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356 Joh. Dav. Michaelis
Novo Teſtamento haec mea legi polſe, acce-
datque, quod aliqua emendanda videantur,
multa addenda, quia mea commentatio a do-
cuſſimo et conjuncto mihi viro oppugnata eſt,
typis iterum deſcribi curavi; dilſertationem
fers totam mutavi, cum commodius aliqua di-
ci polſle crederem, ſervatis modo lenteniiis
earumque argumentis Quas redundabant omi-

ſi, multa addidi, rationes praecipue, quibus
ductus in ſenteniiam Viri doctiſiimi concede-
re non poſſum. Goeitingae, die i Sept.

1755

DISSERTATIO.

ę. J. Loca aliqua ohſeuriora N. T. ex auctori-
bus claſſicis explicari poſſunt.

Sunt aliana tam vulgata, atque a teneris
ungzuiculis chivis homini non indodto nota,

ex quibus clariſſima lux locis novi foederis
non recte intellectis adfundi poteſt; ut mirum

ſit; in his errari. aut ambigi, aut diſputari
a viris etiam doctiſſimis, quae iidem, antequam

ex ephehis egreſſi eſſent optime explicaturi
videhantur. Quod cogitans, non aliis ſed mi-

khi



ad Marec. X. 42. 557
bhi hanc legem ſcribo, nunquain' doctoribus,
qui teneram noſtram aetatem forinarunt. vale
dicere debere novi foederis interpretem.

Rei exemplum proponam verſfum 4s capi-
tis X evangelii Marci, in quo dominari genti-
bus dicens leſus, qui earum principes eſſe vi-
drantur, non recte interpretibus, quos evolvi,

intellectus elt.
i

J. II. Domini et regis nomun Romanis ingra-
 tum; principis civile habebatur.

Vix quemquam fugiet, niſi prorſus in La-
tio hoſpitem. domini nomen reipublicae mo-
deratoribus tributum, poſt ejectos reges odio-

ſiſſimum Romanis, invidioſum et moleſtum
imperatoribus modeſtis vilum eſſe; cujus ſi
quis ufus in vitae privatae blanditiis, neque
omnino inſolitum (rarum taien) alios domi-

t

nos vocare, vix tamen quidquam acerhius in J
illum, qui populo praeerat, poterat jactari, L
quam ſi dominum populi Romani disxilles.
Cum enim proprie domini eſſent, qui ſervos
habebant, videreturque lervorum loco elle
populus, cujus rector dominus appellari ſuſti-

Aas nebat;



v68 Johi. Dav. Michaelis
nebat; indignabatur gens magnanima domi—

nos alios vocando ſuam fateri ſervitutem.

Nec minus notum, qua invidia regium
nomen flagraverit, ut vel pro monſtro habi-
tum a Suetonio ſit, quod Caligula illud übi
aſlerere tentaverit; nec quidem eo ipſo tem-
pore, quo Caselſares patriae le dominos po-

tentes impoſuerant, atrociori vocabulo fa-
ctum imperatoris vulnerari pollet; quam ſi
regium vocares. Qua invidiae flamma ne
conflagrarent, qui re et poteſtate reges erant
et domini Romanorum, placuit Augulto, prin-
cipis nomen ſibi induere, ut civium potius pri-

mus quam dominus haberetur; nomen, ne li-

berae quidem ignotum civitati, quae princi-
pem ſenatus dicebat, qui primus lententiam
1ogabatur. Taciti verbis utar: cuncta, inquit,
aiſcordiis ciuilibus feſſa, nomine priuc ipis ſub im-

perium accepit. Anpal. L. J. c. a.

g. III. Oppoſitio frequens vpcabulorum, prin-
ceps, et dominus.

Quam ſibi compellationem prudentiſſimo

conſilio princeps facile regum alleruerat, ea

ut

S



ad Mare. X. ſ2. 859
ut civilis Papulo Romano perplacuit, impera-
toribusque Romanis propria eſt reddita, ut
ea ah regibus diſtinguerentur, dulcesque civi-—

bus ipſo nominis blandimento, ac patrès pa-
triae viderentur. Cunt hoc certe nomine
conjungitur in Horatiano illo:

Hic ames dici pater atque prinuceps.

Hinc crebrae oppoſitiones domini et principis;

regis et principis: cujus exempla, e multis
pauca, in memoriam revocare legentibus lu—-

bet. Sucetonius in Caligula c. 22. nec mul-
tum abfuit, quin ſtatim diadema ſumeret, ſpe-

ciemque principatus in regni formam con-
verteret. Verum admonitur, er principu im
er regum ſe exceſſiſfe faſtigtum, divinam ex co
najeſtatem aſſerere ſibi cocpit. Tacitus J. J.
Annal. c. 9. Non regno tamen, nuec dictaturn,
Jed principis nomine conftitutam rempublicam.

Plinius in Panegyrico, c. J. Non enim ſer-
vulis tuis dominum, ut poſſis eſſe contentus
quaſi neceſſario herede, ſed principem eivibus
daturus imperator. c. A5. Scis, ur ſJunt diverſa
natura dominatio et principatus, ita non aliis eſſe

prinæipem gratiorem, quam qui maxime do-
miĩnum graventur. c. 55. lui, reges hoſtemque

Aas victo.
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victorem moenibus depulerunt, hic regnum ipſum,

quaeque alia captivitas gignut; Jedemque obtinet

priucipis, ne ſit domiuo locug.

9. IIII. Paraphraſis verborum Chbrifſti.

Ab horum lectione recens, ſi quis in illa

Chriſti apud Marcum incidat: d, r du

—Q
cu durör, oux üνο e αννα. ν. vαν, non
poterit non oppoſitionein daomini et princi-—
pis, quam Chriſtus facit, intelligere. Neque
obſcurum erit, de quibusnam principibus lo-
quatur Chriſtus nempe de Romanis, quibus
illud nomen Chriſti tempore proprium erat,

non vero de Judaeorum praeſulibus. Idque
vel hoc intalligetur argumenio, quod (oxνν
rov s Svor) praeelſe gentibus eæterit dicuntur.
Tralatitium enim et vulgatum eſt, LXX intar-
pretibus et ſcriptoribus novi foederis gentes
exteras, Judaeis, ianquam barbaras, ra e 9un
dici. Hi autem orhis Romani principes qua-
les eſſent, ne plebem quidem Judaeorum fu—
Zere poterat. Unde Chriſtus, tanquam de re

„nota



ad Marec. X. 42. 361
nota -verba faciens, noſtis, inquit, bos, qui
principes gentium videntur, donnnarilillis.

quam puùtamus, noſtris primo verbis exprel-

fam dabimus, deinde interpretationem no-
ſtram breviter illuſtrabimus vindicabimusque.
Hoc ergo dicit Ieſus: noſtis, nee Romano quii-
dem ſubjecti inperio ignorare ullo pacto poteſtis,

quales ſint, qui gentium principes videri volunt,
ſpeciemque principatus et umbram libertatis ſer-

vant. Nomuine enim et forma principes, re ipſa
imperioſi ſunt ac crudeles domini. Talia vero a

vobis, et ſancta veſtra civitate abeſſe omni opere

volo.

Nos quidem hujus orationis ſententiam,

g. V. Aonäu hie non vedundut.

Aonodvrsc dgαα mihi erant, qui priucipea

videri voluut, in quo acerrimos habebo adver-
ſarios, qui verbum doneir redundare creden-

ies, ab interprete negligi jubent. Equidem
in toto illo pleonasmorum genere valde luxu-

riari video grammaticos et interpretes, quibus
ſtatim pleonasmus eſt, ſi quod verbum ab in-
tierprete ſummam ſententiae quodammodo

4a 4 reddi.



562 Joh. Dav. Michaelis
reddituro negligi ſine hiatu poteſt. Quod
quidem ſaepe accidit, ubi tamen lua vis elſt
verbo neglecto, quam ſi intellexiſſet interpres,

pleniorem reddere ſententiam potuiſſet. Sunt
autem aliqui aut ita remoti a linguae graecae
facultate. quamvis interpretandi munus in ſe

ſuſcipiant, ut non videant, qui ſignificatus

aptari verbis pollit, aut tam cupidi alidujus
grammatici inventi. ut magnopere velint, ali-
quid redundans indicari ac tanquam latrari
aliquando poſſe. Hos ergo lequutus ubivis
in pleonasiuos, aliasque ſermonis audacias in-
cidas, adjectaque in rei argumentum exem.
pla, non juſta ac vera. ſed quorum explica-
tionem,. licet aliae aeque commodae dentur, J

lumit petitque philologus, ex ea gratis ſumta
pleonasmum aliquom aut novam vocabuli ſi-

gnificationem probaturus. Jemel hae querelae
eſffundendae. malo quotidie aucto, videbantur.
petendumque ab hoc interpretum genere erat,

ut aliis exemplis utantur, in quibus vis ineft
probandi: id vero eſt talibus, quae explicari,.
niſi concedas pleonarmum, prorſus npqueunt.

Haec quidem de toto genere grammatico-
rum, qui pleonasmos in infinitum augent:

non

e—ν
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non de his, quibus donciv aliquancdo redunda-

re viſum eſt. Fateor enim probabiliora plèo-
nasmi hujus verbi exempla allata eſſe, et olim

abh aliis, et nuper ab Elia Palairet in ob-
ſervationibus ppilologico: cvriticis in Jacros novi foe-

deris libros, atque. quem Palaireto pleonasmo-
rum cupiclo multis nominibus praetulerim.
Georgio Davide Kypke in obſervationibus
lacris in novi foederis libros. Et tamen placet

ſententia, quam collectis a le exemplis pleo-
nasmi ſubjunxit Kypkius, his verbis concepta:
duplex tamen Jupereſt via. verbo dokciv in his
exeniplts norionem aliquam vindicandi, aut ſfaitem

locutionis originem explicundi. 1) videri aliquic

eſſe, Jaeepe innuite palam et ex omnium judicio
in aliquo. ſtatu efſe ac coudirioue Sic Groeci ſae-
pe voce Pairis Soj utuntur. Euripides in Au-
dromaclu v. 343. Peleo dignas res et Athille pa-

tre deor Oavies ros kacere videbitur, ine.
manuifeſtum fiet, illum tulia facere. Fic et noſtra
verba derre, nan de Jpetie explicare potes: quos
imperare. manifeſtum eſt. æ) doneiv ulud dicitur,

quod ex publico fit decreto, et judicio eorum, qui-

bus poteſtas judicandi. eumpetii.  Quam
quam non repugno, in communi uſu non amplius

Aag ad
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ad hanc locutionis originem reſpexiſe loquentes, ut

adeo vox öonciv in verſionibus recte omittatur.

Ne quid diſfimulare videar, ultro etiain
profiſendum duco, in nullo libro novi foede-
ris magis fas eſſe, aliquid de pleonasmo ſu-
ſpic ri. quam in Marci evangelio. Elegantiae

enim omnisque cultus orationis negligentior
Marcus reliquis videtur, non alper quidem
dictionis genere, ut lacobus, Judas, ac non-
nunquam in apocalypſi Joannes, at thlis, ut
facile appareat, minime illum de ornatu ſer-
monis cogitaſſe. Idem ſuum illad svhο
toties repetit, a librariis etiam, quia ſuperare
putahant, idemtidem neglectum, ut incredibi-
le mihi non fit, donciv ipſi abundars.

Et tamen, haec cum ita ſint, miror, cui-

quam Romanarum rerum. pnaro in mentem
venire potuiſſe, noſtro in loco daneiv ſine ſen
tentia paſitum eſſe. Nec enim quae ſemel
abundat vox, eadem ſemper otiola cenſenda
eſt. Haec autem ita comparata eſt oratio, ut
ſi vel deeſſet donav, tamen per oppolſitionem
verhorum, prineipatu fungi et dominari, prius
illud de ſola ſpecie et nomine principis acci-

pien-
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piendum foret. Faciamus, nihil habere Mar-
cum, praeter illa Matthaei. didare, ra i

—Q—noſtis quod principes gentium dom inentur
illix; ilum tamen Romanarum reruin aut ho-
Ipitem aut immemoreni dixeris, qui haec le-

gens, ac ſciens in provincia pene Romana,
certe in regione imperio Romano ſubjecta
eam orationem habitam elle, non agnoſcat
eandem principis ac comini oppoſitionem, cu-
jus exempla ſupra a Suetouio, Tacito, et Pli-

nio petii. Quas li oppolitio in verbis Chriſti
ineſt, hoc etiam ſequitur, ut principes, qui
dominari dicuntur, nomine tantum atque for-

ma principes ſint, id vero elt, principer videan-
tur. Hic ſir  Marcus pro principibus nominat
viſos principatum agere, quis verbum donodvras,

quod res ipſa exigit, ut vel inente ae vogita-
tione in Matthaeo ſupplendum ſit, abuncdantias

accuſabit?

g. VI.

6. XX. 25.
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ſ. VI. Sententia de doneiy non per pleonas.
mum poſito, juſtis limitibus defiuitur, de-

fenditurque.

Fuit quidem, qui in explicatione Novi
foederis, a) gernfanicam ſuam vorſionem vin-

dicatura, pro pleonasmo verbi donaiv et Ra-
phelium excitaret, et loca i Cor. Xl, 16.
Aatth. fil. 9. adderet, atque deinceps de

mea explicatione verborum Marci hanc fer-
ret ſententiam: jam non licebit viro, alioqgui
docio, aulſtipuluri; qui in novis Miſcellaneis
Lipfienſibus T. IV. p. as. Jegꝗ. alium verbis non
ſine violenta detorſione Jenſum tribuit. Speramus

etiam, ifum aucta iam cognitione agniturum,
ingenioſu magis quam dera a ſe prolata eſſe.

Equi-
a) Der VL ſieht hier auf Cluiſtoph Aug. Heu-

manns heberſetzung des Nenen Teſtaments,
wovon die veabellerte Ausgabe 1750 in SB.
zu Hannover erſchien, und auf ebendelſel-
ben Commentar: Erklanung des Neuen Teſiad
ments, welcher zu Hannover 1750.63. in
12 Octavbanden der Uberletzung nachlolgte.

d. Ierausg.
Fiklarung des Evangeliſten Mareci S. 648:

nunmehr werden wir der Erbla—
rung eines ſonſt ſleir gelenrten Man—

nes

22— 22 S 22
 ò
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Equidem et humanitate Viri Summe Reve-
rendi delector, et laude, quae a laudato vi—
ro profecta non poteſt non jucunda elſſe; ac
ne aegre quidem laturus eram, ſi in tam ho-
norifica mei mentione nomen etiam meum
commemoraſſet. Verum hoc cum legibus et

amicitiae dederit, ut a me juvenilibusque
meis ſcriptis, antequam huc evocarer. editis,

diſſentiens, nomini tamen meo parceret, ea-
dem et ego legum verecundia nomen ejus,.
quod honeltiſſime hic legi poſſet, a me certe
non niſi honorificentiſſime commemorandum,

lubtices. Quam autem de me ſpem conce—
pit, illi eventum defuiſſe aegre ſane laturus
eram, ſi aegre ferre poſſem, ea me adhuc
ſentire quae vera videntur. In novi foede-
ris quidem interpretations tam lſumus non
alii, ſed diverſi, ut vix mihi ſpes ſit, ubi

diſſen-

nes, welcher in den novis Miſcellaneis
Lipſienfitus T. IVF. p. 4s. ſaq. dieſem
Verſe einen andern Verltand nicht
ohne Gewaltthatigkeit beyle-
get, unfern Beyfall nieht geben
Lonnen. Jaer wirid hoffentlich
ſelbſt nach neuer Einlieht erken—
nen, da ſa ſeinvorſlohlag mehr ſinn
reĩchals gräudlich ſey.
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diſſentimus, coituram aliquando opinionum
(animorum enim ſlemper fuit eritque) con-

cordiam. Ipſi pleonasmi ſunt frequentes,
mihi rariſſimi, atque etiam hi pauci, quas
agnoſco, ad aliquam, quae olim certe in ver-
bis kuit. ſignificationem revocandi; novas
vocabulis ſignificationes, uſu nullo compro-

batas tribuere, non uſitatum modo ipſi lec
et in couleſſo eſt, addita ratiqane, ſcriptores
novi foederis plebejo adeo. dicendi, ſen po-
tins loquendi genere uſos eſſe, ut permulta-
rum locutionum exempla nulla apud ſcripto-
res graecos ullos reperiantur. Ego contra
et Hebraiſmos agnoſco, et in nonnullis ſcri-

ptoribus ſacris aliquam verborum incuriam,
et eo usque iclioticam orationem, ut aliqua
habeant ex cammuni loquendi vſu petita,
a quibus optimi et elegantiſimi ſcriptores
abſtinuerunt: at libere fateor. illud me de in-
ſima faece plebis loquendi genus agnoſcero
non poſſe. Aliud eſt; non eleganter lingua
uti, aliud, ita ſcribere, ut netao unquam,
qui aliquiil literis mandavit, ſecribere auſus
eſt. Hos ſi fecerunt ſeriptores ſacri, ſique
eorum verba non ex uſu linguae graecae cer-

tis nabis maonumentis noto ſed conjecturis

in ter
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intörpretandi ſunt, deſperem de perſpicuitate
ſacrae fcripturae tuenda. Nec enim mihi per-
ſpicua videtur oralio, quae novos et inaudi-

tos ſignilicatus verbis idemtidem tribuens,
tot incertis conjecturis explicanda eſt. Quod
ſi quid valde plebeji ſermonis in tabulas no-
vi foederis irrepſillet, ne tum quidem meris
conjecturis rem agi probaverim, ſciens, et
multos leriptores aliqua habere loquentibus
quam ſcribentibus uſitatiora, atqiæe idiotismi
a grammaticis graecis damnata, et ſcenam
plura ex medio vulgi ulu ſervalle, et alitqqua
ejusmodi in inſcriptionibus ac ſaxis ſuperelſle,
quae non tam graeca, quam hujus illiusque

civitatis  erant idiotica. Sperem quoque, in
verſiune graeca priſci. foederis, qua certe
graecitas novi foederis inquinatior non eſt,
inque aliis ſcriptis ſimilibus, ũgniſicationes

ejusmodi vocabulorum N. T. repertum iri,
quas divinare res eſt periculi erroris que plena.

