di ńnt) ra n a if , q 
Si Ihuaooa yijooif, ni Si rurooi x ( q« o iv . ol Si noia/io l tSfi- 
77(011*, ul a ó in s  Itt/KJW.

51) Die Charakteristiken ans der nicht melir klassiscben Zeit liaben 
fiir unsern Zweck keinen Werth, da sie weder auf einer n o ch  
b e r r s c h e n d e n  Vorstelinng, noch aucli meist auf der eige- 
nen Ansicbt einer Gegend beruben, sondern nur Notizen aus 
der Lectiire sind. Sie sind aber deswegen interessant, weil sie 
hałd den einen, babi den andern Theil des Tempe -  Cbarakters 
besonders herrorheben oder aucb denselben in seiner griissten 
Aiisdelinung zeigen. Alle Stellen dieser Art autznsuchen, ver- 
lobnt sieli der Miihe nicht; ich (librę daber nur diejenigen auf, 
welche melir znr Iłand liegen oder die ich zufallig fand. He- 
sychius sagt: T(finq  r« ańrStrS^u jrutęlif n y ig  Si r« o ttyu  
rwi- d(jiui*. Suidas (T. III. p. 446. Kusi.) gibt folgendc Er- 
klarung: T. r« xo,iuiuutu • xul T((snq ta  p t in iu  iiuy iiję 
8(rr«if«» óp(Jx 7rsęl rói* "Ohunor x«l nji* "Oaaity ta tr a -  
xuHóiov dl xal Ir ituai roię óf/tair ul ortriórutui Snxjiol.ul 
xu\ nt oecdfrdyoi fottoi. ISiutę dl M nxtSonxu ópij oCiw xu-
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Im Mittelulter ist tlas Wort cine ullgemcine Bezciclmung 
fur 1’iisse, uline Rikksiclit aut denjenigcn Charakter deraelben,

Hoefitra xtd ol o tty tn  tojioi. 7/pódoroę- M ens tr/y ty  M a -  
galtuiyi fidyi/y O trralo) tfiijifioay d tla u y ttt trjy dnó(fga{iy  
nSy Ttfinujy. (Die Stelle ist interpolirt, da die HIaxtdoyixb ugij 
niclits Andercs siml, ais die vorher erwalinten a tty d  zwischen 
dcm Olymp uml dein Ossa, and Suidas unmóglich ebendiesel- 
ben Berge macedonisch nennen konnte, die er kurz zuvor tlies- 
saliscli genannt hatte; ich lialte dalier die Worte hffuts . . . . 
ró/ro/ fur einen Zusatz von fremder Iłami.) Das Etymelogicum 
Magu, sagt: Tfim t) td  fittitĘb ruty d ttta ).lu s bgóiy neęi tby  
"Ohi/inoy xtd tfjy "Oaauy a tty d -  xaHólov di xtd (y  naoi 
to if bgtaiy ul artytbtuttti JiajM .td (iitx fl.), ui; .jioyóaioę b 
ntęii/yi/ri/f — nufidttję 7Tf'p« tff tn ta  K tgytjf. — I fy u  di 
tdę xa tadvattf xcd tfudtuatif ttby bgbiy, robę Jiuyęoot tó -  
novf. Tffinrf xtd td  a tty d  tuty ogfioy. I f y t ta i  tffim i xtd td  
fittu fu  tuty bgujy tniyoiftaia oloytl tgfni) tiyd  b y tu , ta  f i t -  
ta tgondę xtd Kilftiptit lyoyttt. Das F.hjmol. Guditm. gibt statt 
dessen Folgendes: T. td  fitta $ v  tuty O tirtM u f bgiSy n tg l 
toy ”Olvfinoy • xtd td  a tfgya (a t ty d ) -  xalF Zlov di xtd ly  
niiiJi toTę Sgtat o tty ió tu ta i d itxfio la l, xid td  a tfgya tiby 
bgfuiy- i f y t ta i  d i xtd tifi(it) (tffin ti) xtd td  auyJtySga (nna, 
oloytl tfttnr] t iy d , td  fietd  td f  tgondf xtd xd/ti(itif l%ovta. 
Ein altes Lcxikon des Uerodot sagt: T. td  a tty d  tuiy bgiiiy 
xal o! u M ty d g o t tónoi. Die zienilicli alten anonymen Sclio- 
lien za Dionys. 1‘erieg. sagen zu den Worten: tfu n ta  Kfgytff 
(Diougs. 219.); Efgyi/ llftyt) la d y  siHhonlaę naga tta iiixtuyo~i. 
td  di xoiJLa tuiy bgiiiy iffinrj naU trtai. tla t d i nag' abroit 
to if ylUKoipi tónoi ói/njżoł, oef xtd tffin ta  x a l t i  xftorvOiot 
xal xoi.idyuf. Eustathius bemerkt zu ebcnderselben Stelle: 
t fu n ta ,  toutfan ttdai/ xtd D.rj Xfgyt)f. . . .  Ol f liy  b ya to li-  
xify auti)y (tijy  Kfgrijy) b n o ti lt ty tw , ibf xtd b Auxó<fgioy 
ffu frttyti, ol di duriziji', rlioyuaiof di xtd di.i.01 yotfuy, ot 
tfftn ta  Jtfgurfi tlnuiy xal i.iuydda abtrjy nagaih)ioi. łi.uuli) 
yan td  t f  f in ta , uię xul td  (tetra lina T f  fin ta  di/Zot, buohof 
d f  xnł ni A/>jdix«. Die Scholien zu Theocrit. I , 67.: T. di 
ytxixtiif f ity  td  diaij. yvy <H tb  fitta^b tijf  "Oaatif xid tov 
'Olbunou y u g io y , Z fa ti n tg ixu li.it xtd uiantg in o  litiu f 
yytafitfi ngbf d ióg ifiy  ihggtiftfyor, di’ tjt u lli^ytibf ngbf 
tr,y ttbiuaauy $ ti. i f y t ta i  di touto 10 yaigioy tfu n ta  ( t t t -  
tui.ixd. Senius zu liry . Georg. 1, 469.: Tciiipe tiuli pro-

ntgixuli.it


wcleben dic frulicre Zeit in iltrer Yorstellung mit za umfassen 
pflegte1’ ). Dalicr wird zwar uucli bei den byzantinisclien 
Scliriftstellera das Tempo nocli zuweilcn mit diesem Namen 
benantil, ober nur sn, wie sic nueh die Passe des Toiirus, des 
Hiimus und anderer Gebirge Ttfinii zfję K ih x lu ę , t iiv

u .'s . w ., nennen, d. b. stets mit dem Zusatz „Tlics-
saliscb 5 5) .“

Dodwell und Clnrkc ycrsicliern, dass der Engpass jetzt 
von den Anwoimern desselben T z a m p a s  odcr T e  mb i ge- 

„ nnnnt werde. Diesc Namen waren unstreitig von dem aiten 
berzuleiten, und wiirden eiuen fortdaueruden Gebraueli dessel
ben bcim Yolk durcli nile Zeiten liindurch ynraussetzen; dies 
aber, und der Cmstnnd, dass die iibrigen Reiscnden nichts dn- 
von wissen, sondern yielmcbr zum Tlieil sogar yersichem, der 
Name Tempe wiirc gnnz yerscbwundcn, macbt mieli zweifeln. 
Yielleiclit bat Ciarkę die Ilencnnung Tembi nur bei Geistlichen 
oder andern Leuten, welche dic nltcn Grieehcn lesen, gebort, 
und das DodweIPsche Tzampos berulit yielleiclit ebenfalls auf 
einem Missycrstandniss, indem der Pass von den Tiirken der
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prie lont nmocna Theggnliae, nlugioe cujugeis loci nmoenitas. 
Die Scholien zu Sini. Theb. 6, 88.: T. lora nmuenissintn 
redtliln nb nrborum umbris et nlio gila, ul ipgn Tempe oideri 
pogsinl. Timae. p. 180. Ruhnk.: T. f i i i t t t i  ópwy orf rórijrof. 
Mogrhopulug nfpł o/fjiuy, p. 22. cdii. Slephani: tfuaoę  ró rov 
ó(>ovi xo(ltofia. Schol. zu Horal. ml. 1, 7, 4.: Tempe amoena 
lora sani Thcggnline.

52) Vgl. iłu /•rrsnr zu .4min Comn. 5. p. 139. und gloggaria grnee. 
el lat. ele. unter dem Worte: Tempe. Anna Komnena sagt, 10. 
p. 272.: rn ynp rĄ iai,, ita tp  xktioovpaf (rltwurns) q IJtuiif 
otdt yktuoan. Du Tretne fiilirl in scinem Lezikon ein Diplom 
vom Jalire 1235 an, in welcliem es heisst: mm amnibug appen- 
diliig, prnlis, pnsruis, gtjh-ig, agrie, at/aie, tempe, el omaibug hu- 
juemodi pertineuliie-, liier beileutet wohl tempe niclit einmal einen 
Engpass, sondern stela tu r comiallig.

53) Vgl. Nicei. Chon. annnl. p. 344. 387. 390. Par., Demelr. Ctj- 
don. nionodio p. 315. und ubcrliaupt <łu Fregne im Gtossarium.
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Scliluud yon Boba (Buba llogazo) oder w in ia n u  genonnt 
und das Wort Baba vuu den Neugriecben M nttfinuę  oder 
auck bios Baba gesckrieben w ird 5’ ).