Haet quidem mea aut prima veritas, aut
primus error, eo confirmatior, quo magis
video, ope graecae linguas explicari optimeo
poſſe, quae conjecturis opus habere vir do-
ctiſſimus putat, facit, ut deſperem, et me in

caſtra

SJ
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caſtra viri doctiſſimi tranſiturum, et ipſi meas
explicationes, niſi in quibus caſu aliquo no-
bis convenit, probatum iri. Ad hunc qui-
dem Marci verſum, quod atiinet, non video
qua ius novsa cognitione auxerit, de verbis
enim AMatthaei, c. III, 9. ſi hic locus ellet,
cliſputarem cum ipſo, oſtenderemque, ſuam
ibi verbo doneiv vim eſſe. Fatror tamen., ali-

qua, quae juvenis ante hos XIV annos in
miſcellaneis Lipſienſibus acrius ſcripſeram, ita
concepta fuiſſe, ac ſi nullus omnino dari
paſſit verbi doneir pleonasmus. Quae ſi carpit,

cenſorem et caſtigatorem non adſpernor. At
ſemperne redundabit vox, quam aliquoties
redundare ante iplum praecipue Raphelius,
poſt ipſum Palairetus et Rypkius, majori
etiam hi apparatu probarunt? Abundaro polle
non inficior, nego autem hic redundareé. ubi

principes, qui ſpeciem dominationis fugien-
tes znollius nomen ſlumlerant, dominari di-
cuntur. Negabitne mihi vir docriſſimus,
principis et domini nomen in impesrio Roma-
no diverſiſſimum fuiſſe? negabitne crebras
utriusque nominis oppoſitiones, cujus exem-
pla fatis multa in miſcellaneis Lipſienſibus
dederam? negabitne a Chriſto principem do-

mino
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mino opponi? quod ſi non fecit Chriſtus, ſi-
que principatum agere et dominari res lunt
eaedem, quae quaeſo ſententia verborum
ejus; niſi haec idem in ſubjecto (quod dicunt)

habens inque praedicato, noſtis imperantes
Lentium imperare? Sin autem dominum prin-
cipi oppoluit Chriſtus, negabitne eum de
principibus Romanis loqui, ſub quorum
ipſe ditione fuit, et in quos unos optime ca—

dit. quod dicit Chriſtus, principes dominos
eſſe? Haec omnia ſi non negat, quid quae-
ſo rei eſt, cur verbum doneiv, cui ſua opti-
me conſtare vis et ſignificatio poteſt, negli-
gzendum ah interprete proque otioſo ſit ha-
bendum 7

Aade nhis Romas evangélium ſuum Mar-

cum ſaripſiſſe. Jam quis in illa urbe, in qua
principes dominis opponi ſolebant, erantque

domini. qui principes nomine ac ſpecie cupie-
baut 'videri, pro pleonaſtico verbum doncav
habiturus, ſive adeo quis verba Chrilti non
de forma principatus, qua ſaeviſſima tegeba-

tur tyrarinis, actepturus erat?

Mieck. kl. Scnr. III Liaf. Bb Oppo-



372 Joh. Dav. Michaelis
Opponent mihi forte, quibus pleonasmus

placet, Matthaeum, qui omiſſo doneir haec
modo Chriſti verba rekert, änαr r di dib-
xXovrec ror e 9pco n)αννανονοn caurö:
(noſtis, quod principtes gentium domineniur illis)
redundare putantes, quod alier evangeliſta-

rum omiſit. Hi autem eocdem fere cum li-
brariis quibusdam pinguioribus errore labo-
rare videbuntur, qui Hieronymi tempore
quod evangeliſtarum alter plus habebat, al-
terius verbis addebant, quia excidiſſe arbitra-
bantur. Mempe poteſt eadem oratio a dud-
bus referri, plenius diſtinctiusque ab hoc, bre-

vius ac conciſtus ab illo; idque ſaepe evan-
geliorum ſcriptoribus accidere videmus, qui
non voces mocbo ſingulas, quibus lua vis et
ſigniſicatio conſtat, ſed integras etiam ſen-
tentias ab alio evangeliſta ſervatas, omittunt.

Haec omnia æAeοναα dicenda illis ſunt,
qui legem rogant iniquiſſimam, indicium pleo-

nasmi eſſle, li alter ex evangeliſtis vocem
omittat. Nec quidem Matthaeus aliam Chri.
ſti ſententiam èxpreſſit, quam Marcus, hanc
nempe: Erincipes Romanorum nomine tenus
principes, re duminos eſſe: quod autem brevius

prodidit Maithaeus, idem plenius ac majore

per«
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perſpicuitate expoſuit Marcus, ſive quod a
Petro pleniora Chriſti verba edoctus erat, ſi-
ve quod Romanis ſcribens rem:ad illos ſpe-
ctantem clarius ediſſerendam illuſtrandamque

paraphraſi brevicula cenſuit:

g. VII. Interpretationes aliorum, qui verbum

e

donäiv pro pleonaſtico non babent.

Illos quidem non moror, qui aliam ver-
bo doneir ſigniſicationem tribuerunt; quorum
aliqui ſi prohabilia ac grammatice vera attule-

runt, vix tamen illis aſſentietur, qui princi-
pum et dominorum oppoſitionem cogitaverit.
Cerie quae contra pleonasmum verbi diſputa-
vi, ea pene omnia opponere etiam poſſum
pleonasmi adverſariis, aliquam interpretatio-
nem verbi donceir commentis. Quarum qui-
dem exempla Palaireti verbis commeinoralſe

lufſiciat. Mirum ſane, inquit, bie adeo varia-
re doctos interpretes. Vulgatus vertit: qui vi-

dentur principari: (hie quidem, li mihi judi-
care licet, optime. Fuit tamen verfio aliqua
Jatina, quas minus vim verborum allaque-
retur; Brixianus enim codex a Blanchino edi-
tus habet, qui videntur praeeſſe gentibue, op-

Bb a poli·
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poſitione inter praeeſſe et dominari valde
jam obſcura.) DE DiEu: qui ſtatuunt imperare.
6ROoTIuS: qui honorem babent imperandi. maR-

TId: qui poſſunt imperare. Montenſes: qui au-
ctoritatem habent imperandi. verA er Bhelgae:
qui cenſentur imperare, vel duces eſſe. casau-

BoNus: quibus placet imperare.

His fententiarum divortiis multa addi alia

polſunt. Boiſio viſi principes eſſe lunt, quo-
rum regna ſimilitudinem regui manſuri et aes
terni fluxa aliqua ſpecie imitantur; Wolfbur-
gio: qui, regno ſuperbius elati, ſe regnare,
ſe imperare autumant; Weiſtenio: qui im-
potenti dominatione ſibi regnare videntur, revera

affectuum ſervi; Kypkio, viro graece dactiſſi-
mo, ſive, quos imperare manifeſtum eſt, ſive
qgui decreto publico conſtituti ſint ut imperent.
Audacior his Guyſius mutat orationem Chri-
ſü, ac ſi dixiſſet, dominos videri principatum

tenere, non, bos, qui principes videntur, do-
minari. Sic ille: noſtis gitgd inter gentes ma—-
gna ſit comenno, Jus ad bnperivm er auctorita-
tem nituntur; illique omuium habeuntur maximi,
qui arreptis ræeipublicae gubernaculi, ſaevas in

alior pro lubitu dominationes exercent.

aes
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Haec autein ſingula refellere, et longum,

nec neceſſarium eſt. Univerſa enim corruunt,
modo cogitemus, quid inter dominationem
et principatum Romae ſtatutum ſit diſcrimi-

nis.

g. VIII. Quid ſit, principem videri, Tiberii.
exemplo illuſtratnur.

Sunt ergo oi donodvrec Zexαν, priucipa-
tum agere viſi, principes Romani orbis, omni

arte allabhorantes, ut principes crederentur,
non domini aut reges. Suſceperant miie
principum nomen, ne lulpicio eſſet orientis
regni; carebant diademate, et faſtu barbari-
corum regum, ut populus externa ſpecie de-
ceptus non dominos, ſect principes ſenatores

exiſtimaret. Ex lenatus lententia moleſto
muneri ſuccedere, pulcrum illis erat, ejus-
que precibus fatigatus Tiberius vilus erat in-
credibili oneri humeros ſubdere. OQuin tan
tum conſequuti faſtigium fenatum maximi fa.
cere, ex illius ore pendere, ejus juſſa exſe-
qui, rerum imperitis videri volebant. Iagens

praecipue ſpecies principatus, liberaeque ad-
huc lub eo civitatis, in eo principe kuit, cui

Bib 3 Chrifti
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Chriſti tempore orbis parebat, Tiberio,
homine ad premenda animi ſenſa, immanem-

que laevitiam civili habitu et modeſta ora-
tione diſſimulandam, omnium forie Caeſa—
rum paratiſſimo. Telſtis ſit Suetonius. c. 24.
principatum, quanmvits nec occupare confeſtim, ne-

gue agere dubitaſſet, et ſtatione militum, hoc eſt
vi et ſpecie dominationis aſſumta. diu tamen recu-

ſavit impudentiſſimo animo. cap. 26. liberatus
metu, civilem admodum inter initia, ac paulo mi-
nus quam privatum egit. Ex plurimis nidximis-
que honoribus, praeter paucos et modicos non re-

cepit. cap. 27. Dominus appellatus a quodam,
denuntiavit, ne ſe amplius contumeliae cauſſa no-

J

minaret. cap. 28. Aauuverſus convicia malosque

rumores, et famoſa de ſe ac ſuis carmina, firmus
ac patiens, ſuhinde jactabat: in civitate libera
linguam mentemque liberas eſſe debere. cap. 29.

Diſſentiens in curia a Q. Haterio, ignoſcas, in-
uit, rogo, ſi quid adverſus te liberius ficut ſena-

dr

Miror, Weiſtenium ad hunc verſum illu—
11 ſtrandum excerpere, quae de Claudio, diutad

poſt mortem Chriſti egnaturo, habet Sueto-

J

1V nius. Alieniſſima certe ſunt, nec enim de
Claudio loqui Chriſtus, ſi cupiebat intelligi

S a diſcipulis, debebat.

64
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tor dixero. Et inde onmes alloquens; dixi et
nunc et ſaepe alias P. C. honum et ſalutarèm
principem, quem vos tanta et tam libera poteſta-

te iuſtruxiſtis, ſenatui ſervire debere, et univer-
ſis civibus, ſaene et plerumque eriam fingulis. Ne-

que id dixiſſe me poenitet, et bonos, et aequos,
et faventes vos habui dominos, et adbuc habes.

cap. 20. MQuin etiam ſpeciem libertatis quandam
S

induxit, conſervatis ſenatui ac magiſtratibus et
majeſtate priſtina, et poteſtate. Neque tam par-
dum quidquam, neque tum magnum publici pri-

vatique negotii fuit, de quo non ad P. C. refer-
retur. cap. 31. Quaedam adverſus ſententiam

luam decerni ne queſtus quidem eſt. Tan-
ta conſulum auctoritas, ut legati ex Africa adie-
rint eose querentes, trabi ſe.a Caeſare, ad quem

miſſi ſorent. Necomirum, cum palſin eſſet, ipſum
quoque eisdem et aſſurgere, et decedere via.

ę. IX. Tiberius in ſpecie illu prineipatus re

dsminus erat.

In tanta principatus ſpegie ſevere tamen
atque ſaeve dominabatur Ramanis Tiherius,

civiutuque iſte pater atque princeps gravilſi-

J

mis caedibus in innoxios, exitiali ſuſpicionis
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aura adflatos, laeviehat; id quod eſt Chriſto,
)ννααν rör e Svior. Non urzgeo jam,
ut feci in miſcellaneis Lipſienſibus verbi com-

poſitionem. qua auseri ſignificatio videri poſ-
ſit, ſed ſofficit mihi, idem elſſe, quod
ugiedei, dominari, quod Romanis auribus
infauſtum ſonabat; licet mirer. virum ſumme

Reverendum, cujus ſupra mentionem feci
oppoſuiſſe mihi Lucam, ex cujus capite XXII,
v. 25. liqueat, narÎ)ααανα idem elle ac
ugtéusiv. Cuni enim non. eandem Chriſti
orationem referat Lucas, ITed aliam ſimilis ar-
Zumenti, alio tempore, ſuprema nocte, ha-
bitam, quae quantum a nolſtra diſtet dein-

ceps docebo; nullum ab ea argumentum ad
verbi rα)ναοαναν vim ac lignificationem
probandam peti poteſt, niſi forte pleceat, ea-
dem ratione atque arte efficere, ut nare-
Sououe, quod in Marco eſt., idem ſit ac
Lucae illud, évsoneraν nuνοννν, ac cortra
Lucae éSovuouidονν, a Marci utydο ne
vocis quidem ſignificatu diſtent. Ita derte ar-

Zumentari noluit vir Doctiſiimus, ſed aut non
recordatus eſt, loca parallela non elle, aut,

ſi recte conjicio, us ſaepe alias ita et hic ſta-
tuit, orationem alio tempore habitam a Luca

non
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von ſuo loco et occaſione commemorari, quod
tamen negare mihi licebit, donec argumen-
tis confirmetur, fale colloquium, quale Lu-
cas rofert, ſuprema illa nocte non habitum
fuille. Et tamen vereor. ut recie compolſt-

to œræœnuetévei plus ineſſe, quam ſimplici

xuegi ven noſtro in loco ſtatuerin. Nempo.
verbum compoſitum, ubi ſuam habet pro-
priam ſignificationem, elt, in poteſtatem vi
aut armis redigere, unde et in verſione grae-
ca priſci foederis verbis Hebraicis,  oc-
cupare, ubi de occupatione hoſtili accipitur:
ö proprie, pedibus ſubjicere, Dh capere,
 etiam proprie, pedibus ſubjicere atquæ
hinc, in poteſtatem redigore, reſpondet. Exem-
pla non adſcribo, cum ex Trommii concor-
dantiis peti  poſſint. Ex his autem verbis nul-
lum eſt, quod notionem latinam domini ac
dominandi, qualis eſt, ubi, principatui oppo-

nitur, exacte reddat, neque ſuccurrit aliud J

verbum Syriacum dominandi illam propriam
vim cum occupatione violenta armisque fa-

cta canjungens. Syriace ergo loquutus Jeſus
vix potuit utrumque una voce complecti, led
forte ita dixit. ut et Syrus interpres concin.
ne reddidit Ca SÄ domlui illorum Junt.

Bb s Qua-
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Quapropter nec ex verſione verborum Chriſti
a Marco prodita plus eliciendum arbitror,
quam in ipſa eſſe potuit Syriaca oratione.
Aliter forte lentirem, ſi ſcriptionis artiſicem,
delectusque verborum et brevitatis ſtudioſum

comperiſſem Marcum, a quo ſperari fas elſet,
quae fuſius pluribusque verbis dixerat ob lin-
guae Syriacae egeſtatem Jeſus, uno eum arti-
fice et apto verbo complecti voluiſſe. Quae
cum alia omnia in Marco ſint, exque ſcripto-
rihus novi koederis, omnibus ſententiae ma-
gis quam elegantiae et puritati ſermonis ſtu-

dentibus, hic unus minime victeatur in dele-
ctu verborum laboraſſe, non auſim plus ex

exſculpere, quam ex nugéuen,

id nempe, quod Syriace dici potuit, atque
ab Syro interprere, et hic, et Matth. c. XX.

285. et Luc. XXII, 25. redditum eſt, qui pu-
„tantur principes populorum, domini eorun
ſunt.

9. X. Magnates, quosnam in poteſtatem ſuam
redigere licantur? populosne an principes?,

dubitatur.

De his, quae lequuntur, noq di usyααο
auror aAaααννονν aurör, donec certi

quicl
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quid habeamus, piobabilia allerre, cumque
lectoribus in utramque partem dubitare liceat.
A'vrov ad gentes pertinere arbitrabar, cuin
primum in miſlſcellaneis Lipſienſibus locum“
Marci interpretandum mihi ſumerem. Id
dici putaham, maximos et patentiſſimos cives,

qualis fuit Caelar, et Auguſtus, et iple. qui
tunc orbi praeerat, Tiberius, vi, metu, et
armis, rem publicam in ſuam poteſtatem re—

degille.
e

Non poenitet quidem ſententiae, quamvis

alia pene probabilior videatur. Prius cvrr
non ad populos, ſed ad principes illorum re-
tulit Wetſtenius. Quid? ſi utrumque de
principibus intelligas, interpreterisque: et

nagnates principui, eos ipſor in ſuam redigunt
poteſtatem, id vero elt, potentiſſimi ex prin-

cipum amicis non illis lerviunt, ſed impe—
rant, exque ſua ſententia, ipſis kormidandi
principibus, rem publicam aduiniſtrant.
Apta erit haec et hiſtoriae illius temporis, et
ſententiae, quam Jeſus exponit, oratio. lIn-
credibilis fuerat Sejani potentia, cui nimis
cdiu, rerum habenas relinquens Tiberius, or-
bem Komanum permiſerat, isque, nee line

magnno
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magno Tiberii diſcrimine ad majora adſpi-
rans oppreſſus a Tiberio erat. Recens hujus
tantae potentiae memoria, ut eo relpexiſſe
Jeſum ſatis opinabile ſit. Adde quod nec re-
gnum nec principatum petierant Zebedaei fi-
lii, ſed primum in amicis Meſſias locum, do-

cendique eſſent reliqui diſcipuli, quibus ex-
cuſare audaciam fratrum Jeſus cupit, quam
ſit aliis innoxium, ſi quis in regno caeclorum
tanquam ad dextram regis ſedeat, lummum
obtinens inter magnates ejus locum.

. XI. Occaſio et finis orationis Chriſti expo-
nitur.

Primatum nempe in regno Chriſti, ſed kab
fum in imatinario atque uno ex multis hujus
ſeculi regnis, affectaverant Joannes et Jaco-
hus. hortante et inſtigante matre Chriſti cog-
mnata, quos hoc dato reſponſo dimittebat ma-
giſter: acerbitates illis lubeundas, hasque
unas certas ele, atque a le promitu polſte;
primatum autem in regno caelorum non a le
favore aliquo et indlliore in cognatos affectu
tribui, ſed ex ſola voluntate patris pendere;
ab hoc cui deſtinatus ſit, illi tributum iri.

Naec
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Haec quidem ſententia verlus 83. et 39. Diſ
cuſſerat ergo imprudenter conceptas preces,
neque conceſſo, neque omnino negato eo

quod petebatur. Quid enim concederet pro-
mitteretque, quae nunquam conctecenda
erant, li ex mente loannis et Jacobi intelli-
gerentur? Hi ſplendorem humani regni,
quod oculis ſpectaculo eſſet, deſiderabant 3

alienum a doctoribus Novi Foederis faſtigium.
Quid vero negaret, quae certa aliqua rations
Joanni et Jacobo conferre decreverat? Fntu-—

ad Mare. X. 42.

rus enim aliquis erat in eccleſia Dei, non do-
minatus, principatus tamen. Oportebat con-

ſtitui rectores, qui coetus Chriſto ſacros mo-
derarentur, non ex ſua ſententia, ſed ad nor-

main verbi divini ipſaque luaviter conſen
tiente eccleſia. Hos inter non primi ſolum
ſed unici prorlus ac ſingulares erant apoſtoli,
ex quibus triumviros, Petrum, Joannem et
Iſacobum, ut primi in collegium lecti fuerant,
ita et maxime meritis, fama, auctoritate emi-
nuiſſe in propatulo eſt. Hos primarios regni
caelorum miniſtros, audeas amicis magni re-
gis, dextram ejus et ſiniſtram tenentibus, com-

parare. Sapienter ergo Chriſtus, quae aliqua
ratione concedenda erant, in ambiguo potius

2
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relinquit, quam negat; cautior plerisque in-
terpretibus, qui licet non negent, aliquem
eccleſiae tanquam ſlenatum eſſe, miniſtros
Chriſti alios aliis pracfertos, ſummum autem
locum ſine dubio apoſtolis dandum elſe, ne-
que tollant, ſme qua ſumma orietur rerum
perturbatio, hierarchiam, omnem tamen prin-

cipatum ex ſua proſcribi eccleſia a Chriſto
autumant, quaſi vero hierarchia. ſme principa-

tu elle poſſit.