L y k o tto m io n  oder L y k o e to m o  ist nacli laudoncourt 
und Pouqueville eiucr der Numcn, welcbe der Pass lieut zu 
T ogę fiilirt, wogegen jedock Bartkoldy versicbcrt, duss dcr- 
selbc nickt mclir yorkomine, und andcre Reiscnde gleicbfulls 
iku nur ais einen, im Mittclalter gebrauckliclicu Nainen anfiik- 
reu. Lykostomion wird von Kanlakuzcnos zweimal 2,
28. p. 289. und 4, 19. p. 776 .) crwalmt, ober nur ais der 
Namc eiuer Stadt, die in der Gegend yon Scryia, Plutamon 
und L arissa, also in der Ndlie des Tem pe, gelegen gcwescn 
sein niuss; und nacli łlawkins und Bjornstalil (S . 213.) f iilir t  

der Bisckof des, das Tempe und die anlicgende Gegend uin- 
fussenden bistricles nocli jetzt den Namcn ’Zfn/oxo7Zoę ID .a- 
TUfióriję xui ,/lvxoaiófiov. Auck Meletius erwahnt einc Stadt, 
die jetzt Lykostomion keisse, und sag t, dass sie der Sitz ei- 
nes Bischofs sci. oder ntóiov .A vxov  heisst bei
T zetzcs zu L y c o p h .  901. der Ort, wo c iii W olf, der die 
Hecrde des Pelcus aufTrass, in eineu Felsen yerwandelt wurdc * s);  
dicser Ort ist nbcr nickt das Tempe, sondcrn gekórt, wic aus 
A n to n in . L ib e r .  38 f in .  und O vitl. met. I I ,  346 —  409. 
kervorgeht, in die Gegend ynn Pbokis, Lokris und dem Land 
der Trackiuier. Ausserdein findc ick den Nomen Lykostomion 
nur nocli bei Anna Komnena A le.T . 5, p. 139 — 142. erwahnt. 
Hier wird namlicb crzablt, dass Boeinund aus seinein Lngcr 
Jiei Larissa ausgcriickt sci, und einen Tlicil der Truppcn des 
Kaisers Ale.\ius Komnencs angcgrilTen babć, uud dass diese, 
yor ilim zuriickweickend, 7ipóę ló  Ą vx(ia iófuov  geOolicn Wa
ren; walirend dessen liabe ein anderer Tlieil des griechiscken

54) So Omlet sieli der Name aut der Kartę des Grieclicn Kigas
(X « p r«  riji 'L iiaJos . . . .  btJlo&tiOa nunit to i  'Pij/ic l l f -

©frnJ.ow, Wien 1797, in 12 Blattcrn). Die jetzigen
Griecken sprechen namlicb p n  wie b ans.✓

55) Das Ktymologikum Gndiannm nennt den Ort A bxuov  und sagt, 
es sei eine Stadt Tliessalieas.

4
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Heeres Boemund's Lager eingenommen, und nun waren so- 
gleicb dem Boemund Buten nacligescliickt worden, urn i lim dies 
zu melden, diese liatten ihn auf einer Inscl der Salabria (des 
Peneus) angetroffcn, in{Qxo/.inf>v n  xuvy<'j/.tivov, ontę xui 
lifyo t tov vvv ntęitiidtTtui xul n tą u ffę tta t • to r to  yu ę , fahrt 
Anna fort, noXX«xię flły e  (iaęftaęRjiw tó  j4vxootó(.uov, on  
tó v  d ę  \ ix o v  o tófia  lxf(ialov. Aus diesen letzteren
Worten scbloss mań, dass Anna nnter dem Lykostumion einen 
Engpass verstche; und duch kann jenes Wort Bncmund's sieli 
ebensngut auf dic Stadt Lykostumion bczielien, iu welchc er 
den flielicndcn Feind getrieben batte, und aus welcber der- 
selb e, w ie er sieli daclite, ilim nun niclit melir entwischen 
konnie. Wcnn dies, w ie es mir sebeint, die einzige Stelle 
ist, aus welcber man scbloss, dass Lykostumion iin Mittelalter 
der Name des Tempe gewesen sci: so stelit es nocli sebr dn- 
bio, ob je  der Pass diesen Namen batte. Cebrigens fcldt, w ie 
man siclit, nur der bistorische Beweis dafiir; der Name an und 
fiir sieli selbst stelit um so weniger im W ege, uls nach 
Tzschucke zu M e la  2, 3, 6. aucli der Engpass der Tliermo- 
pylen in der neueren Zeit B o cca  tli lv p o  lieisst.

Bognzo, d. i. Schlund, nennen die Ttirkcn jede Vcren- 
gung des l.andes oder des Meercs, w ie z. II. dic Tliermopy- 
len und den thracisclien Bosporus; deswegen lieisst bei ihnen 
aucli dns Tempe B a b a  B o g a u o ,  d. h. Schlund ron Baba, 
auch sclilechtweg B o g a to  oder B a b a  (M n u fin u , M rta- 
/urraę); und dies ist jetzt der gebrauchlichste Namen des 
Tempe l 9 ). •

Nacb Pouqueville soli dasselbe jetzt ausserdem aucli D e r -  
ven i und S ch lu n d  von S a r a t t f a r  bcissen.

56) Pbilippides (yrtuypa^. xf<orrpixij p. 203.) und Meletioi luh- 
ren nur Baba (M n au n n t)  ais den jetzigen Namen des Eng- 
passes an.
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10) Uebcr tlie, mis deiu Altertluiin ilbcrlicfcrtcn 
łteschreibungen des Tempe.

Einer eigentliclien liescbrcibung, wclclie dus Tempe bo- 
souders und in jcder der, bei demselLen Slalt (indenden Riick- 
sicbten scbildertc, wird in den Scbriften der Allen niclit gc- 
dncht; wir liórcn nur vun solcbeu Itescbrcibungen, die gele- 
gentlicb gegeben werden, mit der einzigcn Ausnabme der Aeli- 
uniscben, (lic jedocłi dus Tempe zwar zum Gegcnslund einer 
bcsonderen Scbilderung but, ober dieselbc niclit uuifussend, 
sondern von einem eiuseitigen Standpunkte aus gibt,

Tbeopomp bat nncli dem Sopbisten Tlieun (p ro g ym n . 
2, p. 19. I le in x .)  im neuDten Uuclie Beiner Pbilippikn dus 
Tempe bescbrieben. Diese Beschreibung ist ulso nur eine ge- 
legentlicbe, und wird von Tlicon neben die Uescbreibungcn 
der Pest und der Itelngerung von Plataa des Tburydides, die 
von Ekbalana des llerndut und abnlicbe gestellt.

Cutull sagt ep ith . 286 ff. cinige Worte iiber dus Tempe, 
die man ebenso wenig ais dus, wus llerudot 7, 128 f. gibt, 
eine Beschreibung neunen kann.

Plutarcb (F la m in . p. 370.) bescbreibt cinen Engpass in 
Epirus su , duss er ibn mit dem Tempe lergleielit, und gibt 
auf diese W eise iudirect eine Scbilderung des Lelzlercn. Er 
sa g t: „Der Engpass ist niclit weniger fest, ais das T em pe; 
die srbónen und friscbgriinenileu Halinie und Gcstraucbe aber, 
sowie die Erbeiterungen und die lieblielien Auen, wclclie die- 
ses auszeicbnen, bat er niclit (x«ZZi; dt d/edpoii' wę lx tiro i,  
xa'i rf.ionuTTgu v lr tę ,  xai ó iu ip ifiu ę  xa i łu p ó i iu ę  jjdfię o ix  
i /o r o i) . Indem aber grossc und liobe Gebirge von den bci- 
den Seilen zu cinein sebr lungen und ticfcn Scblund zusnm- 
mciitreten, so erbalt dudiircb der ibn durcbslrdmcndc Apsos 
gunz das Ausseben und den sebnellen Lauf des Peneus, da er 
den ganzen Fuss der Gebirge licdeekt, und neben scinen^ 
Bctte nur cinen abscliiissigen Rand und einen scbmalen P*1' 
iibrig liissl, der fur ein Heer jederzeit scbwicrig, wr 
aber beselzt gebalten wird, scblecbterdings niclit z’

4 ’
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ist.“  Diese kurze vergleicbende Itcschreibung fasst die zwei 
Hauptgcsicbtspunkte ina A uge, indem sie zuerst die Schiinbeit 
des Tempe und daun die ttescliaflenlieit desselben, uls eines 
Passes, seliildert. Die T lieile, aus denen die erstere bestelit, 
sind kurz und ricbtig dargestellt, wie aus dem, was wir oben 
gegcbcn liaben, hereorgeht: die Scbdnbeit und Ueppigkeit der 
Yegetation, und die liebliclien kleinen Stellen, welclie liier und 
da am Ufer des Flusses sich ais Ruheplatze darbicten (—  denn 
diese meint Plutnrcb unter den S tu ię ip u ię  und l-ninaai — ), 

sind allerdings von dieser Seile ber die Uauptziige des Tcmpe- 
Cburaktcrs. Auch ais Pass ist das Tempe seiner wirklicben 
Iteschaftenbeit gemiiss beschrieben.

L iriua*7) bat bci seiner Ueschrcibung weder den geo- 
grapliischeii, nocb den asthetiseben Charakter des Tempe im 
Auge, sundern beriieksicbtigt Idos die liedeutung desselben ols 
eines, die Ycrbindung zwiseben der macedoniscben Seekiiste 
uud dem inneren Tbessalien unterhaltcnden Passes, nameut- 
licli in militairischer Hinsicht. Yon diesem Standpunkte aus 
besebreibt er natiirlich nur die Strasse und die dieselbe ver- 
tbeidigenden Forta, und beriieksicbtigt in ltezug nnf den Ein- 
druck, welcben das Gnuze nuf das Gemiitli des Wanderers 
maclit, nur das Gefiihi der grdsseren oder geringeren Siclier- 
licit und ltequcmliclikeit. Ilalt man dies bci der lieurtheilung 
der Lirianisehen Kescbreibung fest, so wird man dieselbe nicht, 
wie Huwkins getban bat, mit einer allgemeinen, allc Riick-

57) 44, 6 .: . . .  Aioił enim Tempe salin), elinnwi non bello fiat in- 
feelus, Iransilu difficilis; nnm praeler anguslias per guingue mil- 
lia , gun erąiunm jnmenlo onuslo Her cel, rupes ulrimgne iln ab- 
tcistae sunl, nt derpici eŁr sine certigine guadam simid oeulonim 
animigue postil. Terrcl et smutas el nililndo per mediam cnllem 
lluenlis Penei a mnie. Hic locns, lam suaplc natura infeslus, per 
gualnor ilislanlia loca praesidiis regiis fuil insessus: unum in- 
primo adiln ad Gonnum ernt: alleriim ad Condylon castello in 
ejpiijinabili; tertinm circa taipelhunla, gnem Charaea appellanl; 
gnartiim ciae ipsi, gna el media cl anguslissima lallis esl, ini- 
posi/nni, gnam vel dcam nmiatis lueri facile esl.
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sicbtcn uinfassenden, vergleicben, unii su ais mnngelliaft tadeln, 
sondern mmi wird in ihr das Tempe von jener Seite ber mit 
cbenso exncter Trcue, ais reichlialliger Kiirze geschildert linden.

I)as, was Ovid vom Tempe s a g tJfl) ,  wird mit Unreclit 
cinc Besclireibung desselbeu genannt, indem er selbst es we- 
der iin Allgemeinen, nocli in irgeud einer besondern Bcziebung 
bcscbreiben will. Er erwalint dasselbc nur, uin den L'eber- 
gang von einer Erziililung zu einer andern zu bilden. Nacb- 
dem er namlich die Metamorphose der Dapline, oline dabei 
des Tempe zu gedenken, erziililt bat, sngt er, dass ihr Vater 
Peneus in einer Eelsenlibblc des Tempe wolnie, und dass da- 
bin die andern Flussgbtter gekommen seien, urn ilim ibre 
Tlieilnabme zu bczeugen, mit Ausnahme des Inacbus, welcbcr 
um seinc verlorenc Toebtcr Jo getrauert liabe, und nun er- 
zalilt er die Geschicbte der Jo. In diesein Vcrlauf der Erziih- 
lung gibt Ovid eine Bcscbreibung des Peneus iin Tempe, niclit 
des Tempe selbst, dessen er nur in sowTeit gedcnkt, uls fiir 
jenen Zweck nóthig ist. Alle Rcisenden babcn dies iibcrse- 
lien und maclicn dulier dem Ovid, w ie aus gleicbem Grunde 
tbeilweise dem Livius, unbillige Yorwiirfe.

Des Plinius Beschreibnng” ) ,  die das Tempe in geogra- 
pbiscber Hinsiebt scbildert, leidet an Unbestimmtbeit und llu-

58) Ouid. met. 1, 568—576.: Kst ncmiw llacnionine, praerupln 
uiulique claudil Silna: nocant Tempe, per quae Peneus ab ima 
Kffusus Pindo spumosis nolnitur undis, Oejcctuquc grani tenues 
agitnntia fumos N  ubiła conducit summasque adspergine silcas Im- 
pluit et sonitu plus qliam nieina fatigat. Ilaec donuis, haec se
des, hatc suiil penetralia magni diiniis: in hoc residens facio de 
caulihus antro Ludis jura dabat Ngmphasque colentibus undas.

59) Plin. 4, 8 .:  . . . .  Peneus orlus ju rta  tiomphos interque Ossam 
et Olgmpum nemorosa connnlle deflueus quingentis stadiis, dimi- 
dio cjus apatii nanignbilis. In co cursu Tempe nocanlur quinque 
mil. passunm longiludinc et ferme sesquijugeri latiludine, ultra 
cisum hominis atlollentibus se dertera laevaqne leniler conneris 
jugis. Intus sua luce (Salmas. liest sub luco) niridante allabitur 
Peneus, niridis calculo, nniomns circa ripos gramine, cauorus 
nnium concentii.
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yollstandigkeit, utul ist durcbaus niclit geeignct, dem Leser 
einc riclitige Vorstellung z u gcben; dcnn dieser kann sieli 
nach dersellien nur ein gewdlinlicbes, yon ullnihlilicli abgedncb- 
ten, keineswegs seliroff ansteigenden Bergseiten uingebenes 
unii vou cia-ui anmutbigen Flusse durchstrómtes Wuldtbal vor- 
stellcn. Wus vou dcm Flusse gesagt wird, sind unwesentliche 
Dinge; die geographiscb oder rielmehr geologiach (—  dies ist 
bei den Altcn noeb niclit bestimmt gesebiedeu — ) selir wicli- 
tige Form der Felsen ist falscli gesebildert, und jcne W iditig- 
kcit gar niclit beriilirt; der Klrasse wird mit keinem Worte 
gedacht, und der aslhetiscbe Charakter des Ganzen nur rag  
gesebildert. Mit c i nem W orte, ebenderselbe Vorwurf, den 
mań dem ganzen Werke des 1’linius maclit, dass es namlicli 
niclit von dcm, auf einer bestimmten Idee beruhenden Zwccke 
wisscnschuftlicher Erkenntniss, sondern von dem Wunsclie, Ge- 
lesenes, soweit es interessant ist, gelebrt zusammenzuslellen, 
ausgegangcn ist, trifft auch di esc maDgelhaftc und unbestimmte 
Bescbreihung des Tempe.

lleber die Aelianiscbc Bescbreibung'io ) fallt Hankins, 
walirend diesclbc ais treu von den iibrigen Reiseuden mclir

60) Jelinn. vnr. Ust. 3, I . :  "/'fot ooy x« l r«  x<oloiiu{i'« Tć/jnr] 
r«  Hftr«il<x« duiypai/auuti' riJ Z ó /fi x«l iian buaiop tf. 'ilfio- 
ióyijn a  j'«p  xn ł ó ió yo f, t a f  f/ij duyaftty tf ę«attx!)y, fiiidiy  
u aH tyia itęoy, oan fioiJLtnu, Jtixyv>'ai tiuy ayjniay niiy xntń  
](HI>ounyluy foirtuy. “Eati Jr, x <uqo(  fttTitflt Kffuifoę rod Tt 
'O).vu:iqv, x « ł irfi "Oanr,;. "Oni d t nriżr* la riy  {im niip iltt, 
x« ł oioy drró r/co f 9t(nę i/nnyiiJm  ti<Miyiau(y«, zo l ftiooy  
<Jt/«r«i /w a io r , ov ró ( t iy  uijxos (n l Tioo«p«xovrn dojxet a m -  
itlous, róyt uijy nhitoę. r;) fify  (ort nMilęon, r j  di x«l n ltio y  
blfytn. 3i«ftAri ,ti ptltron nirron ó xnlońitfyoę / / i jr u ó f*  #/,* 
jo iiroe d i zo l oi to i/ro l rrorouol av(tb('avai, zo l &raxoiyoSyr«i 
ró utSun oórtó, zo l Zp /ó ibrror toy  I l ir t io r  (xth-oi fify«y. 
.littTęiflut <J’ fz r, noix(ia i z o l naxto3anat ó rórroc ońioi.

. nvx óz^ptua/zijt / r io ó ;  Zpyo, A U «  'funt tu; tw tbfia ta , t l i  xal.- 
lo (  rotf ' f i io i if i ia a u ly n ,  ort lbaftj!«vt yćytn iy  ó ZiJpof. 
K u to ;  f lty  y»o noki;, zo l tu u ul a lam o; (rnxua{ti. zo l r f -  

xul iIZzijz taiy tb y ty u y  u u n A tiy  zorti not- ńi/’i;Z(5z <!(y- 
dpmi' d r ip n t i .  zo l ovfin(g>vxfv ni-ioi;' noi-i-i dt a u fin ;, i
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uder wcniger gclubt w ird, folgcndes llrtlieil: „Die rlietori* 
sclie Kunst Aeliuifa erregt Erwurtungen, welclie uu Ort und

f jlv  7iębi autbv ibv nayoy b ya io tg ti  x« l f7itoxiuiti ibv n (-  
r(i« r, x« l fxt(v>) /j Iv v7toiuvUńyti, b(iuna d i tb ybodboy 7iav, 
xcd ta n y  byHaJ-piSy uurriyyęii. 'Ev ai/ToTs d i roię Jifoii 
xtd xalfii(ifyoi{ Slot) t (  fan  7ioix(J.it, x«l ńirodpo/itd o w t -  
y ti ; ,  fy  óioy 9 fnov; x u ra ya y tiy  bdoiTióęon fjifiara xtfrayib- 
y m , ii xal Jńfioaiy aOfiiyoif ipiytial/iti. .tnifóifoaai d i xid 
xpijyia aoyyid, xid ftnfióti yu fia ia  bJaiuiy if/v/Qiuy, xcd 7ntiv 
jjjtanoy. d fy tn u  d i n t edtirit rnurn xni to i{  Jouaafifyoii 
uyitllby tly tti, x<d tlę  iy f tu ty  abioię aufiflaJ-Jtallai. Kunc- 
<fovoi di x«ł 0 (ii'i5 ff «ii.oę i i i i i )  i iia n a ę fifyo t, xid fiah on t 
ol fjot/Otxol, xtd foTitSoiy tv  utiJ.it iti{  «xo «f, xnl nananf- 
finouaiy un&vwi, x« i a ty  ^ d o x j, dni 106 fifJovt ibv xtifiu- 
ioy  tiuv nooióyjiay utpayloayut. ix<irt(>rt d i rod no-
ntfiou ul dianitjliif tla iy  « t 7n>oti(>rifi(vtti xtd ał uyitmiuJat. 
Atu /jfauty d i nul' Tt/iniSy b I lyy tib i noic.ubi ffi/tn u . 
O/oHy x«t aędioę Tinoiuty fJ.a(ov tily.yy. lloJ.i.b d i x«r‘ «i’ rod 