Male autem habebat reliquos diſcipulos,
fuiſſe, qui principatum affectarent collegisque

cuperent praetferri. Hos ergo docet Jeſus,
non grave ipſis damnoſumque fore, ſi quis in
regno Dei praelatus primus ſit in fundanda
et gubernanda eccleſia. Nullam inde tyran-
nidem, jugum nuſſum reliquis imponi. In
humanis quiclem regnis miti nomine principis
triſtitiam ac ſaevitiam domini praetexi; at
ſacra in civitate aliam vitam;, alios mores
eſſe. In qua ſi quis princeps dicatur admiĩniĩ-
ſter, nihil illi in cives acerbius licere. nullam
eſſe in reliquoas dominationem; oportere
potius eum plus etiam quam reliquos ino-
deſto eſſe animo, omnibhus ſervire, et eſſe

(quod
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(quod unum maxime paſtorem eccleſiae decet,
modo non vocabulo tantumlet literarum du—

ctu, led totius vitae habitu praeferatur,) lſer-
vum ſervorum.

XII. Quaedam de Luc. LXII, a5.

Mentionem ſupra keci orationis ſimilis ar-
umenti, quam Jeſus luprema nocte hahuit,
teſte Luca, c. XXII. 25. difcipulis de princi-
patu litigantibus reſpondens: or bauni rr
e Sror avetsvovouv aurar, aoj oi oucun νν

Gvreos T. A. Rem eandem tractari, ino-
rum eadem inculcari praetepta video; niſi
quod exemplum non a Romanis petitur, led
a regibus barbaris. Nihil certe eſt in verbis,
quod nos de principibus Romanis cogitare
jubeat; qui, ſi graece omnino Gacneic dici

potuerunt, minus tamen proprium in illis no-

men kuit. quam in barbarorum regibus, éveg-
véraſs autem Syria praecipue et Aegyptus ſuos

reges dixit. Quorum Chriſti verborum, ſi
recte intelligo, (plenius enim de illis di-
ſputare jam non vacat) haec mens elt: prin-
cipatus in regno caelorum, quem tantopere eupitis

1n-
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invidetisque aliis, toto genere ſejunctus eſt ab illo,

guem in felicitate inſigni ponere tyranni et adfe-
ctare ſolent: moleſtus quippt, omniumque vos ſers

vos facturus, ut nulla ambitione quaerendus, nec

triſtius ſit, poſtremum eſſe, quaäm principem.
Gentium enim reges ſevere illis imperunt, ac tan-

quam fervis dominantur, quique alios in poteſta-

rem redegerunt, facinore non in virtutem folum
ſed et in heneficium verſo, Euergetae vocantur.

At ex vobis omnium primus pluribus miniſtrabit.
Verum haec alio forte temporè. Memineri-
mus enim, Marci nos explicationem non Lu-

vae profellos eſſe.



ſiii.
Zrietwechlel

zwiſfchen Michaelis und Hen Prof.
Liechtenberg

uber die Abſicht oder die Folgender
Spitzen auf Salomos Tempel.

(wuerſt abgedtuekt im Göitingilellen Magarzin
s. Jahug. 6 St:)

Nto. i.
Michaelis an Hin Prof. Lichtenberg.

Liae Prage iſt ihir mebrmals beygelfallen,

über die ich gerne Licht batte; und wenn,
ſie zu beantworien, tnöglich wäre/ würdé
es vielleicht mehreren angenehm ſeyn, Ewr.

Aich. kl. Sckr. III Lief. ce Ant
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Antwort im Magazin zu leſen. Laſst lie ſich
nicht beantworten, ſlo nehme ich ſie zurück

und wünſche ſie im Stilllehweigen vergra—
ben, damit mich niemand auslache.

J

„Man nehme ein Palais auf einem Berge
an, nach ltaliäniſcher Art mit flachem,

doch in der Mitte etwas gewölbtem Da-
che; man beletre dies Dach von einem

Ende bis 2um andern eng mit eiler-
nen, lſekir ſpitarni in die Höhe gehen-
den Stacheln; wird das Gebäude dem
Einſehlagen des Blitres vorzüglich aus
teſetet, oder vorzüglich ſicher, oder
(welches ieh doch kaum vermuthen ſoll-

te) keins von beyden ſeyn?“

Das ſonderbare Intereſle und die Veran-
laſſung der Frage verſchweige ich noch. um
gar keinen Einfluſs in das Urtheil eu haben,
und nichts freundſchaftlich zu erbetteln. Ei-
ne ſonderbare hiſtoriſche Erſcheinung reran-
laſst mien u fragen; ſobald ich Ewr.
Ja! oder Nein! darüber habe, will ich ſie
neunen. Den aoſten May 1785.



der Spizen auf Salomo's Tempel. 369

Ern Prof. Lichtenbergs Antwort auf Nrot.

Wenn die Stachein beträchtlich hoch,
über das Gebaude gehörig vertheilt und gut
mit der Erde verbunden wären, ſo
müſste.aller Theorie nach, das Gebäude dem

Gewitter überhanpt wenig ausgeletet leyn.
Gezündet vom Blite Könnte es ſchwerlich
werden, und darinn belindliche Menſchen
wäron wonhl völlig vor dem Sirahl ſicher.
Ieh ſage: die Stackein mülsten hoch leyn,
demn ein Haus, das z. B. mit Hecheln ſtatt
Ziegeln gedeckt wäre, würde nicht ſo viel
Vortheil davon haben, als von wenigen lehr

hohen und ſcharfen Spitren. Denn wenn
ein kleiner noth ſo ſpitrer Stachel einmal bey
hefiigem Zuſtrömen der Materie von der
Atmoſphure des Hauſes überfltügelt wird., ſo
leitet er ſenhr ſchlecht; da hingegen vine
ſenr hohe Spitre, ſahr viel länger wenig-
ſtens, über die Atmosphüre in eine ſreye

1meiſtens bewegte Luft hinausragt, und da.
durch eine Menge von ſchaädlicher Materie
abſet2zt oder einnimmt, je nacldem die
daruber hinſtreichende Donnerwolke ne  a-
tir oder po fitir elektriſch iſt. Lord

Ce Mahon
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Mahon hat über dielen Umſtand lehr ſehö-
ne Betrachtungen angeſtellt. lu l. Princi-
ples ot Elecitricity 4to. London 1779. Aus
einem ahnlichen Grunde ſind auch allzuviele,

nahe aneinander ſtehende Spitzen,
ich will nicht ſagen ſchäcllich, aber doch un-
nütz, weil ſie einander ſliöten, ſo dals, ob-
gleich die Güte der Ableitung mit der Am-
2ahni der Spitren wachlen mag, ſie doch
nicht allemal wie diele Amzahl wäehſt.

Sie mülſſen gut mit det Erde in Verbin
dung ſtehen, ich meine, nicht etwa durch

Ketten oder gar noch ſtärker unterbrochenes

Metall, ſondern durch ſtetes. Man hat Bey-
ſpiele, daſs ſolehe gut mit der Erde verbun-
dene Spiizen bey ſchweren Donnerwettern

ſo hefktig geziſcht haben, vie angerundete
Schwaärmer, Was da vertiſlchte, würe ge
wiſs bey einer vielgtiedrichten Kette in
manchen Fallen, und bey einer mehr unter-
btochenen Verbindung in cden meiſten ein

Sehlag geworden.

Allo nun zur Frage: Waren bey dem
Palais, von dem die Hede iſt, die Spitzen

ba
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betrschtlion hock, und ſebr gut mit der
Erde verbunden (werden die Spitzen gut
unter ſich lelhbſt verbunden, ſo iſt hin-
reichend, nur einigen eine Verbindung mit
der Erde u geben) lo würde es wohl ge-
wils felr viel weniger vom Blitæ getroffen
wrerden, alt wenn es dieſe Spitzen nicht

gehabt hätte. In Cirnthen auf dem Land-
gut des Grafen Orſii von Ralenberg. layl.
Cammerers, befindet ſich ein Kirchihurm
auf einem Berge, dellen Geſchichte hie-
her paſst, und überhaupt eine der merkwür-

digſten iſt. die mir in dieſer Lehre vorge-
kommen iſt. Seit jeher ſchlug der Blitz in
dieſen Thurm, und ſo oft. dals man des
Sommers ſoghr den Gotiesdienſt ausletæte,
weil verſchiedene Menſchen getödet worden
vwaren. 1730 wurde er gant durch den Blitæ
zernichtet, wie lich Ingenhauſs, (vermiſch-
te Schriften. g. Wien 1782. S. ibo.), aus dem

ich dieſes nehme, ausdrückt. Man baute
einen neuen, allein dieſem gieng es, ſelbtt
die Zernichtung Kaum ausgenommen, noch
arger. als ſeinem Antecellaor. Der Blitz ſchlus

alle Jaur 4 bis Smal hinein. ja, (und ich
glaube dieles iſt das eintise aufgereichnete

co3 Bey-



o2 VUeber die Abſicht oder Folgeu

Beyſpiel von der Art) ein und eben dalſſelhe
Donnerwetter ſchlug iomal in ihn. Im Jahr
1778 wurde er ömal getraffen, der Ste Schlag

war ſo hettig, daſs der Thurm eu ſmken an-
fing. und der Graf, muſste ihn einreiſlen
laſſen. Indellen nun kam der dritto Thurni;
dieſen verſan man mit einem ſpitzen Ablei-

ter, und nun iſt alles ſtill, ein einzigesmal
hat zwar leit der Zeit der Blitz wieder ein-
gelchlagen, allein der Schlas war ſchwach,
er ſchmelate nicht einmal die ſubtile Spitze
des Ableiters, und der Thurm litt gar nichis,
und wird auch nie wieder etwas leiden.

Wären die Spitzen ſehr niedrig, alſo
bloſse Stachela, und gut mit der Erde ver-

mint
bunden, ſo würden ſie auch noch nützen;

i.n n
wären ſie nicht mit der Erde verbunden,. ſlo

ndlee helfken ſie wenigſtens nicht viel. Doch
kommt dabey ſehr viel aukt die Materie
an. woraus das Haus belteéht. Sonſt

Friif aæuhber glaube ich nicht, dals ſie den Blitz lo-
4 cken, lo dals allo ein ſolches Haus mit Sta-.

cheln nicht mehr und violleicht. weniger zu

r

dem
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dein ſogenauünten Anlocken der Blitre dureb
die Metalle, auf eine groſse Strecke.

den 2eſten May 1783.

No. 2.

Ewr. bin ich für die gzege
bene Antwort recht ſehr verbunden; dies
noch um deſto mehr, weil ſie gerade alle
meine Erwartungen ſo reichlich erküllt, dio
ich in der Anfrage auch nicht auf die entfern-
teſte Weiſe ãuſſern wollte, vm in nichts vor-
zugreifen, und nichts zu erſchleichen.

Das Gebaude, naech  dem ich fragte, und
es ſo namenlot beſckhrieb, iſt kein anders,
als der Tempel der Juden von Salomos Zeit
an, bis zur rweyten Zerſtörung im Jahr Chri-
ſti zko. Dies ſind 1o82 Jahre, oder. nach
Abrechnung der Zeit, in weleher der von
Nebucadnezar aerſtörte Tempel wüſte lag,
doch über tooo Jahre. Er lag den Gewit-
tern, londerlich den von Südon, Abend
und Mitternacht kommenden, ziemlich aus-
zeſetat, ohngsfahr lo: gegen Süden gieng der

Cc4A Berg
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Berg ſchroff in ein 4oo Jüdiſche Ellen (ohn-
tefaähr 5o0 Fuls) tiefes Thal hinunter, wo
er mit einer faſt ſenkrechten Mauer hatte un-

terzogen werden mülſſen; gegen Weſten und
Norden waren niedrigere Bertge, und aiem-

lich tieke Thäler, etwa von zoo Ellen, da-
zwiſchen, gegen Oſten ein höherer Berg,
(der Oelberg) und wieder ein tietes Thal
dazwiſchen. Mich wunderte, weder in der

Bibel noch in loſlephus je zu lolen, daſs in
dieſes noch dazu ſehr viel Motall habendes
Gebaude, welches den Blitr aus der Vahe
hꝗtte anziehen können; dor Blitze je einge-
ſchlagen habe. (Metall? die beyden äher-
nen Saulen Boas und Jachin werden jedem
einfallen, aber es war noch viel mehr da).

Die Römer pllegen in ihrer Gelchichte lorg.
faãltig aufzuteichnen, wenn dor Blite im Ca-
pitolium einſchlug, und dies, unerachtet die
Geſchichte dieſes groſſen Volis an andern
Factis, gegen die ein ſolch Einſcklagen Klej-

nigkeit wird, ſo unermelslich reich iſt. Die
Hoebruiſchen Schriftſteller, dachte ich, wür-
den dies in der ininder mit Factis überhäuf-

ten Gelchichte eine- kleinen Volks noch
ſorgkältiger gethan haben, da der Tempel

zu
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zu Jeruſalem nioht ihr vornehmſter, ſondern
ihr einziger Tempel war, nnd vermuthlich
das gante Volk das Einſchlagen als Strafge-
richt Goites angeſehen haben würde. Urla-
chen und Gründe zum Stratgerieht würde man

auch genug gefunden haben, da in der einen
gröſseren Iialfte dieſes Zeitraums von 10oo
Jahren Götzendienſt im Lande herrſchte, ja
ſagar hisweilen im Tempel ſelhſt Götzendienſt,

Sonnendienſt, Hurerey, Knabenſchande, ge-
trieben ward, und der abſcheuliche, von den

Cananitern herüber gewanderte Aberglaube
gerade unter dem Tempel im Thal Hinnom
dem Moloch menſchliche Opfer brachte.
Dies tiofe Stillſchweigen aller Geſchichtbü—-
cher ſchien mir, bey Vergleichung gegen
die Römiſchen Geſchichtſchreiber, beynahe
ſoviel zu ſeyn, al: in tauſend Jahren
hat der Blitz nie in den Tempel
eingeſfchlagen. Noch dazu kommt,
dals, wenn der Blit: in den Tempel einge-

ſchlagen hätte, er leicht gezündet haben
dürfte. Denn inwendig war er ganz mit
Paneelwerk ausgelegt und übergüldet. aber
ſo, daſs alles durch Fignren uneben ge-
macht ward, und nun durfte noch das Gold

oCt 5 an
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an irgend einer Stelle abfallen, ſo wäre wohl

gzenug ZTubereitung zum Zünden gewelen.
ich dächte in iooo Jahren würde der Blitæ
mehr als Einmal gezündet haben.

JIch muſs ſagen, ein bloſer Zufall mach-
te inich zuerſt hierauf aufmerklam. In einer
postilchien Uehberſetrung des 2gſten Pſalms
hatte ich den neunten Vers ſo ausgedrückt:

Indeſſen ſintgt man dir, Jehova, Lieder
In deinem ſichern Ieiligthum,
Dein Tempel ſchallt von allen Enden wieder,
Du Doeinder, von deinem Ruhm.

Blos aus einer Art von poetilcher Theilneh-
mung hatte ich das: lſichenn, hineingerückt,
und dies war etwas, doch unvorſatæliche,
Dreiſtigkeit. Alts ich die Ueberſetzung ein-
mal wieder durchlas, fiel mir ein: der Zu-
ſatr ſey docn dem Geiſte des Plalms ganz
gemäſs, und ieh machte folgende, in der
nenen Ausgabe der Plalmen vefindliche An-
merkung: Dabey iſt àas aber denn
doch noceh ſonderbar, daſls wir
wirklich nie in der biblilchen Ge—
lehichtevoneinem, inden lo hoch

lie-



der Spiteen auf Salomo's Temptęl. 397

tliegencden Tempeleinſchlagencen
Blit- kiuden. In der Römiſchen
Geſchichte leſen wir es vom Ca—
pitoalium ofkt War Bauart, oder
Gottes Ohwaltung die Urſach da—
vron?

An ein Wunder, lehen Sie, dachts ich
nicht. Und in der That, wer auch ſonſt
geneigt wäre, ohne Beweiſs Wunder anztu-

nehmen uund dacduren der Religion einen
Dienſt zu thun, könnte doch hier nicht auf
Wunder denken. Denn der durch Götzen-
dienſt. Sonnendienſt, feile heilige Hurerey.
und feile heilige Knabeuſchande aulſlerſt ent-
weihte Tempel, der Tempel, var dem An-
tiochus Epiphanes ein Götzenbild aufrichten

und zur Schiach des Goites der Juden mao-
natlich Saue opfern lieſs, hätte ener von der

Hand Goites den Blitz, als ein Schutzwun-
der verdient. Ich dachte wirklich auf Bau-
art, gerade auf das, warum ich geſtern Lwr.

kragte, nur daſs ich es in Aanmerkungen
für Ungelehrte nicht nennen konnte, auch
ohne einen Mann, der der Lohre von der
Elektricitat uncd aller dahin einſchlagenden

Ver-
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IT Verſuche voſtkommen kundig war, bekragt
J 1 zu haben, nicht eu ſchreiben wagte.

gfuer
Noch ehe ith näher zum Tempelbanlin

farr komms, ſey mir erlaubt an bemerken: die

J

1

Aſ Gewitter ſind in Paläſtina ſehr ſtark und häu-
mſ. figi gerade in der Nacht, in der die Edomi-

ter in Jeruſalem eingelaſſen wurden und den
tue

Aufrührern 2u Hülfke kamen, war, nackh Jo-

OJ

44

ſephus (vom Jũciſchen Kriege IV. 4. 5)
über Jeruſalem ein ſo kürchterliches und
auſſerordentliches, daſs inan meinte, alles
müſlste untergehen. Wer loſephus Erzah-

ni  au
lung lieſst, dem muls natürlicher Weile die

mu au1 Frage einfallen: Schlug es denn nicht in den
in zum Einſehlagen ſo gelegenen Tempel ein?