oziii tx  niiy niitftiniyvxbni>y Jfybęuty, xal ruiv f$i)f/Trifif- 
vmv xlaJo>y rlxr(ttti, iu{ fa l  n Jdatoy ly t  b fffja t  « OTi ’’ nęory- 
xovotty fcttoatfytiy ty v  ajn iyn . xid ir« (i< /tix  ro if ażioeoi
7tJ.tiv xaut tyńjtoi. l ld i  d i ó n tę io izo f żtiuj ow la o n ’, uJJ.oi 
avv uJ.Jtoi{, x« l itiiouai, x« ł auyouafui noioSynti, xid au/iTtC- 
youaty. A n  ovy noU.tuv byiuty niiy 9vbviu tv , xtd nSy xt<- 
9ityi(óvnov a u y t/u it, ilxórui{ xtd  ro ff ffuSt^oyai, xnl roTt 
ni.fouaiy bautd au/tTninouttantbaty SjJionti. OSruę ttęu b 
n u y  b ii<n>xbt 'I rrtpł r<> x itiitiov  fx9 to i łb y  roaoy. E v -  
TttóShi ro i yuoi n « id t{  Otrnihuy xul tby 'AnóJ.i.utvu tby I h -  
Utoy xu9iyjua!>ui, x«rii Tujuamy/iit rod Atbt, ort iov Tlu&atya 
tby  ifttićxovia xu tttb$ tvan ’, i t i  ifu iu tto y ta  toui A tltfou i, 
tf/i Ebi fyobayi ib ftitvn iov. £ tn fitvu tait/ityoy ovv fx n tv -  
r ij i  łb» b ityy iji ib i  T lftn ix tj{, xtd laflbyta  z iridor t l i  ryy 
JtSiay Xl 'Vu "btbi iń y y y s ,  fi.Utiy t l i  J tJ .yob i. xtd
nanaiafitiy  ró /lu yn ioy  tby xhbi xul A y io u t mtiJa. Eon  
d i xid flutftbi fy  itbioi rf/i rórręij fy  y> xtd ffftttfayiaoato f xtd 
tby xfuiSoy u y t t i t .  K id  In xid yyy h o v i  fyydiou ol A t l -  
y  oi itaiJas tb y ty t i t  nffinouoi, xid ag/iO-faęoy tva  ayiSy 
uunuy. Ol d i 7niy«ytyófityoi xid fityallO7iQt7i£>{ Ihjaityttt 
fy  w i i  T fftn ta iy , uttluat 71aJ.1v, an ifilyo c i bab tb t '‘b’b( 
ftaifyiis biaTiJfiayitt, ity ' rjantg oby xid ló rt ó <7eo« fa te-  
yayibattto. E td  n\y odoi' fxtt'yiiy fg /O ilM , i) x « it ir« i p ly

utiJ.it
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Stelle selbst niclit vcrwirklicht werden. In der schbnen Be- 
schreibung des Tem pe, die dieser Scbriftsteller gegeben lint, 
scluńnt er den allgcuieinen Charakter dieser Landscbaft miss- 
kannt BU liaben, indcin der Anlilick des gnnzen i)efde's mit 
cincm Gcfiibl von Gcfahr und Scbwierigkeit, niclit von Siclier- 
beit und Sorglosigkcit begleitet ist. Mit c in em  W ort, das 
so vollendetc Gemiilile des Tem pe, welcbcs uns Aelian liinter- 
lassen lint, ist fast ganz imaginar.“  Dicses Urtbeil eiaes sonst 
selir yerstandigen und surgfaltigen Reisenden berulit aut einem 
ganzlicbcn Missyerstehen dessen, was Aelian will. Wcdcr die 
einzeluen Yerlinltnisse, dureb dereń Yereinigung das Tempe 
geograpbiscb gebildet is t , anzugeben, norii aucb den blossen 
astbetiseben Charakter desselben zu bescbrcibcn, ist Acliun's 
Zweck; er sieht yiclmehr, w ie die einleitenden Wortc seines 
Aufsntzes zeigen, das Tempe nur ais einen wiirdigen Gegen- 
stand k iin » tle r isc h e r  D a r s te lfu n g  an, und beabsirbtigt in 
Folgę dessen —  niclit es zu b etch re iben , sondern dureb rhe- 
toriselie Kunst das, was von demselben der kiinstleriscben Be- 
handlung wiirdig ist, d. b. die e in ze lu en  Schiinheiien  des 
Tempe, nacbbildcnd dnrzustellcn. Dnlicr redet er gleieli An- 
fangs von der BcscIiafTenbcit des Tempe im Allgemeincn nur 
soyiel, ais nótliig ist, urn die Grundlinien des Gemiildes zu 
bilden; bicrauf triigt er nur dicjenigen Tlieilc des Ganzen, 
welcbe wirklicli schiin siad, namlicli die friiher erwabnten Ru- 
hcplntzcben, den Peneus und die Yegctation des Tem pe, auf 
sein Gemalde iiber, und mnlt sie sorgfaltig nus; mit der Hei- 
terkeit grieebiseber Yolksfeste und griechiscbcn Gottesdienstes 
belebt er dann scbliesslicb sein Gemalde dureb die freundlich-

JluOiiii, xnł TTthtayiaę, xn i j , j4-
Oriijs, x « l jU fiurm y gM ę/ts, xiu n / r  JlójWow', xal J u ę ifu y ,  
xnl -1oxQ<av roiy 'Eantęlaiy. OĆroi d i x«t n«Qn;t(unovOiy 
u ito es  iittioi x«i n/n j, ocdip ifTtmr, ijrTfę, ovy (ztiya i, oS 
tobs f i  'Yasp,,opisie r«  Zjpn xofilbovras rip avi<p tobtm  
tifitUtii. Ktc\ uftv x itl roiy ITuiHotę fx tttbtiis lĄs foty rys  
roić xiXMdi tobs atfifń>'ovi ihJóicaiy. 'Ynip / i ie  ore ttSy ty

T ipn iby. x«l funt run tooovtk tlęrioOai.
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sten Menschengruppeu. An eine solche, in der Absiebt, eiu 
rbetorisebes Kunstwerk zu liefern, unternommene Durstcllung 
knnu mini niclit die Anfordcrungen maclicn, welclie inun bei 
eincin Gcogrnplien und Nuturforscber, wie Plinius, oder bei 
eincin Uistoriker, wie Livius, inncbcn ditrf und muss: Aelian 
will niclit, wie diese, besebreiben, d. li. dem Ccrstande eiuen 
llegrifl' und der Einbildungskrnft eiue einfuebe, der wirklieben 
yeschuffenheit des Ortu enlsprecbende Forstcllung geben, son
dę rn mulen, d. li. dic Pliantasie und das Gefulil durcli \nrfiili- 
rung eines, nur von der sclióuen Seite ber uufgefusstcn Ge- 
genstandes crfreuen. Wiirde er statt dessen den gesaininleu 
iistbetiseben Charakter des Tempe liaben scbildern wullcn, so 
batte er die Scbattenscite dessclben niclit iibergehen diirfen; 
da er ilies aber niclit wolltc, so kaun zur lieurtbeilung sciner 
liescbreibung uur die Fragc nufgeworfen w erden, ob das 
Tempe in den, von ilini besebriebenen Tbcilen wirklieb der 
Art, wic er dicselben darstcllt, entspricbt. Die liejaliung dic- 
ser Fragc bedarf nucli nilem dcm, was oben iii der Scliildc- 
rung des Ortes gegeben ist, keiner nalicren licgriindung. 
Nur der eiue Punkt muss dabei nocli hervorgelioben werden, 
dnss wir das Tempe niclit melir so anseben und darstellen 
kiinnen, wie es Aelian und die Dicliter des Altertbums getlian 
liaben, wcil gewisse Verhaltnisse, welclie der antiken Ansicbt 
vom Tempe mit zum Grunde lagen, niclit melir csisliren. Dieses 
soli nun im folgendeu Paragrapb ausfuhrlicb cntwickelt werden.

11) Uebcr die antike Ansicbt voni Tempe und 
die Idcntitat des Baba - Passes mit dem 

Tempe der Alten.

Hawkins sagt, dnss wir, wenn wir den. aus der Lecliire 
der Alten empfuugenen Eindruck ausloschen und das Tempe 
nller seiner bistoriseben Erinnerungen eutklciden kónuten, die- 
sem Orte scbwerlicb die Riicksicbt sebenken wiirden, welclie
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su yielen Thalcrn ebcudcsseiben wilden Clmruktcrs in Kuropa 
zu Tlieil geworden se i, und in der Tliat findet cin grosser 
Cnterscliied zwieeben der Ansiciit der Altcn voin Tempe und 
der Art, wie dnsselbe uus sieli dnrstellt, Stntt. Dieser 1'nter- 
schied but scincn Grund in der Ycrscbiedenheit der Eindriicke, 
welclie das Tcuipe nuf sie und uuf mis maclit. lin Altertbum 
war dieser Ort, wic sebon oben bemerkt wurde, iippiger
in seiner Yegetation, ais jetzt, und ausserdem war derselbe 
dcm Griecben cin h e i / ig e r  O rt, An das Tempc niiinlicli
kniipft sieli dic Alytlie vnn ciacm der berrliclisten Golter, 
den dic grieebisebe Pbnntnsie gescbafFeu, und cin glanzendes 
Opfcr, welclie* dcmselben alle ncun Jalire voo dem licilig- 
sten Sitzc seiner Ycrebrung bierber gekriicbt wurde, zeigt 
die grosse Redeutung, welclie dieser Ort fur den Apollo- 
Iłienst liatte. Und niebt den Apollo nlleiu yerebrte inno im 
Tem pc, soudern aucli audere religiiise Feste wurden von den 
Tliessalicrn daselbst gefeiert, und zwar, wie es sebeint, sebr 
haufig**). Alan denke sieli nun dicse grosse religiiise Re-

fil) Dies folgt ans Aclian's Besclireibung. Ein thessalisrlies Fest, 
die Pelorien, bat nacli Rato vou Sinope bei Atlienae 14, p. 039. 
seine Entsteliung durcli die Rildung des Tempc erlialten, und 
es ist deswegen lióclist wahrsclieinlidi, dass dasselbe audi im 
Tcmpe gefeiert wurde. Eine Yerebning des Poseidon ais Pe
traios bei den Tliessaliern, aus Ycranlassung der Bildung des 
Tempe durcli diesen Gott, erwalinen die Sdiolien zn Pimlnr. 
Pytli. 4, 246., und es ist dalier inehr ais wahrsclieinlidi, dass 
audi diesA- Gott sein Fest im Tempe liatte. Zwar wini von 
cbendensclben Sdiolien bemerkt, dass nacli Andern jener Rei- 
name Poseidon'* mit der Erschatfung des Pferdcs zusammen- 
liiinge; allein der Umstand, dass in einigen Beriditen (rergl. 
Fnler. Fince. 1, 604 ff., Philotlrnt. icon. 2, 14.) die Schópfnng 
des Pferdcs mit der Entsteliung des Tempe in Yerbindung ge- 
braclit und an diesen Ort rerlegt wird, und dass jedenfalls Po
seidon unter jenem Namen bei den Thetualiem verelirt wurde, 
fiilirt audi so auf das Tempe zuriick. Merkwiirdig ist es, 
dass die Pindarisclien Scbolien binzusetzen, es seien da, wo 
das Pferd zuerst aus dem Fclsen gesprungen, dem Poseidon 
Petraios zu Eliren Wettspiele gelialten worden. Es ist wolil
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dcutung des T em pe65), ninn denkc sieli die Altarc, mit dc- 
nen in Folgę derselben der Ort reirldicli nusgestntlet war, 
und die 1’flegc, die der Scbónlieit desselben zu Tlicil wurdc, 
mmi denke sieli endlieh denselben vnn <>riecben, die zur liei- 
teren Feier festlielier T nge zusominengekommcn sind, bele lit; 
mau trete 'donn mit der gnnzen nationalen ulid religibscii Em- 
pfindung, mit der der Grieebe das Tempe betrut, in dasselbe 
ein, und iniin w ini den Eindruek, den dies r Ort vor andern, 
an und fiir sieli vielleielit sebiineren, Thalcrn auf den Gric-

niebt zu gew ig t, wenn icli ditse Spicie an den Fuss des Ossa 
in den zunadist dem Tempe gelegenen Tlicil der Elit nu vtr- 
setze, zutnal da die nlnni ^ Ifioytą , zu welclier bei Apollom 
Kii. 3, 1244. Poseidon oft gebt, — diese Stelle mit 1’indar’s 
Scliolicn verglichen — nur das Tempe sein kann, tind des 
Apollonius Sclioliast sagt: IKtijt] A lu . rtjy &taatth(tty n tia tty