IIJanä Nun der Tempel ſelbſt. Von Steinen
1lj war er. nnd inwendig gewiſs, vielleicht auch

auswendig, mit Hola,getafelt, er ſeibſt zo
Ellen hoch. und unten eine Gallerie um ihn

w il

J J
herum 15 Ellen hoch, ſeine Halle, eine Art

J

E

von Thurm oder Portal üher dem Thor 120
n Lhen hoch; oben aber überall mit ſpitrigen
u entweder güldenen, oder, wie ich denbe, ei-
1144

mn ſernen übergüldeten Stachela beleitt, wel-
che,
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che, wie Jolephus ſagt, die Abhlicht hotien,
Vösgel abaubalten, dals ſie ſich nicht auft das
Dach letzen und Unrath herabfallen laſſen
mnöchten; e mulsten alſo lehr ſpitzig leyn,

und aueh ſpitrig erhalien werden. Joſephi
Worte ſind (vom Jüdiſehen Kriege Buch 5.
Cap. 5. 9. G.) au noνον xναοο s.-
noue dvetxjs re Snααναn, toc  rri rοοα
Ssοααν ονανον rr cerecor, auf dem
Gipkel (dem Dache, das hier flach, doch
etwas gewölbt war) hatte er ſcharke
süldene (oder übergüldete) Spitzen
(oder Spieſse) damit ſien Kein Votel
darauf ſetren, und inn verunrei—

nigen Kkönnte. Ewr. lehen, lols
phus. von dem als Augenzengen, aber auch
von ihm allein, wir diele Nachricht haben,
redet ſenr kurz, ſo dafs ich nieht alle die
Fragen, die ieh wirklich zum voraus lſehe,
beant ivorten kann; aber ſaviel:

1) die Spitren mülſen lehr dicht aneia-
ander geſtanden haben, weil ſie hindern
ſollien, daſs ſich auch Kein Vogeél aut das
Dach des Tempels ſletzen wöchte: elſo ih-
rer waren faeylioh mehy, als Wetterablei-

ter



nlunjl Aoo heber die Abſickt oaer Folgen
II

ter nöthig geweſen ſeyn würden, aber
nach Ewr. Urtheil iſt die Menge

J

aucl nicht hinderlich.
I

2) Ge waren ſehrt dugeſpitet, und wur-

tſ den ſpitz erhalien.TT
Aa 3) ob ſie gülden, oder übergüldet wa-
j reèn, beſtimme ich nicht, ich denke: dies

wird zur. Hauptſfache nichts thun vermu—

te aber das leizte. ne

71 q) wie hoch? das ſagt der Mann nickt,
u

der überhaupt Architecturlachen ſelten gutJ

S erzählt, hier aber etwas erzählt. wovon er
E die Ablicht. wenigſtens den Netren, nicht

J—
wulste. Oßepo kann lehr woh) ein grob

n

J

aa ſer ſpitriger Gtachel ſeyn, denn ſogar das
alu Diminutivum, Oßénα)αοα wird von Wurk-

ſpielsen, noch dartu von groſsen Wurfſpie-

J
nu ſsen gebraueht, 2. E. bey dem vom Svidaj

angeführten Renophon.

l alt, 5) Und entltekt eine Lücke. ObJ

u jJ einige dieſer Spitren durch herabgehendes

miſ 1ua Ed VbJIi Aeta mit er 1e eine er indung hat-
n xi i

ten,

unt.J Iil
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ten. ſagt der ſenr kurre, von dem Nutzen
der Sache nichis verſtehende Jolephus
nicht. Haben fie die nicht gehabt, ſo ſie-
le allerdings ein groſſer Theil meiner Iloft-

nung .von ihnen weg. Kaum aber kann
man 2weifeln, daſs ſie ſie gehabt haben, da

ſq ſehr viel Eilen und Kupfer, ja ſogar
Gold, am Tempel gebraucht und ver—
ſchwendet war. Selbſt der Zufkall mulſste
beynahe ſolche Ableiter ur Erde tuwege
bringen, wenn auch niemand daraut dach-

te.

6) Aber dies letre ich von freyen Stü.
cken hinzu. Die Ableiter könnten gar
woohl nichtit blos bis rur Erde, londern in
vnterirrdiſche Gewölbe, logar in ſolche,

die unten wieder am Fuſs des Bergs eine
Oeffnung hatten, gegangen ſeyn. Solcher
Gewölbe hatte der Tempel viel, und von

denen Könnte ich etwas noch wichtigeres,

die Geſchichte, die groſse füt unglaublich
zehaltene Geſchichte intereſſirendes, mit
Ihnen reden, aber hier iſt es zu weiiläufig.
und ich thue es vielleicht ein anderesmal.
Hiſtoriſchwichtiger werden Ihnen diele

Ge-
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Gewöltbe vorkommen, als die Spitzen auf

dem Dache, und die Sache dabey ausge-
wachter uni gewiller:

7) Den Zweck giebt jolephus an, wie

inn die ſuden leiner Zeit, ellhundert Jahre
nach dem Bau des Tempels Salomos, glaub-

ten. Denn von Salonos Tempel und dem
ſeiner Zeit redet er hier pzuſammen. Er
hatte allo die Spitren nach ai Tempel des
Herodes: der unter Titus verbrannt ward,
geſehen, uncl der hatte ſie ans Nachah-
mung des alten Tempels. (Des Herodes
Tempcl war eine VNachahmung des damals

noch ſtehenden Tempels Sorobabels, aber
eine lehr viel prüchtigere und verſthöner-
te. Sorobahels. ſeiner war eine ärmliche
Nachahmung des Tempels Salomos, den
noeh viele rur Zeit der kukbauung des
Tempels Soro babels lebende ſtehend geſe-

hen hatten,. unch bey Vergleichung der
Armuth mit dem Reichthum laut weinten.)
Ob vor iooorahren cdererſte Erlinder
blos an dis Vögel, oder an einen ancdern
Zweck, einen viel wichtigern, gedacht hat,
ocder an einen Bauzierrath (faſt wie wir

sinen



der Spitzen auf Salomo's Tempel. q4os

einen Stern auf einige Häuſer ſetzen) kann

Joſephus nicht ſagen. Der gleichzeitige
Schriftſteller, det Salomos Jempelbau im
erſten Buch der Kouige beſchrieben hat,
(nach 2 Chrou. IX, 29. der Prophet Na-
ihan ſelbſt) hat von dieſen Spitzen gar
nichts. Aher er helchreibt anch überhaupt
Iehr unvolliommen, im mindelten nicht
als Kenner der Architektur; ab er wohl
bey dem weitläuftig wird, was ihm als

neu und prächtig in die Augen ſiel, 2. E.
bey den Verzierungen der 2wey metallenen
Saulen Boas und lachin, die, um dies noch

beyläutig 2u ſagen, vermittellt 2weyer
Ketten, nicht zwar mit dem Dach des
Tempels ſelbſt, von dem wir reden, aber
mit dem Debir, d. i. entweder dem Aller-
heiligſten, oder der weſtlichen Wand des

Tempels hinter dem Ailerheiligſten, zuſam-
menhiengen, 2 Chron. III, it. Ex luſst
noch ſonſt ſehr viel anderes, das wir wil-

ſen, vorbey, ſogar die Uatermaurungen
des Tempeilbergas, die hundertmal kolſiba-

rer ſeyn muſsten, als der Tempel ſelhſt.
Er erzaählt aus einem ganz andern Ge-—

Mich. kl. Scir. III Lief. Dd ſichis.
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ſichtspurkt, als wir thun würden, wenn
wir den Tempel beſchrieben.

Ewr. fragen mich nun vielleicht:
ob ich der Vorwelt zur Zeit Salomos ſo viel
Kenntniſſe zutraue, dals ſie irgend die Ab-
ſicht gehabt haberr Könnte, den Tempel
durch dieſe Spitren vor dem Blite zu ſi-
chern? Dies ganz gewils nicht, auch ſelbſt
nicht dem wirklich groſsen König Salomo.
Anders möchte ich vielleicht antworten,
wenn von Moſes Zeit die Rede wäres; denn
damals ſcheint eine ſehr erleuchtete und
Kkenntniſsreiche Vorwelt, die nachher her—-

abgeſunken iſt, geweſen 2u leyn. Wer das
Buch Hiob, vermutblich oder faſt gewiſs

Moles eigenes Werk, als lienuer lieſst, muſs
überdie darinn zuſammeogetragenen Kennt-

niſſe erſtaunen. Auch Erfalrung konnte die
Hebraer zu Salomos Zeit dergleichen nicht

gelehrt haben; denn ihre Baukunſt war äul-
ſerſt ſchlecht; lleine Stadte;, niedrise Hauſer.

Ein Tempel 6o Ellen lang. 20 breit, und 30
hoch, ward noch als Wunder der Welt und
als ldeal eines prächtigen Gebäudes angeltaunt,

und ihn zu bauen mulste Salomo Bauverſtän-

dige
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dige von Tyrus kommen laſſen, wo damals
die erſte Dimmerung von Architektur an-
brach. Aul den Dachern der Hebräer gieng
man ſpatrieren, ja man Konnite wol aut ihnen
über ganze Städte von einem Ence zum an—
dern gehen. Alſo hatten ſie gewiſ. oben Kei-
ne ſolche Stacheln, die etwan durch Erfah-
rung den Nutzen der Sache hätien entdecken
Lönnen.

Und was ich nun denke, wenn, meiner
erſten Bemerkung gemäls, dieſe Spitren den

Tempel ſo glücklich ein ganzes Jahrtauſend
hindurch vor dem Blitæa geſichert hätten?
Eins von beyden:

Entweder es geſchan durch einen Zu—
fall, ſo wie der Zufall oft die Mutter grolſser
und nützlicher Erñndungen gewelen iſt.
Man wollte das heilise Gebäude, durch Spi-
tren, vor Verunreinigungen der Vögel be-
wahren, und ſicherto es unwillend gegen
den Blitæ

oder die. Goitheit kann auch durch einen

Propheten, der von der Ablicht nichts ver-

Dd 2 ſtand
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ſtand ſollte es gar Nathan ſelbſt gewelen
ſeyn, der den Tempel ſo unvollkammen, ſo
gar nicht als Kenner der Baukunſt belchkreibt,
bey weitem nicht ſo gut als Erechiel den lei-

nigen im Geſicht gelehenen die Sache be-
fohlen haben. ſo wie mehr Dinge beym Tem-
pel durch Prophboeten verordnet ſind; ſelbſt
daſs ein Stein, den die Bauverſtändigen kür
untauglich erklärt hatten, zum Eckſtein ge-
nommen werden ſollte.

Bey dielem Entweder und Oder fenhlt
es mir an Nachrichten; alſo ſage ich aush
nichts weitor. Den 22 May 1783.

Hrn Prof. Lichtenbergs Antwort auf

Nro. 2.

Ewr. Schreiben an mich habe ich
mit ungemeinem Vergnügen geleſen, und wer-

de eine ſolche wichtige und eine dabey für
mich ſo ehrenvolle Correſpondenz ungeſaumt

in das Magazin aufnehmen, eben ſo aueh den
andern Aufſatr, von dem Ewr. reden.

Daſs
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Daſs der Tempel in einer ſo langen Zeit
nie iſt vom Blitz gettoffen worden, iſt eine
ſehr frappante Bemerkuns und zwar in lehr
marcherley Rückſicht. Weiſs man wonl,
oder iſt es nicht auszumaohen, aus was kür
einer Steinart er gebaut war. und aut was für

einem Felſen er ſtund? Mich wundert nur,
dafs die Wachter kein Leuchten der Spitzen
bemerkt haben, da Beobachtungen dieler Art

lehr alt ſind. Dals die Piken einer römi-—
ſchen Legion bey einem Donnerwetter ge-
leuchtet haben, habe ich in Ewr. orien-
taliſchen Biblioth. gelelen. Bey den Maſten
der Schiſfe hat man es auch in äen älteſten
Zeiten geſehen. Es ilſt dieſes deswegen. zu
verwundern, weil ſich dieſe Büſchel nicht
leicht überſehen laſſen, und bey einem Tem-

pel vielleicht ak etwas göttliches von den Hi-
ſtorikern nicht leicht übergangen worden wä-
ren. Indelſen da der Spitzen ſogar violo wa-
ren, ſo Kkann dieles den Effekt an joder ein.

zelnen vermindert haben, auch hielten viel-
leicht Gebet oder lonſt religiöſe Gebräuche
bey dieſer Herannahung des donnernden Got-

tes die Leute ab, hin zu ſehen. So gemein
das Leuchten der Thurmlpitzen aber auch iſt.

Dd 5 von
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von ſo wenigen Menſchen wird es dennoch
kreylich in ihrem ganzen leben gelehen. Aun

Beym Jacobi. Thurm hab' ich es im Auguſt
1768 zuerſt bemerkt und eine Nachricht da-
von in den damaligen hieſigen Wochenblät-
tern bekannt gemacht. Man führt in den
Collegiis ph) licis gemeiniglich. den Naumbur-

ger Thurm an; nunmchr hat Göttingen lei—
nen eignen. Doch leuchtet der Thurm nicht
immer, und wahrſcheinlich nur bey lang an-
haltenden Donnerwettern, wenn die Steine
und das Dach gut durchgenäſst ſind: ferner
entſteht ſtatt des Buſchels nur ein Kkleiner
Stern. wenn die Wolke poſitiv elektriſch iſt,
und lolche Sterne ſieht man gar nicht weit.

den 24 May 1785.

Michaelis ſpatere Nachkſchrift zu Nro. 2.

J

Göttingen den as Jun. 1783.

Zu dem, was ich, in den vorigen Briefen
zeſchrieben habe. fallen mir, zum Theil bey
der Vorbereitung auf ein Collegium, das ieh

über

Ê
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ither die Capitel des erſten Buchs der Köni—
ge vom Tempelbau Salomos leſe, denn aber
auch, weil ein Gedanke den andern giebt,
nachſolgende Zulatze bey.

1) Ich ſehe nun mit Gewilsheit, dals die
Oſcenol auf dem Dach des Tempels nicht klei-
ne Spitzen. ſondern von anlehnlicher Gröſse

waren. Da die Römiſchen Soldaten in fen
Teinpel einbrechen, reillen, nach Joſephus

vom Jüdiſchen Kriege B. VI. 5. 1.  die Prie-
ſter dieſe Spieſse aus, unc bedienen ſich ih-

rer als Wurf'pieſse gegen die Römer. Sei-
ne eigenen Worte, ſind: rör de legewy rües
rso uev rgör) rods oßßenode druανανrs i
rous Puoſnions ichieger. J Aus adielem hGe-
brauch wird anck

2) noch wahrfcheinlicher, was ich ſchon
vorhin geſagt habe, dals ſie nicht gülden,

ſondern übergüũldet, und von Stahl gewelen

linl.

3) Nach Joſephus  war der Tempel von
auſſen ganz, und dies ſehr dick, ijbergüldet:

mit dicken gäldenen Platten, ſagt

Dd 4 er
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or im lünkten Buch vom Jüdiſechen Kriege
Cap. J. J. 6. bedeckt,. ſo dals er
beym Aukgang der Sonne keurig
ausſlabh und dis Augen blendets.

T2 Die ſteinerne Mauer des Tempels war nem-
lich inwendig und auswendig mit Tafelwerk

von Cedernholæz überzogen. und auf dielem
Cedernholr war die dicke Uebergüldung an-

J

gebracht. Alſo dies mit übergüldeten ſtäh-
lernen zugelpitrten Stangen beletzte Dach
war ſelbſt mit dick übergüldetem Cedernholr
gzedeckt, und ſo ant allen Seiten die Mauren
des Tempels. Im Buch der Könige ſteht
zwar von einer auſſern Uebergüldung nichts,

3*15 es laſst auch viel anderes noch wichtigeres
unn; vorbey, und wenigſtens Joſephus hat dennt

ſi ſr

u geẽlehen.
—9 Tempel ſeiner Zeit ſo von auflen übergülder

1 J 1urr.
aii Was dies bey nahen Gewittern für Wir-

ilnjw Lung haben mülste, errathe ich freylich.
uif Aber Ewr. Ausſpruch wird mir und an-Wi dern mehr ſeyn; als mein Meinen.

M Un-
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4) Unter dem Vorhofe des Tempels waren

uicht blas ancere Gewölbe in unermelſslicher

Menge, fonderu auch Ciſternen, in denen
das Regenwaſler vom Dach und Vorhoſe ge-

ſammelt, und als Vorrath auf eine Zeit der
Noth (der Belagerung) aufbewahrt ward.
Soviet ſich aus der Analogie anderer gröſse-
rer Häufser'in Paläſtina ſchlielsen lälst, warc
das Waller in dieſe vom Dach des Tempels
vermittelſt metallener Rinnen um das Dach,

und herabgehender metallener Röhren ge-
leitet, und alles dies beym Tempel gleich-

falls übergüldet. Ewr. werden urthei-
len, ob dies 2zugleioh Ableiter haben ſeyn
müſſen? Wer ſie anlegte, dachte wonl nicht
daran, ſondern blos an as FPinlen dor Ciſter-
nes. Aber wie olt geht der Nutzen weiter,

als der Endweck?

5) Dals man im Buch der Könige nichts
von dieſen ſpitrzigen übergüldeten Stangen

auf dem Dach des Tempels lieſst, habe ich
in den vorigen Briefen geſtanden, und dies

Stiliſchweigen war freylich ſonderbar. Eben
aber werde ich heute bey Gelegenheit des
Collegii gewahr, dals 1 B. der Könige VI.

Dd 5 9 ſick
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9. ſich dahin deuten laſſe. Dies iſt beynahe
der duukelſte oder vieldeutigſte Vers cles gan-

zen GCapitels, weil er Worts enthalt, die
ſonſt in der Architektur gar richt. oder doch
zum Entleheiden zu lelten vorkommen, bey
denen wir atio nichts als Etymologie haben.

Bevm Eioen ie23) iſt ſio noch dazu lehr
mannichkaltig; das Sammwort heiſt, 1)
ſcohneidæn,. davon haben die morgenlan-

diſchen Sprachen. :2) ein Winkel 3) Bo-
zen von dem Waänkel. ſo die Matheé—
matici der Araber, 4) überhaunt et wa.s
Zekrümmtes, ſlonderlich, ein Gewöl—
be, 5) jedes ausigehöhlte, 6) einæ
Rinne. 7) ein Graben, ð) eine Ci—
ſterne. Dieler Vers nun lieſse lich auch
allenfalls üperlagren: hen deckte er
das Haus, Spitzen und Reihen auf
Cedertafeln. Buchſtäblicher aculeatis et
atiebus (denqu Reillen iſt gerade cdas Wort,
das von der Sehlachtordnung gebraucht wird)

Juper ligna cedri. loh hehaupte gʒr. nicht,
daſs es ſo überſetat werdan ſolle. Ja ich
werde es ſelbſt nicht ihun;. landern merke

blas die Sache, oder den Zweifel auf die

Zukunft an.