Xu>f>toy iSt la n y , ty  »» r<;5 lloou jiuyi aytra i a y n /y  
it.iu d i tou tónou  //trpnfos ó Jtooutiuiy x.uhtittu. IHytJapoi' 
Jltd  J/oanótuyos /fftQti(ov. Audi Masimus Tyrius 38. inil. 
spielt auf ein , von dem Apollo-Dienst vcrscbicdenes Fest im 
Tempe an , wenn er, naclidem er von der Yerelining der Got- 
ter liei den iiltesten Menscben geredet, so fortfiihrt: „Audi 
Fliisse liaben an manelien Ort en eine Alt Yerelirung (r/uij), 
entweder wegen ibres Nutzens, wie der Nil bei den Aegyptern, 
od er wegen ilirer Sbónbcit, wie der Peneus bei den Thesta- 
liern, oder nach einer gcsetzlichen Kinrichtting, wie der Euro- 
tas bei den Spartanern, u. s. w.“  Denn bei der Sdiónlieit 
des Peneus konnte wohl ein griccbisclier Sdiriftsteller nur an 
das Tempe denken (/tóen*« u lv  '^yłhtpot, Ht)ytil>i dl Tlfinij 
tffpn , Unxttahói d* nettij hotnóy, o itoa t di ó norttuht iu yu -  
rovę «  ttnotfalyn  ni ty  ir/onii etc., singen bei Pliilottr. ican. 
1, 25. p. 800. die Andrierj Tlieokrit 1, 67. nennt das Tempe 
Jlijyftói xui.it T (u m n ,  und Aelius Aristides denkt wold audi 
nur an das Tem pe, wenn er Pannllien. p. 153. J M .  sagt: 
lliiynog, ęi ro i;  xaih(otoue a tftfń vovt «yijxfy rj jdj m pi tijy 
oyihiy tx m (ęa y). — Die Mytlie ron Apollo iibrigens, und die 
Art der Yerelining dieses Gottcs im Tempe, kónncn liier nidit 
nalier beriibrt werden, da dies der Zweck und die Grenzen 
dieser Abliandlnng nidit zugeben.

62) S n e m  nem ore noliilia Tempe sind die einzigen Wortc, mit 
dencn Mela den Ort besdireibt.
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cben innclieu musstc, zu wiirdigcn wissen. Dagegcn liulte 
mnn dna knlte, liistnrisclic Interesse, ulg dns Einzige, was jetzt 
den Reisenden bei scincm Eintritt in das Tempe bcwegt; maa 
liedcnke das Gefulil der Gefahr and Unsicherheit, mit welcliem 
er dasselbe durcliwandcrt go wie die tiirkisclie Apatliie, 
welclie ilnn in dem Tempe uad sciner Umgegcnd, statt der 
griecliisclrn Lcbendigkeit and Heitcrkeit, begegnet; mun crin- 
nerc sieli endlieb der jetzt liier berrsclienden Icrwildcrang, and 
maa wird es natiirlieb finden, dass die ncaeren Reisenden im 
Tempe niclit den Eindruck emptiaden, den dasselbe uaf die 
Alten maclite.

Die Vernaclilassigang dieser Riicksicliten, welclie eine 
antiquariscb-gcograpliiscbe Inlersuehung des Tempe nelimea 
mass, bat zwei englisclie Reiseade vcrnnlusst anzunelimcn, dass 
der Name Tempe im Altcrlbam zwei rersebiedenen Orten bei- 
gelegt worden Bei94)- Walpolc (bei C fa rk e  p. 273 f.) un- 
tersebeidet nainlich zwiselien einein l i e f i l t  Tempe und einem 
T h a le  dieses Nutnens, wcil dns Ersterc, unter welcliem er 
den Pass von Raba verstebt, ton den Alten nie ais male- 
riscli und sclidn hatte dargcstellt werden kdnnen, und bezieht 
auf dns Delilć die Kescbreibungen des Litius und Piinius. 
Was das Thal betrifTt, so sagt er, dass er selbst iiber dao 63 64 *

63) Ilawkins bei Ciarkę p. 300. zalilt neun, dnrcli liaafige Anfalle 
v«n Raubern ain meisten unsicliere Orte Gricchenlands aof, 
TOti denen einer das Tempe ist.

64) Die Yernachliissigung dieser Riicksicliten ist ancli der Grand, 
warum de Pauw in seinen recherches T. I. p. 39. (Berlin 1788; 
nicht begreifen kann, pnurtpioi les poetes lui (dem Berg Hjrinct- 
tua) ant constnniment preferd le Tempe de la Thessalie, dont le 
nom esl ceni foit repele ilans leurt cera, comme t i  ('ciii efc Ten-
droit le plus seduisanl et le plus memeillenj; de In terre habitee. 
Im Hiderapracli mit diesen Dicliterstellen sucht hierauf de 
Pauw das Tempe, welclics er eine fondriirc saueage nennt, ais 
einen unpoctisclien, ja sogar unangenelimen Ort zii scbildcrn, 
indem er die alten Dicbter, welclie das Tempe sebón fanden, 
des Irrtliums zeibt, oline dass es ilnn jcdocli einfallt, den Grand 
eines so sonderbaren Irrtliums nacliziiweisen.



61

sclbe nacli seinen eigeneti Betrachtungen niclit redcn wolle, 
wcil er das Tempe in eiuer Juhreszeit besuclit babę, in wel- 
clier man iiber die nntiirliclicn Schdnbeitcn desselben niclit 
mit Bcstimmtheit urtbeilen konne, und tlieilt statt dcssen fol- 
gendcn Auszug aus dem Tngebuclie des Professors Palnicr 
mit, welclier das Tempe auf seiner Reise von Salonicb nncli 
dem siidliclicn Gricclienland in der giinstigstcn Juhreszeit sali. 
„13ten Mai 1806. Nacbdem wir fast eine Stunde diclit aa 
dcm Mecrhusen ber geritten waren, wendeten wir uns siidlicb 
durcli eine herrliche Ebene, auf welclier wir nacli ciner Vier- 
telstunde zu ciner Oeffoang zwisclien dem Ossa und dem 
Olymp gelangten, dem Eingang zu eincm Tliale, welchcs nach 
seiner Lagę, Ausdebuung und Schónheit yollkommen allcm dcm 
entspricbt, was die Dicliter voin Tempe gcsagt haben. Da 
die Gegend sirber war, su konntcn wir den Ort von yeracliie- 
denen Seiten ber betrnchtcn. Die beste Ansicbt desselbeu gc- 
wahrt ein łliige l, welclier etwa eine engliscbe Meile siidlicb 
von dem Kliane liegt '•s ). Nacli Osten gericbtet, bat man bier 
den Ossa zur Rccbten, links cndigt eine krcisfiirmige, mit 
Hałd und iippigem Gras beklcidete Anbóhc des Olymp in nieb* 
ren Erbebungcn, welclie mit ilirer Annaherung zu der yorlier 
crwiihnten Oefinung des Thals kleiner werden. Gerade vor 
dem Auge liegt das Tlial, von dem Pcneus durcbschnitten und 
mit einem solchen Rcicbtbuni yereinigter Scbónheiten geschmiickt, 
dass es unter einem  Anblick eine Sccne yon unyergleichlicber 
Wirkung darbietet. Die Lange dieses Thals, von der Oeff- 
nung, durcli welebe wir eintratcn, an gemcssen, scbatze ich 
auf drci engl. Meilen, scinc grósste Brcite auf 2 }  Mcilen. 
Nordwarts Bielił man dassclbc sieli in eine reiclie Ebene óflnen, 
welclie den lliisea von Salonicb begrcnzt, und erblickt liocli 
iiber dcm Mcere den majestatischen Athos-Berg. Diese inter- 
essantc Landscbaft iat seitber unbcmerkt geblieben, und sie