6) Mir
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6) Mir iſt doch endlich eine Stelle des
Joſephus beygefallen, welche vom elektri-
ſehen Licht aul dem Dach des Tempels hey
nahben Gewittern handeln könnte, weun man
annähme, daſs er ein Phänomen, welches
er nicht ſelbſt geſehen. londern von. Höreuſa-

gen hatte, nach einer vergröſsernden Er-
zühlung des vermeinten Wunderzeichens be-

ſchreibe. lIm léchſten Buch vom Jüdiſchen
Kriege. Cap. 5. S. 5. erzahlt er die
Vorbedeutungsreichen der Zerſtöhrung Je-
ruſalenis und des Ten. pels. Unter dielen iſt

das rweyte: als das Volk im Jahr vdr
der Rebellion rum Oftorkfelt ver—
ſammelt war, umglänzte am 8S. April
in der neunten“stun die der Nacht.
(nach unſerer Uhr, des Morgens um drey)
den Altar und Témpél ein lo hel—
les Licht, ttaſsies Tag zuſeyn
lohien, und dies Licht dausrte ei—
ne halbe Stnche kang. Man hielt
es für eineg lückliches Zeichen;
aber der ausgameg z2eigte, dals es
ein ſenr unglückliches geweſen
war. Beym Tempel wäre dieler Schein
wohl niehis weiter, ali das elekiriſche Licht,

nur
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nur durch eine kleine Vergrölserung faſt
zum Tageslicht ernoben. Und dals dies den
Alten ein glickliches Zeichen war, iſt be-
kannt. (Virgil Aeneid. i1, 6G8o- 704). Auf
clem Altar erwartete ich dergleichen freylich

nicht, ja ich begreife kaum, woo ss auf ihni
hätte gelehen werden können, da auf ihm
ein ewiges Feuer brannte, bhey dem man ein

ſchwaächeres Licht nicht ſehen konnte. Was

voin Altar gelagt iſt, könnto allo wobl zur
Vergröſserung der Erzanlenden gehören.

Michaelis an UHrn Prof. Lichtenberg.

Nro S.
Dals des Nachts bey nahen Gewittern das

Dach des Tempels vermutlich hätte leuchten

müſſen. war mir auen beygefallen; ich dach-
te noch dazu an das Haus auf der Wahnder-

ſtraſse, von deſſen Stern mir geſagt iſt, dalſs
er bis weilen heym Gewitter leuchte. Auch

hatte ich ſagen wollen: man könne lich wun-
dern, daſs nicht der Aherglaube eine Art

von
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von Glorie oder Schechina, eine Erſchei-
nung Gottes, aus dieſem elektriſchen Licht
gemacht habe. Das Volk mülle frub, der Ilrae-

litiſchen Religion gemãäſs, gewarnt worden
ſeyn, dies nicht für Gott ſelbſt 2u halten. und ſo

ſind es die Nachkommen gewohnt geworden,
das von Kindheit auf geſehene Phänomen
nicht für ein Wunder auszugeben, vicht
mehbr daraus zu machen, als vrir, wenn wir
den Stern eines Hauſes beym Gewitter leuch

ten ſehem

Aber nun ſetre ich noech auk die von
Evwr. gegebene Veranlaſſung hinzu: Kei-
ne Stelle haite ich gefunden, in der dieſes
Leuchtens Erwahnung geſchieht. Am erſten
Könnte man etwas davon bey Joſephus er-
warten, der die Spitren beſchreibt, uncl ſie
ſelbſt gelehen hat, aber Kein Wort davon.
Das Stilllehweigen der Bibel ilt mir hier
nicht ſo auffallend. Denn die meiſten Pſal
men, die das Heiligtum beſingep, ſind vor
Endigung des Tempẽlbaus gemacht, und reden
entweder blos von der Hüũtte des Sufts, ader

der Lade des Bundes, wie ſie nach Zion in
Davids Pallaſt gebracht ward. Duhin ge-

hört
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hört lelbſt der ſehr mahleriſche ögſte Plalm,
Oder ſie waren zum varaus gecdichtet, und

vwurden bey Einweyhung des ſempels abge-
ſungen. In dieſe Lieder hatte nicht einmal
ein irrthum des Dichters die ſpätere Erſchei-
nung einer Glorie über den Tempel brin-
zen können. In den hiſtoriſchen Büchern
der Bibel können wir beyde nicht einmal
Nachricht von einem ſolchen Leuchtoen, das
ſehr oft geſchehen ſeyn mülste, erwarten,
eben weil es als gewöhnliches, als oft geſche-

nenes, nicht in die Hiſtorie zehört, ohnge-
fahr ſo, wie unſere Nordlichter.

Aher Ewr. Frage brachte mir doch
wirklich eine Stelle in den Sinn, die man
vom Leuchten erklären könnte, an die ich

vorhia nie gedacht hatite. Es iſt die Pf.
LXXVI. 3., die ich überſetzt habe: aus der

Ferne slänzeſt du prächtig her.
kfüärchterlicher als die Berge der
Raubthiere. Hier iſt, aus der Ferne
nur von mir zur Erklärung zugeſeizt, und
ich habe lelbſt geſtanden, dals der Berg Zion
nicht weit aus der Ferne geſehen werden
könne, (Orientaliſche Bibl. Theil XII. S. 189.)

Ber—
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Berge der Raubthiere ilt auch ſo unm.
bequem im Ausdruck und der Vergleichung.“
daſs inir dies immer misſiel. Sogar, ich
wollte in der Orientaliſchen Bibliothek die
Leſeart andern; alleia u meiner. Demüthi-
zung muls ich lſagen, kein einzicer fur Ken-
vicott verglichener Codex hat meine Vermu—

thung beltätiet, und die anderthalb alien
Ueberſeizer, auf die ich mich beriek, mö—
zen auch wol nicht anders geleſen, ſondern

nur, wie ich, eine Vermuthung gewagt ha-
ben. Uand nun fällt mir. erſt, bey: es
könnte auech anders überſetzt werden, 1. B.

du ftrahllt, du Mächitiger, Gott
(oder Tempel) zur Nachtzeit von den
Bergen her, oder noch wahr—
ſcheinlicher, du ſtrahtlt, da Mächti—
zer. von den glanzenden Bergen
he'r. Sogar das Wort, das ich paraphra-
ſtilch Raubthiere überſetet hatte, (Lu-
ther Raubeberge) heiſst im Arabiſchen
nicht blos überhaupt etwas glänten—
des, ſlondern auch ſogar, glanzende
ſSpieſse. (G1) Der Pſalm Alaſs konn-

te allo gar woht in die Leit des bereits ge-
bauten
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bauten Tempels gehören, wogegen das im
Teutſchen ſtehende Wort. Gegzelt. V. s.
Kein Einwurk iſt. Denn das Hebräiſche iſt
nicht das, welches von der Hütte des
Stifts gebraucht u werden pfiegt; und
eben der Alaf hat noch ſo ein poeiiſches
Gemahlde Pſ. C. 2. Von Zion (darunter
ſehr oft der Tempelberg mit begrilſfen wirch)
erſcheint Gott mit Glanz ver—
zehrend Feuer ilt vor ihm, und
um ihn her ein  Sturmwetter., Ein
Dichter könnte, wenn er ein Gewitter mah-

len will, bey Gelegenheit des Phänomens
wol ſo ſingen, ohne dechalb einen Aber-
glauben einzumiſchen.

Nun,. werden Sie ſagent was brauchen
wir weiter Zeugniſs? lch bin doch noch
zu furchtſam, weil ich nisht. Zait genug
gehabht habe, zu präfen, und. beſorge:
Einbildungskralt und Liebe tu einer klei.
nen nenen Entdeekung könnten wir einen
Streich ſpielen. Die philologiſchen Grün-
de des vorhingeſagten vverden Ewr..
wohl nicht willen wollen, auchi, falls un-
ſere Correſpondena gedruckt wirch, nur we-

nige
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nige Leſer lhres Magazins. Und diele we-
nigen werden ſie nüchſtens in meinen Zulſüä-
tren zu den Hebräifehen Lexicis leſen.

4

Wegen der Steine, die zum Tempelbau

gebraucht ſind, weis ich vors erſte keine
befriedigende Antwort zu geben. Marmor
iſt z2war gewiſs mit darunter; 'er heiſt 1.
Chron. XXIX, 2. der Stoin q;. Dies wu-
re, buchſtäblich überletet, Ge würmltein,
ein Name, an dem ſchon jeder den Marmor
erkennen wird, und bliebe noch gin Zwei-
kel übris, lo heben ihn die übrigen mor-
genländiſchen Sprachen vollkommen, die den
Marmor eben ſo nennen. Alloin das ewige,
das dauernafte des Gebiudes, dis Steine,
die viele Ellen in dio Länge und Breite hat-
ten, waren vielleicht nicht der ſchöne uncht
vergangliche Marmor. Ich glaube, es ley
noch ein Mittel übriz, etwas von dem zu
erfahren, was uns wecder die bibel, noch
ſalephus, noch ſonſt irgend ein Gelchicht-
ſehreiber gemeldet hat. Der Tempelberg.
auf dem jetet dio Türkilche Molchee ſtehet,
war, wie oben gelagt, auf der Mittagsleite
beynahe ſenkreeoht mit einer Mauer von h00

Mich. ki. Sekr. III Lief. L.e Lllen

 Ê——
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Ellen unterzogen. Zu loſephi Zeit ſtand he.
noch. und Herodes wollte nicht wagen.
dem Rath einiger gemäſs, eine neue Maute
zu ziehen. Wanhrſcheinlicher Weile ilt lie

bis auf dieſen Tag übrig. Denn als luſtini-
an auf dem Tempelberge eine: Kirche baute.
welche nachher in eine kür ſehr heilig gebalte-

ne Moſchee voerwandelt worden iſt, nden wir

wedar, daſs der Tempel von neuem unter-
maurt, noch dals er herabgelſehollen iſt, wel-
ches gelchenen ſeyn muüfite, wenn die Mau-
er nicht bis dieſen Tag. ſtünde. Derin durch.

ße erhob Salonq dis irregulite Oberſluche
des Borgs zum Quadrat. Hier durften alſo
Reiſende nur thun, was ſie bisher nicht
gethan hahen, nachlehen: ob die ſüd-
liche Vnterunurung noch ſtebt; und venn
dies iſt, uns lagen: aus yyas für Steinen ſio
beſtent. Doch vielleicht, iſtdies unmöglich
denn die Mauerx könnte nach und nach mit
viel herabgeſpülter Erdeo bedeckt ſeym, und
graben darf man dort nicht, weil die Mo-

ſchee
(D Aukl die Frage, kindet ſich eine Antvrort

von Niebuhr im dentſohen Muſenm.)

Der Herausßg.
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ſchee von den Muhammedanern unermols-
lich heilizer gehalten wirch, als der Tem-
pel von den Juden. ln deſſen Vorhof durf-
ten doch Heiden kKommen, ja. ſogar Opfer
bringen, aber dies würden Türken, cunter
den Muhammeqanern das, was dis Abetgläna

bhigſten der mittlern Zeit unter Chriſien wa-
ren) nicht leiden. lch hahe indes doch um.
ter meinen Pragen für FPaläſtina eine von
dieſer Sache aufgeletet, und ſuche Gelegen-

heit, ſie einmal dorthin zu befördern,

Hrn. Prof. Lichtenbergs Antwort.

Die von Eur.. oben S. in der
Nachfckrift geüuſſerto Meinung, der Sie ſo
wenig Gewickt beylegen, weil es Ihre eige-
ne ilt, iſt gewiſs die Meinung aller Sachkun-

digen. Der daſelbſt bomerkte Umſtand von
dem uübergüldeten Dach, den übergüldeten
Seitenwänden, ſotan den übergüldeten
Dachrinnen, und die norh daru ſtark
übergüldet waren, macht es wohl gevwils,
wenigzſtens in dem Grade gewiſs, als es die-

le Umſtände ſelbſt ſind, daſs der Tempel
ſeine Sicherheit dielen Umſtiunden 2u dan-

Ee 2 ken
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Ken hatte.“ Die eifernen übergüldeten Spi-
tren, mit dem Goliu des Dachs verbunden,
und dieſes entweder unmittelbar mit dem
Golct der Seitenwände oder durch das an den
Rinnen, die entweder ganz bis in die Wal-

ſerbehälter giengen, oder doch bey Don-
nerwettern inr Waſler dahin ergoſlen, ma-.
chen eine ſo vortrefliche Ableitung, dals ich
wohl nicht u viel ſage, wenn ich behaupte.
dals q/io von den in unſern Tageni errichie-
ten Ableitern, theils aus Unwiſſenheit derer,
die fie errichten, theils aus übel angebrachter
Sparſamkeit bey weitem nicht ſo vollkom-
men find, als dieſer, ob man gleich bey er-
fſteren weder Zierde, nach Verlcheuchung
der Vögel, noch ſonſt eiwas anders, als Blitt-
ableitung. ur Abſicht hatte. Metallene Dach-

rinnen geben öfters lo gute Leiter kür den
Blitz ab, als für den Regen, und haben da-
her zuweilen Perſonen, die ſonſt nichis üher-
zangen konnte, vom Nutten der Wetterahb-
leiter überzeuzt. Die Beyſpiele lind ſehr
haufig. Lin merkwürdiges, da ein fürchter-
licher Blitr zu Breſt durch eine Dachrinna
abgeleitet worden iſt, ſtent in Roziers
Journal vom Auguſt 1782. Freylich leiten ſie

„nur



J—

der Spitren auf Salomo's Tempel. 425

nur den ſchon würklich in lſichtbaret.
Goſtalt gegenwärtigen Strahl, die,
wenn ich lo reden darf, bereits gediegene.
eleſiriſche Materie; allein ſie heu gen dem
Vetterſtrahl nicht in der Stille vor. Die-
ſes können nur allein hohe und ſcharfe Spi-
tren, und goldne mehr, als andere, und mit
zoldnen Dächern und Waänden verbundeno
(wenn das Gald der letzteren mit der Erde
Zuſammenhang hat), wiederum mehr. als alle

andere. Gold' leitet unter allen Metallen,
alles übrige gleich geſetet, nicht allein am be-

ſten, ſondern behält auch dieſe Eigenſchaft am
langſten, weil es in der Luft nicht roſtet. Lord
Mahon räth daher in dem ſchon oben ange-
führten Werk: man ſolle die uberguldete, grö-
bere kupferne Spitze der gemeinen Ableiter

ſich in eine äullerſt ſpitrte ganz goldne
Nadel endigen laſlen. Dieles iſt freylich. ein
wveenig geſlucht, zeigt aber indeſſen: wie viel

dielor erfanrne Phyſiker auf die Leitung des

Goldes rechnet.
Es wure allerdings ſehr lcnön, wenn ſich

irgendwo Stellen fänden, die ſich ahne ZTwang
auf das Leuchten der Spitzen das. Tempels
deuten lieſsen, und es. wundert mich kaſt, dalt

Ee 53 man

5
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man keine deutlicheren hat. Denn Pener,
die nicht eigentlich bren nen, und an ſol-
chen Orten. wo man überhaupt gar keine
vermuthet, hat man zu allen Zeiten höheren

Urſachen, und bald günſtigen Gottheiten,
wie das doppelte auf den Schiffen, bald un-
zünſtigen. wie das eintache, zugeſchrieben,
bald als Geiſter und bald als Merkmale ver-
grabener Schätte augeſehen, ob man gleich
freylich ſich am Ende daran gewöhnen muls-

te. Auch iſt, glanbe ich, nichis hilliger. als
die Erzahlungein enthuliaſtiſcher- Geſchicht-

ſcnreiber bey ſolchen Gelegenheiten zu be-
ſehneiden und ihre Poe ſie auf die ſimpel-
ſte proſaiſche Formel. zurückruführen, leit-

dem der kaltolütige, philoſophiſche, und
Zenane MAuſchenbroeck, nachdem er
den erſten Schlag aus leiner verewitten Waſ-
ſerbbuteille arhalten hatte, an Reaumü ren

ſonrieb: er wolle um die Krone von
Fraukreicih keinen ſolchen rweyten aus-
halten- Und doch war es, niatch der unvolt-
komninen Tintirlitai. gevriſs nichts, als ein
gerinzor eleiniſcher Stoſs, dergleichen jetet

manche Geſeliſehalt, um lich lathen ru ma-
chen, in höherom Grade umlonſt nimmt.

Trock
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Trockner Marmor gehàrt mit unter die
ſogénannten hemielektriſchen Körper, und
Jeltet ſeklechter, als 2. E. die Laven, aus de-

nen die Geblude des Carlsbergs bey Cal-
ſel beſtenen, wie ich noch dieſe Woche
verſucht habe. Dieſe Gebäude ſiad aber
vom Blitz, wie ich höre, ökters beſchadigt
worden, weil die erhabene, eherne Bild—
ſaule des Herkules Keine Spitze und mit
den hier und da rerſtreuten metallenen
Krampen keine andere Verbindung, als eben

durch dieſe Laven hat. Wie weilslich wäre
es alſoò nicht gehandelt, wenn man dielem
gigantiſchen Kunſtwerk, das mit unter die
Seltenheiten von Europa gehärt, das ſoviel
Zierde von, den Werken Griechenlands und
Roms geborgt hat, auch etwas Sicherheit
vom Tempel Salomos verleinen wollte,

Ee 4 (wenn
e) Eine Minerv a mit einer Lanze, wenn ſie

zehdrig mit dem Fundament des Gebaudes,
von welchem ſie getragen wird, verbunden
iſt, ſehütet allo auch ſogar in dielem PFall
beſſer vor dem KRlitz yon unten und von
oben, als ein ilolirter Herkuleæes mit der

Leule.
7
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Cwenn es auch nuxr bleyerne Rinnen oder
zar nur Riemen wären) ehe noch ein Wet—
terſtranl den Ichönſten Theil deſſolben dem
Berge wieder giebt, aus dem er genommen

iſt.



IX.

Joh. Dav. Michaelis
von den Gewölbern unter dem

Tempelberge und Berge Zion

zur Aufkklärung der Geſchichte
fonderlich der beym Tempelbau Julians, und bey
Nerodes lunderung des Grabes Davide aut

brechenden Flammen.

(Zuerſt abgedruekt im Göttingiſchen Magarin.

3 Jahrg. hi'st.)

E 1
7

 acitus giebt uns in ſeiner merkwürdigen
Beſckreibiug der Stadt Jerulalein, wie ſie vor

der Zerſtörung zewelen iſt, im füutten Buch
ſeiner Hiſtorie Cap. 11. 12. folgende Nach.