65) Es ist der oben crwahnte, etwa eine engl. Meile yon dem 
Ende der Tempe -  Schliicht entfernte Khan an der Peneus- 
Brucke gemeint.
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kann in der Tlmt aucli nur unter selir giinstigen Umstanden 
des Wetters und des Standpunkts walirgenominen werden.*' 
Auf diesen Ort ailein fiudet Walpolc die, von den Altcn bei 
dem Teinpe gcbrauchten Epitlietu n em o rv» a , t/m iroJta, v ir i -  
d a n tia , xuku anwendbar, uad er liait ilin dalier fur das T h a l  
Tempe. Es fallt mir scliwer, die Existenz des, von Palmer be- 
sebriebenen Tliales mit den Ucricbten der iibrigen Reiseuden 
in Uebereinstimmung zu bringen, da uach diesen uniniltelbar 
on das Endc der Tempe-Nclilucbt eine, bis zur Aleereskiiste 
ausgelmte Ebenc, in welcber aucli jener Khan liegt, sieli 
ansebliesst. Nur so , dass icb die von Palmer erwalinte 
OcfTnuug des Tliales ais selir gruss annebmc, und mir dureb 
die zu dcrselben zielicnden Hólien eine Trennung der Ebene 
in zwei Tlicile gebildet denkc, kann icb den einen dieser 
T lieile , welcber der Tempe-Scblucbt zuniiclist liegt, mit ei- 
ncin Stiicke dieser selbst, liir das vermeiutlicbe Tem pe-Tlial 
Pulmer's lialten. Und dazu berecbtigt allerdings die grusse 
Itreitc, welclie Palmer demselben gibt. Dieser Drt aber kann, 
durebnus niclit das Tempe der Alten scin, und die Annabme 
eines dnppeltcn Tempe zerfallt bei niilierer lletraclitung in sieli 
selbst. Die Art, wie Livius und Plinius das Tempe besrbrei- 
ben, kann niclit im miudesten, wie Wulpule tbut, ais Grund 
geltend gemacbt werden, da Ersterer zwnr allerdings den Ort 
keincswegs ais sclión und anmulliig darsteilt, aber aucli ilen- 
selben, w ie obeu nntbgewiesen ist, nur in ciner besundern Be- 
ziebung besebreibt, und Letzterer bei seiner Itesclireibung eben 
die W órter, ad denen Walpolc anstósst {y te m o ro tu t, v ir i-  
d a n i) ,  nnwendet. Die Scbilderung Aclian's, welclie nncli je
ner Annalimc das T h a l  Tempe zum Gegenstande baben 
miisste, kann nur auf ein D e  f i l i  bezogen werden, da in der- 
selbcn dem Tempe eine Kreitc von 94 Euss gegeben wird, 
und nile iibrigen Seliriltsteller des Altertbums, welclie des 
Tempe mit irgend ciniger llcriibrung seiner Lokalitiit Erwih- 
nung tbun, stellcn dassclbc glciclifalls ais eine selir enge 
Scblucbt dar. Es kann somit eben so wenig ein Zwcifel iiber 
die Identitat des Tempe mit dem jctzt Koba Bogazo genann-
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ten Engpass Statt finden, ais mnn eine dnppelte Anwcndung 
jenes Namens zu begriinden vermag. Dass dio Allen nmncli- 
inal unter dem Numen Tempe ancli die Ebene von Mac Grc- 
gorio und einen Theil der Ebene nm entgegengesetzten Ende 
mitbegriflen, liisst sieli wolil denken; docli gesebab dies nur, 
wenn sie ganz im Allgemeinen redeten, da die drei Stellen, 
wclclie die Liinge des Engpasses angeben, das eigentlirlie 
Tempe soweit auszudebneii niebt erlauben 6S). 66

66) Ko wird z. 1). von Hekataus bei Ktcpbaniis gesagt, die Ktadt 
Krannon liege to is T tfin ła i. Im Widersprucli mit dieser 
Angabe, nach welcber die Ktadt an cinem Orte, den man in 
den BegritT Tempe im weiteren Kinn mit einsebliessen konnte, 
gclegen gewesen sein musste, Tcrlegen alle neueren Geograpben 
dieselbe siidóstlicli to u t.arissa nacli dein Bóbe-See bin, unii es 
scheint mir daber niebt iibel getlian, bicr in einer grósacren 
Abscliweifnng die ricbtige Lagę der Ktadt zu bestimmen. Kcbon 
ans der Zusainmenstellung der verscbiedenen Angaben iiber 
die, zwiseben den rereinigten Truppen des Antipater und des 
Kraterus und den verbiindeten Grieclien im Jalire 322 v. Chr. 
gelieferte Scblacht, welcbe nach Diodor 18, 16 f. am Peneus, 
nacli PIntarcb Pknc. p . 753., Demetr. 893 ., Cnmill. 138. und 
Pausanias 10, 3, 3. bei Krannon gescblagen wurdc, folgt, dass 
Krannon nabe am Peneus lag; in den Pindariscben Scbolien 
zu Pytk. 10, 85. aber werden die Bewobner der Ktadt ganz 
bestimmt ot K a u w ir io i  ol ro f l ly y t tw  noruftóy gc-
nannt. bies fiilirt also in Verbindung mit des Hekatiius Aus- 
druck dabin, dass Krannon am untem Peneus, zwiseben La
rissa und dem Tem pe, lag. Aber audi andere Data zeugen 
dafur. Nach Galen (mmmmi. I. in Hippocrati* epuiem. 1. T. 
X V II p. 36. Kiihn.) liegt Krannon an einem boblen, dem 
Kudwind ausgesetzten, dem Nordwind aber iinznganzlichen 
Orte, was von einer oberhalb Larissa am Peneus gelegenen 
Ktadt nur dann gesagt werden konnte, wenn sie etwas nórd- 
licli Tom Flussc, in einem Tbale am Fusie des Gebirges, etwa 
da, wo Żarto oder Siuti sind, liege; und docli passt dies auf 
Krannon niebt, da dasselbe nach andern Angaben in einer Ebene 
liegt. Ferner ist nach Ktrabo c.rcerpl. ex lihri VII. fine, Terbun- 
den mit Sleplian. li. u., Krannon 100 Ktadien oder 2y geogr. 
Meilen von Gyrton entfernt, Gyrton selbst aber liegt nach 
Ktrabo I. c. und Lir, 42, 54. am Fnsse des Olymp,. niebt weit
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12) (Jeber die im Tempe bebndlichen Triimmer 
und dic lateinische Inschrift in demselbeu.
Ausscr den in der Mitte des Tempe befindliclicn, bereits 

beschriebeneu Truuiinern uud der lutciniscben Inschrift finden

von dem Peneus nnd zwiseben Pbalanna und Elatia, also am 
Eingang in das Teinpe. Endlich sind bei Liv. 41, 65. das 
Pbalannaisebe und das Krannoniscbe Gebiet benaebbart, Pba
lanna aber liegt nacb Strabe 9, 440. init. in der Kalie des Pe
neus und des Tempe. Nacb allcm diesem muss Krannon zwi
seben Larissa und dem Tempe am Peneus gelegen sein, und 
in der Tbat ist diese ganze Gegend dureb die gegenseitige 
Lagę der Gebirge Ossa nnd Olymp so besebaffen, dass der 
Galeniscbe Ausdruck ,,hobl“ sebr gut auf dieselbe passt, und 
den Nordwinden ist sie so wenig ausgcsetzt, dass sogar nacb 
Lucnn. 6, 344 f. non metueus imi Borenn linbilator Ohjinpi — 
und er meint die tbessalisebe Seite des Olymp — Lucentem 
totis ignorat noclibus Arcton. Zur niiberen Bestiinmung der 

Lagę von Krannon dienen folgende Data: Nacb Strabo 9, 
441. liegt Krannon in einer Ebene, und Kallimacbus (in Del. 
136., ans welcber Stelle selbst wiieder auf die Lagę Krannon's 
ani untern Peneus gescldossen werden kann) und Tbeokrit 16, 
38. erwiibnen eine Krannoniscbe Ebene (niifioy K ęayrtón or), 
welcber Ausdruck auf einen abgesonderten Tbeii der grossen 
tbessaliseben Ebene sebliessen lasst. Bei Livius 42, 64. ersebei- 
nen tunuili, die uber dem im Gebiete von Krannon aufgesclda- 
genen Kómiscben Lager liegen, und von Diodor werden in der 
Bescbrcibnng der Scblacbt bei Krannon ebenfalls tiuo/ioęini und 
ćncniltęioi tÓ.io i  zuglcicb mit einer nfihri) /«<(>« in oyuu iytf 
erwahnt.. Ferner fiilirt Polyan (strat. 1. Dinias) Sumpfe und 
Biicbe bei Krannon an. Diese speciellen Angaben, rerbunden 
mit den zmor beigebracbten allgemeinen, lassen mit ziemlicbcr 
Sicberbeit scldiessen, dass Krannon an der Westseite des dic 
Ebene Macgregorio von der grossen tbessaliseben Ebene schei- 
denden Hiigelzugs lag, und dem zwiseben diesem und Nessoias- 
Sumpf zmn Peneus sieb erstreckenden Tbeii der tbessaliseben 
Ebene beberrscbte. — Gegen diese Bestimmung der Lagę von 
Krannon bilden der Marscb des Acilius von Larissa uber Kran
non nacb PHrsalus, Skotussa und Plierii (Lir. 36, 14.) und 
der des Ai..iocbus von Plierii uber Krannon nacb Cypara (— es 
ist statt dieser willkiilirlicben Emendation Glarean’s nacb dem
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nur nocli nm sudwestlichen Eingnng in das Tempc Rcste 
dcm Altertlium. I>ouqueville crwiilint namlich Mnuerwandc,

Cyerum, Kcrutn, Cyeus der Handscliriflen siclicrlich Cierium zu 
lesen —) und Metropolia (Liv. 36, 10.) nur cinen schcinbarcn 
Widcrsprucli, da Kriegsziige nicht immer, wie Reiscn, in ge- 
rader Ricbtung geben. Dagcgen widerspriclit unserer Annabme 
allerdings selir bestiinmt und cntscbieden dic Peutingeriscbe 
T a le l, nacli welclier Krannon 15 Milliarien odcr uni 3 geogr. 
Meilen von Larissa in der Riclitnng nacli den Tliermopylen 
bin liegt. Diese Angabe kann jedocb sowobl an und fiir sich 
selbst im Gegensatz gegen das oben Znsainmengestcllte nur 
wenig Gewicht liaben, ais aucb dieser Tlieil der Peutinger’- 
sclien Kartę Manches bat, was Mistrauen einflósst Sie er- 
walint vor den Tliermopylen auf der Tbcssalischcn Seile einen 
Ort Tbapedon, den Niemand kennt, und gibt der nnter Lamia 
gelegenen Stadt Falera oder Plialara, welche hócbstens 3 geogr. 
Meilen von den Tliermopylen liegen konntc, cinc Kntfcrnung 
von 54 Milliarien, oder von melir ais 10 geogr. Meilen. (81- 
cberlicb ist Tbapedon ein Yersehen des Kopisten fur Tbaunia- 
con, und aucli Falera ist ais Ycrschricben anzunebmcn und ein 
anderer Name an dessen Stelle zu setzen.) Fcrner sind auf 
dem Wege von Larissa zum Tempe die Namcn zwcier Stadte 
ausgelassen. Kinem Kopisten, der solcbe Feblcr macbt, ist kcin 
Vcrtranen zu scbenken, nnd seinc Bestimmung von Krannon 
kann gegen andere Zeugnisse dnrchaus niclils gelten: er konntc 
z. 15. ebcnso gut, ais er die angefiihrten Narhliissigkeiten bc- 
ging, den Namen von Krnnnnna son oben, wo er auf dem 
Wege nach dom Tempe stand, aus Yersehen unten bin auf den 
Weg nacli den Tliermopylen versetz.cn. Folgcndes ist die bc- 
ziiglicbe Stelle ans der Pcntinger'scben Tafel:

i. I. 5

versetz.cn
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welche er daselbst auf dem Abbang des Ossa gesebeo babę, 
und welche parallel mit andern, auf der liuken Scite des Pe- 
neus befindlicben lagen, uud aucb Hawkins gcdenkt derselbeu, 
indem er bericbtet; dass auf der Spitze eines Felsenbiigels, 
welcher den siidwestliclicn Eingnng in das Tempe beberrscbt, 
und nn dessen Fusse das Dorf Baba liegt, die Ruinen einer 
bcfestigteu Stadt sicbtbar waren. Die ibncn entgegengesetzt 
auf der linken Scite des Peneus liegenden, besucbte Bjbrn- 
stahl. Er setzte namlicb bei Baba ulicr den Fluss, und fand 
uiclit weit vou diesem I)orfę zwisclien den, eine Stunde von 
einunder entferntcn Diirfern Bałamut und Dercli die Triimmer 
eines nltcn Sclilosses, welche selir ausgcdelint sind und sieli 

an dem Gebirge bin erstrecken. Er versiclicrt, dass dieselben 
autik waren und nus den Zeiten eines guten Gescbmacks 
berriilirlen. Auf dem tiirkiscben Friedbof zu Bałamut fand er 
ansserdcm , ciele mit griecliisclicn Inscbriftcn oder init Figuren 
in erbabener Arbeit bedeckte Steine, die wolil von jencn Rui
nen duliin gebracbt wurdeu; ton den Steinen mit Figuren 
stellt einer einen Reiter tor; die Inscbriftcn kopirtc er zum 
T licil, er tlieilt ober niclits mit, ausser der Bemerkung, dass 
er auf einer derselbeu den Namen Sokrates gefunden babę.

Zur Bcstimmung der im Tempe beGndlicben Triimmer ist 
Litius 44 , 6 . die Hauptstclle. Ilicr lieisst es namlicb von

Das iibrigens Krannon niclit auf der linken, sondern auf der 
rccllten Scite des Peneus lag , folgt aus Lin. 42, 64., wo ge- 
sagt wird, dass der eon Krannon nacli dem am Fusa des Ossa- 
Gebrrgs gglegenen Orte Sykuriuin fuhrende Wcg wegen seines 
Mangels an Wasser fur eine Armee scłiwcr zu passiren sei: 
ein Umsłand, der unwabr ware, wenn man zwisclien Krannon 
und Sykurium den Peneus (dessen Wasser nocli jetzt eon den 
Einwobncrn Larissa’s getrunken wird) zu passiren gehabt batte. 
— Die Lagę der Stadt Aloion, welcbc nacli Steplianus h. v. 
(n i ttay T t/intiuy  lag , kann niclit angegeben werden, da er 
niclits Naberes von derselben sagt, und der Ort unter diesem 
Namen, so ciel ich Weiss, von keinein andern Scbriftsttller er- 
walint wird. Uebrigens lieisst dieselbe Stadt bei Andern (Schol. 
zu J/ioffon. Itli. 1, 482.) Alos, und wird in eine eon dem 
Tempe selir weit cntfernte Gegend Tliessalicns terlegt.
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den Punk ten, welche der Kóuig Perseus liesctzt liatte, um 
dns Tempe den Rbinern zu verscbliessen: H ic  lo c u t  (das 
T em pe), ta m  su u p te  n a tu r a  i n f e t l u t , p e r  t/uaTuor d i-  
s ta n tia  loca  p r a e s id i t t  r e g i i t  f u i l  in f e s tu t :  unum  in  
p r im o  a d itu  a d  G onnum  e r a t , a lte ru m  a d  C on dylon  
c a tte l lo  in e x p u g n a h i l i : te r tiu m  c ir c a  Ł a p a th n n ta ,  
tjuem  C h a ra c a  a p p e l /a n t: r/n artu m  v ia e  i p t i ,  t/u a  e t  
m ed ia  e t  an gu n tisn im a  c a l l i t  e » t ,  im p o titu m , r/uam c e l  
deccm  a r m a ti t  tu e r i  f a c i l e  e»t.

Nur eins dieser Kastelle konntc in dcm ganz engen 
Tlieil des Tem pe, d. li. in der Streeke von der Ancmo- 
Trupe an bis beinalie zutn Ende der Selducbt, gelegcn sein, 
da jedcs Kastell, wclches liier angelcgt war, nacli der lic- 
seliafTcnlieit des Orts v ia e  i p t i  im p o titu m  sein musste, und 
Livius dies bios von eiuem  nussagt. Dieses aber konnie, 
da es in die Nlitte und in den engsten T l ie i l  der Kcliluclit 
vcrsetzt wird, nicbt undcrs gelegen sein, ais an der Stelle 
des Orokastron, und dieses ist also, wena aueli die Triinuner 
vielleicbt nur Rcste spaterer Kestauralion siud, unbestreitbar 
des Livius vicrter Vertbcidigungspunkt’ ).

Was die drei andern Kastelle betriITt, go wnren sie bei 
bewubnten Oertern, wclclie Gonnus, Lapatbus unii Kondylon 
biessen, erricbtet. Die Lagę von G o n n u t ist mit Sicbcrbcit

67) Einige Reiscnde Bind bei der Bestinunung des Orokastron in 
grossen Irrtiinin geratben: Dodwell bałt dasselbe Fur das Kon
dylon-Kastell, W07.II er sieli durcli den Ausdrnck cnslello incx- 
pugnnbili verlcitcn liisst; den yierten Vertbeii!igungspunkt des 
Livius yersctzt er dagegen in die Nalie der Inselirilt, weil liier 
die Strasse am schinalsten ware, da docli Liyius nicbt von der 
Sclunallieit der Strasse, sondern yon der der Sclilnclit sellist 
redet, und diese Stelle iiberdics nicbt die Mitte des Passes bil- 
det. Vaudoncourt yerlegt sogar Elatia an die Stelle des Oro
kastron, nicbt bedenkend, dass Liyius, 42, 54. sagt: Elatia el 
(jonnus in faucibus sunt, ipui Tempe aileunl, m a g ie  G on n u s, 
und dass er in der obigen Stelle die letztere Stadt in primo ndiln 
liegen lasst. Eben so nacblassig bałt Pouijueyille das Oroka
stron fur Gonnus.

5
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anzugebeu; derm da es nacli Livius (36, 10., 42, 67., 44, 6 .)  
und Polybius (18, 10.) nn dem sudwestlichen Eingung in das 
Tempo Ing, und da Strobo (9, 440 . f in .)  es an den Fusb 
des Olymp und un den etwus westlich vou Baba miindenden 
Fluss Titaresins rerlegt: so muss es nielit weit von Buba, 
in nordwestliclicr Riebtung von diesem Durfe, gelegen gcw e- 
sen sein. Livius (3 6 , 10.) bestimmt die Eutfernung der 
Studt Gonnus vou Larissu zu 20 Alilliaricn, d. i. zu beinulie 
4 geogr. Aleilen; Baba ist bei Gell un 6 Stunden vou L b- 
rissa entfernt, und da der Peneus von Larissa nacli Baba ei- 
nen grossen Bogen nacb Nordwcsten zu maclit, der W eg  
von ersterer Sladt nacli Gonnus ober, dessen Lange Liyius 
angibt, nur auf dcm linken Ufer geben konnte: so kann a l- 

lerdings die Lange cines, von Larissa langs diesem Ufer zuui 
Aufang des Tempe fulirenden W cgs nielit weniger ais 4 
geogr. Aleilen betragen. Nacli diesen Anguben unterliegt es 
keinem Z w eifcl, duss die tou Bjórnslabl besuebten, zwiseben 
Bałamut und Oereli gelegenen Triiinmer die Reste des alten 
Gonnus sind68). Diese Stadt war durcli uatiirliclie L agę  
und durcli Kunst so fest, duss sie, mit cincr geniigenden Be- 
sntzung verselicn, nielit eiuzuuebmcn war, und scliiilzte Perr- 
liabien gegen die Eiufallc der Alaccdonier durcli das Tempe 
und durcli einen zweiten, nórdlicli von diesem iiber den Olvmp 
ziebenden Pass, sowie umgekelirt der Ilesitz von Gonnus die 
Alucedonier gegen Einfalle aus Perrliabicn deckte; dalier die 
grosse Bedeutung dieser Stadt in den macedoniscli-rómisclien 
Kriegen (vgl. H ero d . 7, 128. 173., P o ly b . I. c., L iv .  U . 
cc . u. 33 , 10., 42, 5 4 .) . S ie wird bei Herodot und Lyko- 
pliron (y s . 906 .), bei Livius an drci Stellen, bei Strabo, Pto- 
lemaus uud Stepbuuus h . v . f i r m ę ,  dagegen bei Polybius,

OS) K. O. Muller (Dorcr Tb. I. S. 19.) gibt der Stadt ungelabr 
ebendieselbe Lagę, nnd bemerkt, dass Meletios an der Seite des 
Olymp einen Ort Goniga anfiibrc. Meletios halt diesen Ort fur 
das alte Gonnus, gibt aber die Lagę desselbcn nielit genau ge- 
nug an.
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Livius an zwei Stellen und kei Steplinnus Fórroi gcnaiint. Nucli 
T zetzes zu L y c o p f /r . I. c. Iicisst sic nucli P o ro w a . \  ergi, 
iiber Lctztcres ausserdcm S te p h a n . I. c . und E u tta th . a d  
I I .  2, 573, p. 291. R o m .