Les ticht:



428 J. D. Michaeli: von den Gevrölbern

richt: urbem arduam ſitu, opera molecque fir-
maverant, quis vel plana ſatis munirentur.
VNam auos eolles, immenſum editos, (dis iſt klar
der Berg Zion, und der Tempelberg, beide
neben einander auf der Südſeite Jeruſalems)
claudebant muri per artem abliqui aut intror-
ſus ſinuati, ut latera qppugnantium ad ictus
patefacerent Extrema rupis abrupta; et

turres,
J

Hier bey einex alten Veſtums vor aqoo Jah-
t1en doch ſchon etvras, unſrer neueren Fortifſi-
cation ſich näherndes: Tenaille. Flankirung:

nur keine zur jetzigen Volllammenheit ge-
brachte, ſondern erſter Anfang dazu. Ich er.
innere mich lo etwas nicht aus den vielen
Belchreibungen von Veſtungen in Calars Com-

mentarien. Man Kann wirkliech begierig wer-
„den, zu willen: wer diele Veſtung angelegt
hat? Jeruſalem war ſehon vor lſeiner erſiei,
Zerſtorung dureh Nebucadnezar eine auch
wegen ihrer Lage wichtige Veſtung, die ſich
gegen Nebucadggerar anderthalb Janr wehrtoq.
Er zerſtörte ens. Unter den Perſern bekam æs.
VWieder Manena uber. uroli keine von gioſter
Wichtigkeit zguorth warg es immer yxeſten
Sondexlicn bevelligten ãie syrer unter An-

tiochus Eviph.nes die Buig Zion lehi Rark:
niieh Jer Teinpel raid lckon uier llen Mac-

cabaern
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turres, ubi mans juviſſet, in ſexaginta pedes,

inter devexa in centenos vicenosque attaolle-

bantur,

cahaäern eine Veſtung. Pampejus eroberte Je-
ruſalem, und lieſs die Mauren niederreiſſen.
Die Juden wollten ſie wieder bauen, wurden
aber von den Romern daran gehindert. Jole-

phus Alterth. XIV. 5. 2. Endlich eihielt der
oheprieſter Hiikanus von Julius Calar die

Eilaubniſs, die Mauren Jerulalems wieder auf-
zurichten, (Joſephus Altertn XIV. 8. 6.) und
dies muls er ſo gethan haben, daſs die Stadt
eine ſiarke Veſtung ward; denn als Ierqdes
und Soſius mit viner Armee von olingefahr

ioooοο Mann (Soooo Soldaten IIerodis, 11 Le-
gionen und Gooo Maun Romiſcher Reuter)
Jeruſalem belagerten, hielt es ſich funt Mo-
nat lang. (Altertn. XIV. 16.) Herodes der
Grolse legte eine Gattung von Veſtung oder
Citadelle, in der Stadt an, indem er die von
den Hasmonaern erbaute Antoniusburg aul der

Noradſeite des Tempels ſtark beveſtigte, und ſie

durclki einen unterirdiſchen Gang mit dem
Tempel verband; dies in der Ablicht, bey ent-
ſtehender Rebellion einen ſichern Ort zu ha-
ben. Wabrſcheinlioh hat eben dieſer groſse
und Lluge Mann, dellen Leidenſohaft Bauen
war, und der den Tempel ganz neu bante,
auch nock leha viel zu ſeiner und des uübri-

gen
J
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vantur, mira ſpecie;. ac procul intuentibus
2ares. Alia intus moenia, regiae circumjeeta,

con-

gen Jernfalems Beveſtigung beygetragen, das
vwir aber ninht wiſſen. Denn er verlangte
wolil eben nicht, dals man ſeine Verdienſte
um die Reveltigung der Stadt wilſſen lollte,
und that enles nuten andeim Vorwande, um
bey den Remern keinen Verdacht zn erregen.
Endlich ward nnter des Kaiſers Claudius Re-
gierung die Beveſtigung volllommen, und
dies ſagt uns Tacitus in dem, was gleieh aufk
die oben ſtehenden Worte folet: praeviderant
conditores ex diverſitate mornm crebra bella
(belſer hatte er wohl ſagen mogen: dies nicht
ſo gauæz veracliliche, aueli liſtige Vols dachte

fruh und ſyſtematiſch darank, ſich von der,
ungerechten und drückenden Heriſchaft der
Rämer wieder zu befreyen; nur lo redet kein
Römer, und“ dadurch verſiellt aueh der ver-
nünltigſte Romer die Geſchichte) inde cnneta

qunamvis adverſus longum obſidium: et a Pom-
pojo expngnatis metus atque uſus pleraque
monſtravere, teine ganz vortrefſiche Anmer-
kung. röllig nach Tacitus Art. Pompejns
Eroberung einer vorhin ſchon und von Na-
tur ſehr veſien Stadt lehrre ein kluges und
damals kriegeriſches Volk, he beller bevelii-
gen) atque per avaritiam Claudianorum tem-

porum
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conſpicuoqute faſtigio turris; Antonia in ho

norem M, Antonii ab Herode appellata. Tetn.

J

plum

porum empto jure muniendi ſtruere in pace

tanquam ad bellum. Zu Claudius Zeit ward
der bey ihm ungemein begnnſtigte Herodes
Agrippa, ein Enkeol Herodes des Grolsen, wie.-
der Konig, und Judaa horto auf, eine Romi-
ſehe Provinz zu ſeyn. Dieſem will er alſo
wohl die Vollendung der Bevelſtigung zu-
ſehreiben; ſiehe Joſephus, Alterth. XIX. 2..
wo doch noch bemerkt wird, dals Agrippa
durch den Gouverneur von Syrien, Nauſue.

gehindert wird, alles zu thun, was er vorhat.
te, um die Stadt untiberwindlich zu machen.
Kurz drey wenigſtens dureh diele That groſse
Leute haben eine Veſtung gebaut, die der Ro-
miſechen Allmaoht zu erobern ſchwer war,
und nicht erobert ſeyn würde, wenn die Ju-
den ſieh niecht lelbſt in der Stadt aulgerieben
hatten, der Hunger eingebrochen waie, und
noclt da zuletzet die Stadt, bis 2zum Erſtaunen
des Titus Vespaſianus, ſohlecht vertheidigt
und alles abandonnirt worden ware. Er glaub-
te: eine Gottheit mulste ihnen 2uwider gewe-
ſen ſeyn, daſs ſie lolche noch aibrigen Maumen

uud Werke nicht vertheidigt hatten, und, er
wiirde bey beſſerer Vertheidigung die Stadt
noeh nieht erobert haben. (Joſephus vorn Ju-

den-
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plum in modum arcis, propriique muri, la-
bore et opere ante alios, ipſae porticus, quae
teuplum ambiebant egtegium propugnaculum.

Fons perennis aquae (die unter dem Berge
Zion ausbrechengde Quelle und, Bach Siloa)

cavati ſub terra montes, et pilcinas ciſternaeque

ſervandis imbribus. Dies,. cavati monter,
ciſternaeque, ſind eigentlick die Worie, auk die

es mir jerzt ankommit.

Im Pluralis ſchreibt er: cavati monta,; al-
ſo beyde Berge waren unternöltb, Ein
ſtarker Ausdruck, ſonderlich im Munde eines

Rõmers;
4

denkriege VI. q. L.) Herodes der Grolse war
unter dielen dieyen der klügſte, aber leinem
Laun man leinen Ruhm abſprechen. Wun—
derin muſs man ſich abei doch, daſs die Ju-
den Leute hatten, welcke die Kriegeskunſi fo
verſtanden, um untei Voilſpieglung von Civil.
baukunlt ſtarke. Veſtungen anzulegen, und ſo-
gar einen Eingriſf in unſerq neueie Lortifica-
tion zu thun, d. i. etwas Havon am mehr als
tauſend Jahr æau anticipiren. Mathæſis muũlſſen
ſie verſtanden haben, ſonſt wäre dies alles
nicht moglich, und nun erinnere man ſich aus
dem Moſaiſchen Recht S. 52. und 227. daſs

diele Wilſſenſchaft ſehon nach der erſten
Stiſtung das Departement der Prieſter war.
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Römers;. denn Rorn ſelbſt haite viele unterir-
diſche Gewölbe. Die Berge, die ein Römer
als merkwürdig ſo beſchrsibt, müſſen aulſler-
ordentlich unterminirt geweſen ſeyn. Etwas
vom Gebrauch dieſer Unrerhöhlung ſagt uns
Tacitus ſelbſt: man hatte cnternen ausgegra-

ben, das Regenwaller dariĩn zu kangen, um ei-
ne lange Belagerunt aushalten 2u können.

In allen Städten von Paläſtina waren Ciſter-
nen gewöhnlich., in die man das auf den Da-
thern oder Höfen aufgefangene Regenwaller
leitete; in Veſtungen legte man grölsere an,
Gerqm. XIL.I. ꝗ.) aber dieſe Ciſternen, die
Tacitus als eine ſorgkaltige Vorhereitung aul

eine lauge Belagerung der Hauptſtadt be—

1—

ſchen waren von den Römern im belagerten
Jerulalem eingeſchloſlen; die Belagerung
dauette einige Monate. Fur tauſendmal tau

ſend, oder eigentlich i, ioo, ooo Menſchen
Kann der Quell Siloa allein nicht Wallet ge
nug haben. Die Belagerong fällt in die Zeit
vom Aptil bis zum Augult, und des Sommers
regnet es zu Jeruſalem nicht. Was muſſen
da flr Wailerſchatae in den Ciſternen gewe-

len
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ſen ſeyn! Waren dieſe nicht beynahe aĩlein
Zenug zur Aushöhlung der beyden Berge?
Abeér hiezu kommen noch ancdtere Unterböh-

Jungen. Die Ableitungen'der Unreinigkeiten.
vornemlich vompſempel, wo ſo viele taulend
Opfer geſchlachtet wurden, (an Einem Palla-

felſt zu Ceſtius Zeit 25650oo Oſterlammer auf
Einen Tag) und wo zum Waſchenm der Opkler
und Prieſter ſo viel Waller gebraucht ward,

will ich nicht einmal erwähnen. Sie verſte-
hen ſich von ſelbſt, und ſlind wie in Rom;
nur daſs 2u Jeruſalem dieſe Abfuhrungscana-
le, (wie der Römer ſie nennt, Cloaken) in
der ſpatern Zeit 2zu Strafgefängriſſen ge-
braucht wurden; eine ſchreckliche Sache!
Doch dart ich ſie nicht ganz weglaſſen; denn
ſie könnten in die Geſchichte eintn wichii-
gen LEinftuſs haben. Nun noch von jedem

Berge beſondeis.

Vom Berge Zaon, (dem welilichen)
wiſſen wir wenig hiſtoriſches, auller dielen
drey Dingen. Erſilicn, die Quelle sSiloa
KXommt aus einer natürlichen Bönlung des
Rerges, in der ſie ſich bisweilen wie ein Wal-
ſerfall hören lalst. Dies ſagt Hieronymus.,

ala
t
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als Augenteuge, in ſeinuem Commentar über
Jjoſ. ViIi, 4. Zum andern, aus eben dieler
Quelle, oder vielmehr, natürlichem Waller-
fall, hatte Hiskias eine Walſſerleitung den
Berg hindureh in die Stach machen lallen,
um, wenn etwa die Stadt belagert würde,
das Walſler ganz in die Stadt zu leiten und es
den keinden zu entriehen, denen der Man—
gel des Waſſers in der ganzen Gegend die
Belagerung Auſſerſt ſchwer machen mulste.
Ob dieſe Wallerieitung noch zur Zeit des
zweyten Tempels geweſen iſt, Kkann ich
nicht ſagen, 2weiſte aber daran. Zwar muls-
te Titus Veſpaſianus ſeiner Armee das Waller

weit her aut Eſeln bringen laſſen, allein dies
iſt keĩn Beweiſs der annoch erhaltenen Waſ-

ſerleitung Hiskini. Denn der Auslluſs der
Quelle Siloa ging in Teiche, darin man das
Waſſer ſammlete, dieſe wurden durch eine

ſtarke Mauer und Veſtungswerke verwabhrt,
daſs der Feind ſich ibhnen nicht nähern konn-
te, und dieſe Veſtungswerke vertheidigte der
Berg Zion und Moria, an dellen Puſs ſie la-
gen. von obea. Elfmalhunderttauſend Bela-

gerte werden aurh wohl ſo viel getrunken
haben, daſs von den Teichen kein Bach aufs

Mich, kl. Sekr. III Lief. FE Feld
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Feld flieſsen, und die Belagerer trünkenkonn-
te. Zuin driiten: in dieſem Berge war das
weite. tieke Gewölbe und Labyrinthe haben-

de Grab Davids, und noch andere alte Grà-
ber der Könige oder, Vornehmen.

Vom Tempelberge villen wir etwas
mehr. Im Tempet wurden, wenigſtens nach
dem Babyloniſchen Elend, vermuihlick aber
auch vorher, die Vorräthe von Wein und
Oel, die theils als Zehnten, theils als Erſt-
linge einkamen, aufbewahrt. Dies enforder-
te nothwendig in einem ſo grolsen, an bey-
den Gaben der Matur unermeſslich reichen
Lande, viele Keller, Keller von mebrern Eta-

gen über einander, Cohngeſfahr wie lie in
Wien ſind, da manches Haus ſo viel Etagen
uniter der Erde als über ihr haben loll; oder
vielmehr noch etwas tiefer) durch die der
malsige, Go21 Schuh lange und breite Tem-
pelberg. (Avmerk. zu Erech. XLII., 16- 20.)
gewaltig untermiuirt werdèn mulste.

Auch die Zehnten von Getreide wurden
im Tempel aufbewahrt, bisweilen als Vor-

rathk aut Zeiten des Mangels, und dis wohl

deſto-
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deſtomehr, nachdem Jeruſalem unter Johann
Hirkan durch Hunger in einem Sabbatjahr
erobert war, uncd, wie Tacitus ſaet. die Juden
von Pompejus Zeit an ſchon in der Ferne
alle Anſtalten machten, eine lange Belagerung

auszuhalten. Hierza hatte man 2war Vor-

rathshäuſer: Cellen, Leſchacoth, Neſcha-
coih, wouh, dDoò) heiſsen ſie in der
Bibel. Allein da in Paläſtina Kornfrüchte

auch unter der Erde verwahrt zu werden
pfllegten, rcht ſo wie in der unter gleichem

Himmẽlsſtrich liegenden Barbarey, (lerem.
XLI. 8. Hirtius de bello Africano Cap. 5.
Plinius B. XVIII. Cap. So. S. 73. Orienta-
liſche Biblioih. Th. XIX. S. 72. 73) ſo ilt es
ſehr walirfeheinlich, daſs bey anwachſendem
Kornvorraih des Tempels man auch die trok-
nen Gewölbe des Tempelbergs 2u Hülfe ge-

nonnnen haben wird. Doch habe ich hie-
von nichts eigentlich hiſtoriſches, loudern
blos die jenem Himmelsſtriche angemellene

Sitte des Landes.

Aber noch viele andere Schätze, uner-
mieſsliche von Gold und Silber, die aus aller
Welt von Spamen bu nach Indien zuſammen-

Ft 2 ze
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gebr cht wurden, hatte man im Tempel auf-

zubewahren. Und wer kann 2weifeln, daſa
man dis vorzüglich unterirdiſchen Gewöl-
bern, tiefen unterirdiſchen Labyrinthen, an-
vertraut haben werde, ſonderlich wenn
man ſchon lange Anſtalten zur Belagerung
machie?

Die Prieſter mulsten an den eigentlich
heiligen Orten des Tempels, 2. E. im innern
Vorhofe, nach Orientaliſcher Weiſe, barfuſs
gehen. Daher auch bey Moſe unter der
Amitskleidung der Prieſter keine Schuhe vor-
kommen. Nun iſt es in Paläſtina des Win-
ters olt ſehr kalt, und um dem Prieſter das
Gehen mit hloſsen Fülsen erträglicher zu
machen, hatte man eigene unterirdiſche
Waãrmeimmer, von denen durch darinn er-

haltenes Feuer, und Röhren, welche die
Warme kortfünrten, der Boden von unten
auf gewarmt ward. ELigentlich kennen wir
ſie 2war nur in dem z2weyten Tempel aus
Nachrichten der Rabbinen. Allein die Sache
lewſt und die Nothwendigkeit bringt es
mit ſich. dals ſie auch ĩm erſten Tempel ge-
weolen leyn müllen.

bo
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Sogar zum Aberglauben ſind unterirdiſche
Gemacher des erſten Tempels gebraucht wor-

den. Erech. VIII, 7- 12. findet man ein
ausnehmendes Beyſpiel davon. In einem,
recht nach Aegypiiſcher Art angelegten, über-

all an den Wänden mit hieroglyphiſchen
Figuren gerzierten, aufs lorgkältigſte verſteck-
ten unterirdiſchen Gewölbe, ränchern ſieben-
zis Männer den hieroglyphiſchen Figuren.

Dis muſs wirklich ſchon ein groſſses Gewölbe

gewelen ſeyn.

Joſephus erzählt uns in ſeinen Büchern
vom ſüdiſchen Kriege ein paar ſonderbare
Geſchichten. aus denen man abnehmen kann,

vrie ſenr der Tempelberg, und noch wohl
einige andere Gegenden Jeruſalems, unter-
höhlt waren. Als die Anführer der Rebellen,
die Tyrannen, wie Jolephus lie nennt, lahen,

dals Ieruſalem ſich nicht länger gegen die
Römner halten könne, ſetæten ſie ihre ganze

Hoffnung auf diele unterirdiſchen Ginge und
Gewölber, (vmoréuoue, vdmröναα, diααÊναα

nennt ſie Joſephus) in welchen ſie ſich ver-
bertzen, und ſo lange darin bleiben wollten,
bis die Stadt verbrannt wäre, und die Römer

F3 weg
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wesgezogen ſein würden. So zar im Zu—
trauen auf diele unterirdiſche Zufſlucht. zünde.
ten ſie lelbſt bey der Eroberung mehr an, als
die Römer. (Vom Ilüd. Kriege VI, 7. 3.)
Dieſe Gewölbe müllen ſehr tief gewelen
ſeyn, wenn maun unter einer oben brennen-

den Stadt u ihnen Zuflucht nehmen konnte,

und nicht fürchten mulste, zu verbrennen,
von einſtürzenden Mauren erlchlagen zu
werden,. oder zu erſtictken. Den meiſten mis-
glückte zwar ihr Vorhaben, weil feruſalem zu
plötzlich überging, und ſie vor Beſtürzung
ganz auller ſich waren. Sie wurden von den
Römiſchen Soldaten aus den Gewölbern, in

die ſie flonen, zurückgerogen. Aber einer,
Simonder Sohn Giora, hatte ſich würk-
lich nebſt mehreren andern unter der bren-
nenden Stadt und Tempel in dielen Gewöl-
bern aufgehalten, und Kam da, wo der Tem-

pel geſtanden hatte, beynahe als Gelſpenſt
wieder aus der Erde heraus. Als die Stadt

ſchon erobhert war. nanm er ſeine beſten
Freunde, und einige dęes Grabens Kundige
mit ſich, und verſteckte lich in einem dieſer
unterirdiſchen Gewölber, auch nahm er alle
rum Gräben und Miniren nöthige Werkzeü-

ß E
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ze. und einen groſsen Vorratnh von Lebens.
mitteln mit ſich in die Gruft, in der verzwei-
felten Ablicht, ſich, endlich durch die ganze
Stadt auf das Feld hinaus zu arbeiten. Al-
les mulste alſo freylich ſehr unterminirt ſeyn;
nur daſs er denn wohl nicht das ganze Ge-
heimuiſs der labyriuthiſchen Gange, unch der
bis weilen nach Ecech. VIII. verſteckten und
vermauerien Eingänge zu denſelben wulste.