L a p a tl iu s  C h a r a x  liiilt Mannert (7r T li. S . 558.) fiir 
das jctzige Klaritza. Dicscr Ort liegt alier niclit am Teinpc, 
sondern siidlich von der, am nordóstliclien Endc des Tempo 
fulgenden Ebene, ani Abbang des Ossa-Gcbirgs, wenigsteus 2 
Leagucs von dcm Peueus entfernt09). Er kann also durcli- 
uus niclit ein , zur Lcrlbcidigung des Teinpe ungclegtes Fort 
geliabt bulion. Es ist niclit móglicli, dic Lagę von Lapatlius 
Cliarax zu bestimmen, da Lirius keine weitere Nntiz iiber 
dieseu Ort gibt, und ausser i Inn Niemand denselben erwiilint. 
Dass cs aber niclit init K. O. Muller (Dorcr Tli. I. S. 21.) 
fur eius zu liulten ist init einem andern, von Lirius 44, 2. 3. 
crwiilmten Lapatlius, zeigt sowobl die Art, wie Livius das 
unscre nucli jenem anfiibrt ( L a p a th u s , r /u e m  C h a r a c a  
a p p  e  M a n t ) ,  ais aucli die Lokulitat; denn da das audere 
Lapatlius in eincin, das Tempe nórdlich umgcłicnden Passe 
lieg t, su kann es niclit zugleicli das Tempe bescbiitzt lialien, 
in dessen innerem Tbeile ein Kastell auf der steilen und 
keine Strasse an ibrcm Fusse yerstuttenden Olympus-Seite so- 
wohl unmuglicb, ais aucli zwecklos gewesen ware.

K o n ily lo n  lag welil der Stadt Gonnus am niichstcn, da 
Livius es sogleicli nach dieser nennt. Audi iiber dieses k a 
stell felden uns nile weiteren Angaben; alier es ist vielleiclit 
einc andere Stelle des Lirius, die uns dann naberen Auf- 
schluss geben móclite, auf dasselbe zu bezielien. Lirius er-

69) S. Pococke S. 222., Paul Lucas Voyagc etc. Paris 1712. T. I. 
p. 274. und Philippides p. 241., oder den in Maile-Brun s 
Annales des Poyaycs T. X . belindliclien Auszug ans diesem 
Scliriftsteller, p. 217. — Mannert ist iiberbaupt hicr selir irr: 
er nennt z. Ii. die Stelle, wo das tiirkischc Zollbaus sieli be- 
lindet, die engste Stelle des Passes, <Va docli dieses, an der 
Pcneus - Briicke gelegene Zollliaus mitteń auf einer Ebene sieli 
betindet.
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wabnt namlicb 39, 25 . eincn Ort, ileu die Perrliaber, uls ili- 
ncn nngebdrend, verlangen; die Hundscliriftcn sclireiben den 
Kamen dcsselben C on n ocon dylu m , C on n ocon d illu m , S o -  
m o co n d illu m , C o n o co n d y lu m , und Sigonius setzte dufiir 
G on n ocon dylu m  wegen des, in unserer Stelle des Livius 
neben Gonuus erwabnten kondylon. Da ein Ort eines andern 
ahnlicben Kamens sonst niclit vorkoinint, die Bebauptung der 
Peerbaber aber, derselbe gclidre zu ibrem Lande, oftenbar 
den, in jeuer Stelle des Livius mit ibucn iiber den Besitz ci- 
niger St.idtc streitenden Magneten entgegengeselzt wird, und 
es sieli alsu uin eincn, iu der Kalie vou Magnesien gelegenen  
Ort bandelt: so tragt des Sigonius Emendation die bdebste 
Wabrscbeinlicbkeit in sieli. Erkcnnt man dies an , so drhngt 
sieli aus dem Kamen Gonuokondyluin vou selbst die Eolgerung 
uuf, dass kondylon der Stadt Gonnus nalie lag. Es mag 
dasselbe ein kleiner Ort gewesen seio , der entweder auf der 
linken Seite des Pcneus im Gebicte von Gonnus und von 
diescr Stadt etwns nacb dem Tempe zu entfernt, oder, was 
wegen des erwabnten Streites uin seinen Besitz wabrsebein- 
licher ist, rechts vom Elusse, auf der der Stadt Gonnus ge- 
geniiber liegendeu Anbólie iiber Buba, Ing. In ietztercm Enlle 
ware eben der Ort an die Stelle der oben angegebenen 
Triimmer zu setzen. Sonst erfahren wir von demselben aucli 
unter dem Kamen Gonnokondylum niclits, nusser dass Pbi- 
lipp III. von Macedonieu nacb L ir. 39, 25. diesen Kamen in 
Olympias ycriindert babę. —

Der Untersucbung iiber die, im Tempe erhaltenen Reste 
des Altertbums sebliessen wir eine Ilemerkung iiber eine 
Stelle diescr Sclducbt an, die zwar keine wirklicbe Spur des 
Altertbums melir cntbalt, aber vou zwei Reisenden dessenun- 
geacbtet, und gerade niclit ganz oline Wabrscbeinlicbkeit, ais 
ein auch im Altertbum wichtiger Ort anerkannt wird. Pou- 
<]iieville und 'Bartholdy balten niiinlicli die Stelle der, dem 
Orokastron gegeniil^erliegenden kapclle der Jungfrau Maria 
fur den Ort, wo einst der beilige Lorbeerbaum und der, der 
Dapbue gewidmete Altar gestanden babę, und fiibren einen
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allgemeineu Grund dafiir an, der jene Annabme wenigstens 
uiclit ais unstattliaft zu verwerfen erlaubt. Bartboldy sagt 
namlieb: „Dieser Umstand (dass namlieb zwei Lorkeerbaumc 
vor der Kupelle steben) ist ein Beweis melir, dass gerade auf 
dieser Stelle Dapbne’s Tempelcben, der Reinigungsaltar und 
der beiligc Baum des Pytbiers gestanden baben. In Griecben- 
land gibt aucb sclion zuweilen der kleinste Umstand Spur zu 
einer Entdeckung, Qucllcn aber und seltene Biiume besonders. 
Denn wenn aucb der uralte, dureb Gescbicbte und Mytbnlogie 
beriilunt gewordene Nnme zu Grunde gegangen ist, so baben 
duch die dermaligen Bcwobner es sieli oft zur Gewissenspflicbt 
gemacht, den Rauni, den er besebattete, mit friseben Sprbss- 
lingen derselbcn Art zu bepflonzcu.“ Ilicrauf fulirt Bartboldy 
Biiume in andern Gegenden Griechenlands zum Beweis an, 
und bebauptet dann mit Poui|ueville, dass in Griecbenland 
cbristlicbe Kapelien und Kircben selir oft auf der Stelle alter 
Tempel und Altare erbaut w aren, und dass man mit ziemli- 
clier Sicberbeit nacli der Gesclilecbtsverscbiedenbeit der da- 
selbst verebrten Heiligen bestimmen konne, ob an einer sol- 
clien Stelle im Altertbum eiue mannlicbe oder eine weibliebe 
Gottbeit ibren Altar gebabt babę. Diese Bemcrkung beider 
Reisenden, die aus den von ibnen gemacbten Erfulirungen herror- 
gegangen ist, wird durcli die Natur des menseblieben Herzens, 
nacli welcher jedes V’olk, aucb wenn cs den Glauben der V'a- 
ter einer besseren Ueberzeugung opfern muss, docli noch we- 
nigstens die dureb das Alter gebciligte Form festbiilt, bcata- 
tigt; und so ersebeint die obige Annabme Poui|ueville's und 
Ilartboldy’s wenigstens niebt ais geradezu TerwerUicb. —

Was die lateiniscbe Inscbrift betrifft, so ist ibr Yerfasser 
und ibr Alter unbekannt. Zwar findet man in den consulari- 
schen Fasten niebre Consuln, die tbeils Lucius, tbeils Cajus, 
tbeils Lucius Cassius Longinus beissen, und die Scbriften, 
welclic die Zusammenstcllung der einzelnen Glicder Rómiscber 
Familien zum Gegenstand baben, erwiibncn gleicbfulls niebre 
Miinner des cincn oder des andern dieser Kamen; aber kcinc 
einzige Nacbricbt der Alten fulirt uns mit Bestimmtbeit auf



72
cinen Cussius Longinus, der im unrdliclicn Grierlieuland ais 
Procnnsiil gewaltct balie und jenc Inscbrift innclicn lassen 
konnte. Ciisnr (b e lt. c iv . 3, 3-1.) and Oio kassius (41, 51 .) 
gedenken cines L . Cassius Longinus, wclclien der Erstcre 
von Oricum aus nacli Thessalien scbickte, um dicse Provinz 
zu unterwerfen und Getrcide fur das Hauplliecr zu besorgen. 
Dicscr war nur kurze Zeit in Thessalien, indem er bald nacb 
seiner Ankunft vor dem Pompejaner Scipio zuriickwich, und 
wurde, nachlier von (,'asar nacb Mittelgriechenland gesebiekt 
(C a es . 3, 5 5 .). Ob derselbe der Ycrfasscr der Inscbrift ist, 
bleibt nacb diesen wenigen Nachricbten iiber ibn ganz unge- 
w iss; er ist aber von allcn uns erwahnten Longinen derje- 
nige, auf den die Autorscbaft der Inscbrift ani besten passt. 
Im Jalire 581 der Stadt ist cin C. Cassius Longinus Consul 
( L iv .  42, 2 8 .) , und dieser ersebeint im crsten Jalir nach sci- 
nem Consulat ais kriegstribun des mit Perseus kiimpfenden 
Consul Hoslilius in Macedonien ( L iv .  43, 5 .); auf ibn liisst 
sieli aber die Abfussung der Inscbrift mit wenig Zurersicbt 
iibertragen, da das Tempe sowobl im Jalire vor, ais in dem 
nacb dem Kommando des llostilius im Kcsitz des Perseus 
ersebeint.

D r n c k f e l i l c  r.

Selte 6 Zeile 15 V, 1. .Aous st. s ten s.

— 20 — 13 f. streiehe „dagegen**.
— — 14 setze „dcm M nach „ h c i{* eln .

— 34 — 14 1. Breite st. Brctte.

— 42 — 13 V. u. 1. Kalliniacłms st. Kai lim ach.
— 44 — 10 V. 11. I. żuofyat st. Xa(j(r(m .

— — 4 v. u. 1, irgeudwo st. irgend.
— 45 — 18 V .  11. 1. Dentatus st. Dendatns.