Veber ihm verbrannte Stadt unch Tempel.
Titus war auch ſchon wieder weg, und aut
der Rückreile nach Rom u Cälarea. Nur
ſtanden noch auf den Trümmern der Stadt

und des Tempels Römiſche Wachen. Si-
mons Vorrathnh härte auf, der Hunger, den
nach Joſephus die Juden am wenigſten aus-
halien konnten, ward ihm unerttäglich, und
an dem Ort, wo der Tempel geſtanden hatte,
kam er mit einem prächtigen Kleide, unter
der Erde hervor, zeigte ſlich der erſtaunen-

den Wache, bat um ſein leben, ergab ſich,
und ward 2u Rom. im Triumph aulgelührt.
Seine Geſchichte gab Anlaſs zu vermuthen,
daſs noeh mehrere eben ſo verſteckt ſeyn
möchten, man ſuchte nich, uncd fand ihrer

Fft.q.  Vilk-
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wirklich eine groſse Nlenge. (Vom Jud. Krietz

B. VII, Cap. 2.)

Einige dieſer unterirdiſchen Gewölber
und. Gange des Tempels können neuer ſeyn.

und blos zum Teinpel Herodes gehören. Ge-
wilſs iſts, daſs Herodes die Antoniusburg. die

vorhin einen andern Namen hatte, 2uerſt
vermittelſt eines unterirdiſlchen Ganges mit
dem Tempel verband, um bey eutſtenender
Rebellion. zu der er wirklich ſo viel Anlaſs
zab. einen Zufluchts  und Vertheidigungsort
zu haben. (Joſephus Alterih. XV, 21, 7.) Der
gröſste Theil der VUnterwölbungen aber kenga

unmöglich Herodes Werk, londern muls älter
ſeyn. Denn er eilte, ſo ſehr er konnte, für
den geſchwind vniedergeriſſenen Tempel der
Vorfahren einen andern, zu dem die Steine
Ichon anderwãrts völlis behauen waren und
nur gemauert werden durften, aufzurichten.
Vand ſo konnte er wohl unmöglich den gan-
zen Tempelberg bis kaſt unten hin umgraben
und uriterminiren; und heym zanzen Tem-
pelbau ſuchte er. die Gunſt des Volks, lo we-
aig als er ſie fand. Waren varhin lehon in
den Labyrintnen Schutze des Tompels ver-

wabhirt,
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wahkrt, die einige vertraute Prieſter wuſsten,
ſo wird Herodes noch mehr abgehalten wor-

den ſeyn, zu tief in die Erde zu arbeiten.
Doch überhaupt iſt dis dem nicht möglich.
der ein altes Gebaäude abreiſst, und ein, an
andern Orten aus Stelnen ſchon gemodetltes,
ſo geſchwind es geſchehen kann, an die Stel-

le des alen ſezt; und ſo beſchreibt uns la-
ſephus Herodes Tempelbau. Von Soroba-
bels Zeit ſind dieſe koſtbaren Labyrinthe ge-

wiſs nicht; denn u der Zeit war das kleine
aus dem Elend zurücktkommende Volk von
ohngefahr /oooo Mann 2u dergleichen Un-
ternehmungen viel zu arm,. und froh, wenn
es einen, etwas ärmlichen, Tempel nur auk
einigze Weiſe bauen konntoe. Dis ſieht man
im Buch Esra und Nehemia deutlich.

Ieh halie ſie allo gröſstentheils lür Ueber-

bleibſel von Salomos Zeit, in welcher man
ohnehin nach alter Paläſtiniſlcher und Aegy-

ptiſcher Weiſe gewaohnt war, viel, vielleicht
mehbr unter der Erde u arbeiten, als übex
ihr, 2. E. das labyrinthiſche Grab Davids,
von dem ich hernach reden werde. Das
ſchon erwaihnte. zum Götæendienſt gemis-

ul brauchte

a.



4Aſh I. D. Michaelis von den Gewolbern

brauchte Gewölbe war denn doch gewils im
erſten Tempel, und die Waärmezimmer unter

dem gepflaſterten Vorhofe waren der Natur
der Sache nach beynahe unentbehrlich. Die
vielen, groſsen, unterirdiſchen Höhlen in Pa-

laſtina, bald die Zuflucht der Unglücklichen
oder im Kriege, bald der Sitz der. Räuber,
bald Begrabniſsörter, gaben Anlaſs, die Na-
tur durch Kunſt nachzuahmen, und an das
Ciſternengraben war man ohnehin in Palä-
ſtina gewöhnt.,

Aus dieſen Unterwölbungen und, wie
Tacitus es nennt, Aushöhlungen des Tem-
pelbergs, läſst ſich eine zu wenig untarſuch.
te Erſcheinung der Geſchichte des Jüdiſchen
Reichs erklaron. David hatte zum Tempel
groſze, für leine Zeit unermelsliche Schätze
von Gold und Silber geſammelt. Zwar wohl
nicht Sooo Millionen Rthl., wie man ſie ge-
meiniglich daren einen Schreibe und denn
nach dureh einen Rechnungstekhler mit 2wey
Nullen vermehrt berechnet, aber doch wohl,

die Mark Golds eu 67 Ducaten, und die des
Silbers zu 18 Gulden gerechnet, ohnngefähr
5o Millionen Rihlr. Dieles ward nicht alles

en veibaut,
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verbaut, ſondern das übrig bleibende im
Schata des Tempels niedergelest. Wo? das
willen wir eigentlich nicht hiſtoriſch; aber

welcher Ort war beſſer dazu, als dieſe un-
terirrdiſchen Gewölbe, ſonderlich die ver-
ſteckten, um welche nur wenige Prieſter
wulsten? Nun leſen wir 1 Kön. AIV, 256.
26. daſs Schiſchak der König von Aegypten
im eroberten Jeruſalem die Schätze des Tem-

pels und des königlichen Palaſts wegnimmt..
Uncd doch finden wir hernach noch immer
Schätze in dem Tempel. die bey einer neuen
Noth angegriffen werden Können, z. E. 1
Könige XV, a8. Dies iſt nun besreillich.
Schiſchak nahm mit, was er linden konute,
rãäumte die Schatzkammer des Tempels über

der Erde., vielleicht auch ein Paar Gewälbe
aus. die ihm die Prieſter zeigen mulſsten,
aber viel mehrere andere blieben ihm unbe-
kannt, und behielten ihre unermelslichen
Schatze; davon vielleicht einige noch jetæt
dort verborgen liegen, und vergeblich auf
ihre Auferſtenung holleu.

Der Tempel Herodis wmulste gleichfalts
um die Zeit, da Jeruſalem erobert ward, un-

erinels-
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ermeſsliche Schatre in fich faſſen. Ohnge-
faähr 120 Jahr vor Anfang des Jüdiſchen
Kriege hatte Craſſus den Tempel geplündert.
und auſſer einem Balken, in dem 750 Pfund
Gold verſteckt waren, noch Sooo Jüdiſcho
Talente Golds, unct 2000 Talente Silbers.
wegeenommen, (ob alle vorhandene Schä-
tre? Kann Joſephus ſo wenig ſagen, als ichi
wiewonhl ich bey der groſsen Zahl Talente
Goldes einen Schreibfenler vermuthe: etwa
ſo viele Hunderte. als Tauſende geletat wer-
den. Dies lehrte, denke ieh, die Juden
von nnn an die Schätze des Temnels beller
zu verbergen, da fie lahen, dals ſie nicht
vo: allen Feinden, lo wie etwa vor Pompe-
jus, durch die Heiligkeit des Orts ſicher wa-
ren. In den i20o lahren von Craſſus Plün-
derung bis aut den Jüdiſchen Krieg haben
ſich wieder viele Millionen häufen mulſſen.

Die

Nach. Eiſenſchwids Bereennung. und die
Kann man vom Seokel und Talent nach der

TZeit der Maccabaer als in ader Hauptſacho
richtig annehmen, macht ein Talent Goldes
ohngefahr 12200 Ducaten (uber dæſoο Riklr.)

und ein Talent Silber, etiras vreniger albs
22oo0 Rihlr.
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Die groſsen und reichen Geſchenke von Ju—
den, den ſehr zahlreichen Judengeuuſſen,
ja auch von- Heiden, gar nicht zu erwahnen,

weil ſich ivon ihnen nichts berechnen läſst,
gab jeder Jude über 2wanrig Jahkr alt jahr-
lich einen halben Seckel (ohngefahr einen
halben Gulcden nach dem achtzehogulden
Fuſs) an den Tempel, und dies nicht blos in
Palaſtina, londern im ganzen Römiſchen
und Parthiſchen Reich. Sogar ward das im

Partilchen Reiche Gelammelte in rwey
Veſtungen, Neſibis und Nehardes, ſo lange
niedergelegt, bis es mit den Caravanen lſi-
cher nach ferulalem äberbracht werden konn-

te. Goſephus Alterth. XVIII, 9. 1. XIX, 7,
2.) Dies Kopfgeld allein muſs jahrlich we-
nigſtens eine halbe Minion Rißlr betragen
haben; denn unter anderthalb Miltionen er-

wachſener Juden weils ich Kaum zu rech
nen.*) Herodes bauie den Tempel aut ſei-

ne

H Ceſtius Gallus vũnlehte die Zahl der Jnden
2zu wiſſen, um dem Kailer Neio, der das
Volk zu gering ſchatete, einen iichtigern
Begriſff von deſſen Gröſss 2u machen. Er
wrandte ſich derhalb, wie Ioſephus vom lüd.

Lrio·
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ne eigenen Koſten. zum Bau des Tempels
wurden alſo diele groſsen jahrlichen Ein-

künfte

Xriege B. VI. ꝗ. 3. erzaklt, an die Hohen-
prielter, und fragte: ob kein Mittel ware,
die Zahl des Volks heiaus 2u bringen. In
der That waäte wohl ein ſehr leichtes gewe-
ſen, nur von etlichen lahren im Durchſchnitt
zu berechnen, wie viele halbe Seckel zum
Tempel eingekommen waren; doeh man kann
leicht begreifen, daſs ſie eben nicht Verlan-
gen trngen, den Romilchen. Gouverneur zum
Vertiauten wegen ſolcher groſsen Einnahmen
zu machen. Sie walilten allo ein anderes,
lieſſen die Paſſalammér zahlen, die am nüäch-
ſten Palſaleſt geſchlachtet wurden, und deren

v

Wwaren, 256. 500. Ioſephus bemeikt, zn jedem
Oſterlamm ware eine Geſellſohaft wenigliens
von 10, bisweilen von 20 Eſlſenden gewelen,
und berechnet daraus die Anzahl der Iuden,
weil doch die ſammtlichen Unreinen vom
Eſſen des Oſterlamms ausgeſchloſſen waren,
auf 2,700. ooo. Diele Rechuung iſt wirklich
zu beſcheiden, und fünf illionen vrare wohl
richtiger. Erſtſich recknet ar gar nicht auf
eine Mittelzabl 2wiſchen io und 20 Elſſenden,
welches doch hier deſto nothiger war, well,
ſelbſt wo lauter erwaenſene Mannsperſonew
zulammen alsen, wohl mehr als 10 an Finem

Olſiter-
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Kkünfte entweder gar nicht, ocder doch nur
ein Kleiner Theil z2u leiner Verſchönerung

und

Oſierlamm genug hatten, 2. E. Chriſtus und
ſeine 2wolt lunger, allo is Weniglſtens wer
no rechnen wollte, mulſste blos Erwachlene,
mit Ausſehlielsung der Kinder, annehmen.
Nach einei ſolehen Muittelzanl wunden derer,

die winrklieh das Ianr das Olterlamm aſsen,
beynahe vier Millionen gewelen lſeyn,
und unter dielen denn doch noch wolil mehr
Erwachlene als Kinder. Wenn maon aber die

iSumme des ganzen Volks haben, wollte, ſo
mulste man zu den.  Eſlenden nicht blos die
additen, welche wegen einea 1evitiſehen Un-
reinigkeit das Paſſa nicht ellen konnten, lon-
dern aulſer dielen noeh 1) alle- an der Bruſt
ſaugenden Linder, d. i. Kindem bis ins diit-
te Iahr, lelbſt die zu lernſalem 2) noch et.
was gioſsere Kinder in Palaſtina, die man
aber nicht mit nach Jeruſalem zum Palla neh.-
men konnte 5, einen ſehr grolsen Theil qer
Weiber und Kinder ſolcher, die aullernalb
Palaſtina wohnten, zum Pallakeſt kamen, aber

wegen Entlegenheit ihres Wohnlitzes unmog-
lich die ganze Tamilie mitnelmen konnten.
4) lehr viel erwachſene Maunsperſcren, im-
mer mit iliren ganzen l'amilien, die lo ent-
feint von lerulalem wolnten, im Welt von

Eu-
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und Erhaltung angewavdt. Nun ſollte man
erwarten., daſs Titus im eroberten Tempel
unermeſsliche Reichthümer finden, und ſie
in den Römiſchen Schatz bringen würde.
Einige Heiſigthümer bekam er freilich, (zum

Theil

Europa, 2. E. Italien, Ballien, Spanien, ĩm
Oſt des Parthiſchen Reichs, u. J. f., die der
Natur der Sache nach nicht jahrlich zum
Paſſa kommen: konnten, londern nur ſelten,
vielleicht in ihrem Leben nur Finmal, oder.
wenn lie es aufſehoben, wohl gar nieht. Ad.
dirt man dieſe hinzu, ſo winde das ganze
jũdiſelie Volk wohl aus mehr als fünf, ich
denke, volllkommen aus ſechs Millionen be—

ſtanden haben, und wenigſtens 1600,ooo
Mannsperſonen mulsten den halben Seckel
berahlt haben.

Kommt jewand dlele Rerhnung ubertrie
ben vor, ſo ſetre er für, eine halhe AMil.
Jion Rthlr. eine halbe Million
Gulden, das ware der halbe Seckel fir
1. ooo, ooo Mannsperſonen uber 20 Ialr: und
bey der Belageruug ſTernfalems ſehloſs Titus
Veſpaſ. doch a, tob, ooo Menſchen, zum groli-
ten Theil aufs Feſt getkononene Manineperſo-
nen, in lerulalem ein.

ü
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Theil wurden ſie ihm von Juden kelbſt übers
liefert) und kührte lſie im Triumph aul, aber
von viel tauſend Talenten Golds und Silbers
finden wir niehts, und Jolephus lagt (vom
jüdiſchen Kriege VI, 6. 2.) die Schatæ—
hauler, in denen unermelslich
viel Geld, Kleidang, Koltbarkei—
ten, und aller ſo lange aukgehäuf.-
te Reichthum der Juden aufbe—
wahrt wurden, leynim Feuer auf—
Zegangen. Dies thut keine Gerüsge. Das
Gold und Silber möchte wohl gelchmolzen
leyn. aber denn hätte man doch die Tau-
fende von Talenten an dem Ort, wo die
Schatrkammern geſtanden hatten, vwieder
ſinden müſſen. KReiler läſst ſich die ganze
Erſcheinung aus den labyrinthiſchen und
verſteckten Gewölbern des Tempeis erkla-
ren. Es iſt natürlich, daſs die hrieſter nach
der Plünderung des Crallus den gröſten Theil

der heiligen Schätze in die geheimſten Ge-

wölbe des Tempels (wohbl ſolche, als das
Erechiei Vill, q- 1i. belehriebene) gelegt,
und rertheiit haben werden, wenn auch
gleich etwas zum Schein in Schatzkammern
über der Erde lag. Eben ſo natürlich iſts, daſs

Mich. kl. Sckr. III Lief. Gg diola
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dieſe Gewölbe nur wenigen Prieſtern bekannt
waren; daher dann auch die Rebellen, die
nicht von den Vornehmen waren, nichts
von ihnen wilſen konnten. Selbſt Joſephus,
der nicht zu den Schatzmeiſtern gehört hat,
te, weiſs nichts von ihnen. Vielleicht lebte
auch bey der Eroberung Jeruſalems Keiuer,
der um ſie wulste; denn der gröſte Theil der
Vornehmen war ſchon vorhin umgekommen.
Und nun blieben die Schätre, von den Rö-
mern ungefunden, in tieken Labyrinthen be-

graben.

Doch 2um vwichtigſten, um dellen willen

ich eigentlich geſchrieben habe. Wie viel
iſt über die Errählung geſtritten, die doch
einen ſo wichtigen Plar in der Römiſchen,
der Jüdiſchen, und in der Kirchengelchich-
te eianimmt, daſs Kaiſer Julian den Tempel
zu Jeruſalem wieder aufhauen laſſen wollte,
das Werk aber durch ausfahrendes und die
Arbeiter töctendes Feuer gehindert und un
terblieben ſey? Der eine hielt es, faſt allzu-
glaubig. für ein Wunder, der anclere für ein
Erdheben und für Ausbrüche eines unterirdi-

ſchen Vulkans. Nur dals ein Erdbeben von
der

J
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der Heftigkeit nicht blos Einen kleinen Berg
treffen Kann, und die Geſchichiſchreiber der
Kiztche ſelbſt, ein vorhergegangenes Erdbe-
ben, und das ſpütere Ausfahren des Feuers,

als rwey nach Zeit und Sache verſchiedene
Dinge unterſcheiden. Sehr viele glaubten
nichis davon, und rechneten die ganude Er-
zählung zu den krommen Erdichtungen der

Chriſten. Darüber dilputirie man, und nie-
manden Kel die leichteſte und natürlichlte
Erklärung ein.

Hier iſt die Hauptſtelle, die das Factum
erzählt, um alle andere bekümmere ich mich
nieht. Aber ſie iſt auch ſo glauhwürdig, clals
es beynahe unmöglich wird, das Factum zu
leugnen. Ammianus Marcellinus, ein gleich-
zeitiger Schriftſteller, der ſelbſt unter Julian
gedient hat, und bey ihm in Gnaden gewe-

ſen iſt, und, wie beynahe erwielen iſt, kein
TChriſt, ſondern ein Heide war, nur kein
unbilliger, ſchreibt im Anfang leines 2bſten
Buchs: (G(lulianus) diligentiam ubique divi-
dens, imperiique ſui memariam magnitudine
operum geſtiens propagare, ambitioſum quon-
dam apud Hieroſolymam templum, quod

Gz2 poſt



454 J. D Michaelis von den Gawblbern

poſt multa et internecina certamina obſiden-
te Vespaſiano poſteaque Tito aegre eſt ex-
pugnatum, inſtaurare ſumptibus cosgitabat
immodicis, negotiumque maturandum Aly-

pio dederat Antiochenſi, qui olim Britannias
curaverat pro praefectis. Cum itaque rei
idem fortiter inſtaret Alypius, juvaretque pro-
vinciae roctor, metuendi globi flammarum pro-
pe fundamenta crebris adſulcibus erumpentei, fr-

cere locum exuſtit aliquoties operantibus inac-
ceſſum, hocque modo, elemento deſtinatius repel-

lente, ceſſavit inceptum.

Ein Wunder finde ich hier gar nicht,
würde es auch als Chriſt u Wahrmacklung
der Weiſſagung Chriſti Mattnh. XXIV. weder
verlanteu, noch erwarten. Denn in dieler
wird zwar geſagt, daſs der Tempel noch
vor Ablaut des Menſchenalters zerſtört, und
Lein Stein auf dem andern bleiben, nicht
aber, daſs er nie wieder aufkgebaut werden
ſoil! So bald. man nun aber an die unterir-
diſchen Gewölbé, (zum Theil gar Cloaken,
Ableitungen des Wallers unct der Unreinig-
Kkei n) denkt, muls alles dem mittelmäſti-
zen Kennor der Natur ganæ begreiſftich ſeyn.

Im
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Im labr 70 war der Tempel zerſtört, 363
Zeſc.hah das, was Ammian erzählt. Beyna-
he dreyhundert Jahr hatten nun dieſe Ge-
wodbe und Labyrinthe vom Schutt verſtopft
und verſehloſſen gelegen; in vielen derlel-
besn mulste lich eine entzündbare Luft geſam-

maelt haben. Man trifft beym Grundlegen
ziuf ſio; onhne Zweifel unterlucht man lie
oder arbeitet darin bey Fackeln, und ſo mül.-
Jen tödtende Feuerballen ausfahren. Geht
man in lang verſchloſſen gewelene Gewöl-

Bber, lo pliegt einas von beyden, nach Be-
Ichaffenheit der Luft, die ſich in ihnen er-
zeugt hat, u geſchehen; entweder jede Fa-
ckel verlöſcht. und der Menſch ſallt erſt
ohimächtis, und baid völlig totd nieder,
auch dem aweyten, dem dritten, geht es
eben ſo; oder, wenn die Lufkt entründbar
iſt, lo zeigt ſich erſt um das Licht herum

eio kleines ſpielendes Flimmchen, das man
faſt für ein gaukelndes Irrlicht haltan möch-
te. Alsdann iſts hohs Zeit zu fliehen. Aus
dem sinen werden bald mehr Flämmchen,
bald darauf wird plötalich die Enttündung
aligemein, bricht mit einem Donner aus, und
tödtet die, welche ſie im Gewölbo findet.

Gg3 oder
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ocer ſonſt trifft. Nicht Ein unglaubl iches
Wort lagt allo ammianus, auſler für e inen
dieſer Erſcheiaung Unwiſſonden. So wie
man an neue Gewölbe und Lahyrinthen be ym
Grundlegen kam, ward die fürchterticheS ta-

ne erneuert. Wunderwerk war es, freyli ch
nicht. aber ein ſonderbares Spiel, das d ie
Providens mit einem grolsen Manne umä
Zzroſsen Thoren trieb, der aus abgeſagient
Feindſchaft gegen die chriſtliche Religion
den Tempel der Iuden wieder bauen wollte.
und ſo ſanderhar zu Sehanden warä. Frey-
lich, als nachher Iuſtinian auf dem Tempel-
berg eine Kirche anlegte, ſo hatte er das
Glũck. daſs inin dergleichen nicht widerfuhr,

und er die ſeinem Stolz ſchmeichelnde Ehre,
ruhig genieſsen Konnte, in einer Iuſchrift,
mit einem für Saloma berunterſetrenden,
Bilde. zu lagen: ich habe dich über—
trokfen. (lch denke, ſo viele Jahrhun-
derte nachher war dies nicht viel geſagt:;
denn die Baukunſt war zur Zeit Salomos
nur in ihrer KRindheit, und ausländiſch; und
zu Juſtinians Zeit erwachſen, oder ſchon et-
was üher ihr erwachſenes Alter hinans. Auch
lies er Salomos Untermaurungen des Tem-

pels,
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pels, auch wohl die tiefen Unterwäölbungen,
aus denen ein Blitr ausfanren konute, ruhig

ſtehen, und biute darauf.

Noch eine andere. nur vicht völlig ſa
groſse, auch nicht gane ſo ſtark beglaubigte
Geſchichte, dals im Berge Zion befindlichs

Grab Davids betreffend, iſt auf eben die Wei-
ſe zu erklaren. Joſephus erzühlt ſie Alterth.
XVI.7, 1. ſo: Herodes sſschatæae kin-
tgen an, durech leine grolsen Aus—
gaben erlehöpkft zu werdoek. Lr
hörte, dals lehon ehedem Johan—
nes Hirkanus das Grab Davids
eröfnet, und dreytaufend Talen—
te Silber (ohrogefihr G 1ſ2 Millionen
Kthlr. nach dem 18 Gulden Fuſs) heraus-
genommen, aber noch vielgröſfse—
re mit David begrabene Schaätze
zurückgelallen hätte, die zur Be-—
ſtreitung der Unkoſten leiner Un—
ternenmungen hinlänglich, leyn
würden. Lange hatte er ſchon
darauf gedacht, lich ihrer zu be—
mächtigen. Nun aber ökknete et
des Nachte das Grabh und nahm

Gg4 blos
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blas lſeine vertrautelten Freunde
mit lieh, kuchte auech aufs lſorg—
kältiglte zn verhäten, daſls man
än der Stadt nichte davon erkfah—
ren mächte. Nur fand er nicht,
wie ehedem Hirkanus, Geld, ſon-
dern blos vielen Schnuck von
Golde, und Kleinodien, die er denn
alle wegnahm. Als er aber noch
weiter nachluchen, und in die in—
nern Gewölbe hineingehen woll—
te, wo Davide unnd Salsmos Lei-—
chen lagen, kameine von innen
auskahrende Flamme ihm entge—
zsen, und tödtete zwey Soldaten
von leiner Leibwache. Er lelbſt
zZing voller Sehrecken 2zurück,
liels auch zur Verſöhnung und
Bulse ein lehr koſtbares Denk-
mahl von weillen Steinen vor dor
Müändung des Grabes aufrichkten.
Völlig ſo gewifs, als die vorhergehende, iſt
zwar dieſe Geſchiehte nioht. Wir lelen ſie
nicht in einem gleichæzeitigen Schriftſteller.
Denn Joſephus iſt 46 Jahr nachher gebohren.

Er hat he auch nicht, wie ſonſt andere aur

Ge
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Geſchichte Herodis gehörigen Dinge, aus
des gleichzeitigen Nicolaus Lebensbeſchsei-
bung Herodis. Denn dieler, ſagt er ſelbſt,
lieſs ſie aus, weil ſie ſeinem Gönner Hero—
des unrühmlich war, fo wie manches ande-
re unangenehme, und ſchrieb überhaupt ſehr

partheyiſch. Auch gedenkt ihrer Perrus da
nicht, wo es nützlich gewelen wäre, ſie zu
erwahnen, Apoſtelgeſeh. Il, 29. So. S1. Al-

lein da Joſephus ſie ſo zuverlalſig erzahli,
Nicolaus darüber tadelt, daſs er ſie aus Par-
theylichkeit verſehweige, und das Söhn. Mo-
nument Burge fur die Gelchichte u werden
ſcheint, halte ich ſie für wahr, ob ich gleich
an der erſten, dom Johann Hirkan, zugefchrie-
benen Ausleerung des Grabes noch etwas
zweiſte. Gar nicht übernatürlich, gar nicht
ins Wunderbare fallend iſt auch die Golchicl-
te, ſondern ganz begreiflich und zuſammenhün-

Zend; ſonſt würde ich ſie gewiſs nicht glauben.
Denn dalſs die Aufſuchung alter, vor mehr als

ioos lahren bey einem Leichnam unnüte hin-
gelegter Schätre moraliſeh böſs ley, und Gott
dem Grabe aulſſferordenilich 2u Hülfe kommen

werde. will mir eben nicht einleuchten. Hero-
des geht bey Nachtæeit mit einigen, auf deren

Gtg 5 Treus
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Trenue und Verſchwiesger heit or ſich verlaſſenJ

Kanm. in das Grab, hat allo ohne Zweifel Fa-

ckeln, oder doch icht, Leuchten, ſolltien es
auch nin Diebsleuchten gewelen leyn, bey lich.

In den erſten Gewolben iſt keine entründbare
Luft. aher da findet er auch nicht die gehoff.
ten groſssn Schatre anch nicht den Leichnam
Davids. Das Grab beſteht aus vielen Gangen
und Zimmern, er vill alſo tiefer eindringen,
und leine Soldaten ſollen in die iunerſten Ge-
wölhe gehen. Viellgicht mulleu ſie gar aufgra-
hen, weil die Gänge verſchüttet ſind; vielleicht

anch nicht. Aber hier hat ſich nun leit mehr
als ooo Jahren viel brennbars Luft gelamm-
let; ſie wird beym Hereinbringen eines Lichts
entzundet, tödiet zwey Soldaten, fährt mit ei-
nem Donnerſchlage aus, und macht dadurch
die Sache ruchibar. Dies um deſto mehr,
weil Herodes und  die übrigen voller Schre-
cken fliecehen, und wohl aus Unkunde der
Natur glauben: dies ſey offenbare Hand der
das Grab ſchützenden Gottheit. Da die Sache
einmal ruchthar geworden iſt. baut der Heuch-

ler beym Eingange der Graber ein Söhn-
nument

X.
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X.

Joh. Dav. Michaelis
Diſſertatio

d e

Jehova ab Aegyptiis culto,
ac pro Cnuphi ſeu Demiurgo, numine Aegy.
ptiorum, habito, recitata die Vl. Nov. 1752.

iterata ex Commentariis Soeietatis regiae Goettiug.

T. I. 1762. p. 267 290.

 νÊêêô

5. 1.
Quamquam minime in ea ſententia ſum, Pras-

ſes illuſtris, ſodalesque praeltantiſſimi, Israeli-
tas cum ritibus caeremoniisque haud paucis

etiani
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etiam veri dei cognitionem ex ſcholis Aegy-
ptiorum philoſophicis accepille, cerioque mi-
hi, Moſe auctore, perſuadeo, unum verum-
que deum., Iehovae deinceps nomine celebra-

tum, avitum gentis lanctas deum atque ei
a majoribus traditum fuiſſe; multum tamen
exiſtimo et divinas Moſis legationi et rei
chriſtianae accedere, ſi vinci pollit, moſaicum

Jehovam, cujus ille numen praetexebat Israe-
litas ex Aegypto educturus, ab ipſis Aegyptiis
dei loco habitum fuiſſo. Argumento enim
erit. vora fuiſſe miracula, quae inviſi numinis
legatus in Aegypto perpetravit. Quod ſi non
hoe lolum eſfici teſtinus argumentisque, led
et numen illud Aegyptium demonſtrari pollit,

cui, pro more gentium ſuperftitioſarum, alio-
rum populorum deas fnorum deorum nomini-
bus appellantium, Jehovam inimiciſſima Ae-
gyptus cantulit: ſi inde lucis haud parum et
antiquitati israeliticas vitulorumque cultui,
et hiſtoricae eccleſiaſiicas, quae guoſtico.

exponit, oriatur; non indigna
illa erit Veſtris auribus Veltraque patientia

commentatia.
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g. II.
VNon quidem ii fumus, qui Israelitatum

aut hiſtoriam aut ſacra aliis gentibus obtrucda-

mus,. earumque ceremonias fabulasque He-—
braeo fonte ortas, inque illo tanquam angulo
natas contendamus. Non nobis Jupiter lati-
nus lehova pater Hebraeorum eſt; neque ſi-
milibus duoti conjecturis adfirmamus, priscos
Aegyptios lehovam Israeliticum divino cultu

adfeciſſe. Ac de ea quidem Aegypto. quae
Graecis Romanisque paruit, celeberrimus no-

ſter GESNERVS conjectura quidem, ſed
quae omnes numeros veritatis habet. effecit,
eam lacris carminibus Jehovam celeoebralle,
ejusque nomen ſeptem Graecorum vocalibus

IEHOTA ſcripſiſſè, atque de hoc nomioe in-
telligenda eſſe, quas Demetrius Phaleraeus,
ſive alius quis, de laucde dei per ſeptem voca-

les tradidit. Sed haec integra auctori re-
linquimus, qui cum aliquicd de noſtrae com-
mentationis argumento reſciviſſet, edoctusque

eſſet, ſuo nos programmate uſuros, quod de
laude dei per ſeptem vocales ſeripſerat, humnaniſ.

Lme nabis proinifit, retractaturum ſe eam
ſeriptionem, curatiusque et multo uberius ela-

horatam
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boratain Vobiscum eodgem die communicatu-

rum, quo noſtra commentatio recitaretur.
Sunt forte alia, fateor, in ea laude dei apud
Aetyptios nova, nec Pharaonum led Ptole-
macorum ſeculo nata; ut cum nomen illud
per vocales ſcribitur, et vero ſeptem vocales
Graecorum. Quidquid enim de literis Heb-
raeorum, vocalium vicem ſubeuntibus, al—-
kerri poſſit, certe meque He in initio verbo-
ruin olim ſono conſonante, ac quidem gravi
et aspero, deſtitutum fuit, ac tertia nominis
Jehova litera, Vav, ſine dubio in hoc nomine
appellationem conſonantis habuit; de Jod
enim dubitari poſſe video, tum illud Syris in
vocis initio ante aliam conſfonantem ſcriptum
in vocalem transeat. (1) Nec porro eodem
in nomine, ut ab Hebraeis ſcribebatur, ul-
lum ſeptenarii numeri veſtigium, niſi puncta
vocalia in rationes referre audeas, expreſſum
eſt. Qui numerus tum ſacer myſticu que eſſet
Aegyptiis, videntur illi, ex quo tempore ſub

im-

¶1) Syrorum grammatici ita fere: Jod conſo—
nains vocali deſtitutum ab initio docis adſtiſcit
J vocale, utque ante illud ut Aleph appellutur.
Remitto lectmos ad patris mei Syriasmum lib.

1. c. 1. ſJ. III. c. et cap. I1. J. IX. 6. a.

2Ê  n u
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imperiis graecis graeciſſare coeperunt, grae-
cam ſcriptionem ner literas IEII2TA co
arripuiſſe avidius, quod in ea mgyſterii
aliquid non Hebraei barbarive led ſui
venari poſſent. Neque tamen certo con—
ſtat, vel ipſa haec nova et grasuilſſantia
eſſe. Suſpicari enim licet, priscae Aeeypto
etiam ſeptem vocales fuiſſe graecis ſimillimas.
quibus uomen Jehovae ſcribi potuerit; quin

graecos. ut a Phoenicibus Syrisve conſonan-
tes, ſic ab Aegyptiis vocales accepiſſe, quod
divputanclſum arbitrandumque eruditillimo

GESNERO relinquimus.

g. Iii.

Ipſam certe reverentiam religionemque
Jehovae, cujus illa veſtigia tot Seculis non

deleta nec leviter aut obſcure prelſla excellen-

tiſſimus GESNERVS deprehendit, autiquilli-
mam eſſe, exilioque Babylouico ſluperiorem
alio nos argumento ducti exiſtimamus. Cum
enim Pharao Necho derictae a ſe Judaeae re-
gein imponeret Eliacimum, nomen ejus Elia-
oim, (quod olt, deus ſtabiliet) mutalle dici-

tun
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tur (e) in Jojaeim, id eſt, Jo ſeu Jebovab ſta-
biliet; ut nempe victae genti conſtaret, Pha-
raonem non ſni contemtorem numinis elle,
nec a peregrino aliquo deo ſed ab ipſo Jeho-
va regnum novum ſtabiliri velle. Certé qui
ita nomen regis mutabat, demonſtrabat, Jeho-

vam a le pro deo coli. Quin ſolemne erat
Aegyptiis, etiam hoc deos ſuos honore adli-
cere, ut ab aliis nomina ducerent, quod
uberius nos docuit harum literarum non prin.
ceps ſed ſtator unicus, PAUI. Us ERNESTUS
IABLoNSKI. (3)

g. IvV.

Neque vero mĩrari debemus, Jehovam

Aegyptiis inter numina retatum fuiſſe, cum
ſuperſtitio idololatrarum, uni deo non ad-
dicta, multa at peregrina numina non exelu-
deret, ſuae quaevis aut genti, aut virtuti, aut
inateriae praefecta; Moſesque Jehovae nomi-

no

(e) 2 Ret. XXxiii, s4. 2 haral. XXV, 4.

(5) Dilſert. VIII. de terra Golen J. 4 P. da. gö.
er in Pantheo Aegypt. Lib. 1. c. III. J. 3. eap.

IV. v. ii.
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ne invorato maxima miracula edidiſlet, quae
ipli Aegyptiorum chartummaei, a nonnullis
magi. rectius igο νοαÑααα dicti, at quanti
viril! non artis eſſe ſed dei agnoverunt. (4)
Quad ut intelligatur quantum quamque prase-

clarum ſit ad divinam Mofßs legationem pro-
bandam, docebimus qui ſint, quos vulgo ma-
gos Aegyptiorum perſico vocabulo dicunt, in

quo aliqua a DAVIDE MILIIO ſed non om-
nia occupata elle videmus. (5) Cujus ſi ety-

mologias probare non poſſumus, illa certo
probamus, quae paragraphis, IV. VI. VII.
diſſertationis ſuae de cbartummim ſeripſit, cum

ſtili ſacri (6), et hieroghphici neritis confe-

rens
c4) Exod. VIII, 1.

(5) Lege decimam tertiam in ſelectis Millii dilſ-
ſertarionibus anno 1745. Lugduni Batavorum

aere deleriptis.

c) Eſt aliquod inter utrumque discrimen, teſte

CLEMENTE ALEXANDRINO Strom. lib.
V. p. 237. editionis Sylhurgianae. Diſtinguit
enim feripturam lega TAÑ, Jaeram, qua utan-

tur isgoꝑα αααν. ab hieroglypkicu, quam
curatius exponit. Verum hos ipſos hierogra-
phos etiam hieroglyphicae ſcripturae peritos

ich. kl. Sckr. III Lief. Hu luill-,
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rens, qui Graecis isgovegauuarei, dicuntur,

quos et vaticinandi divinandique artem ja-
ctaſſe, et Ioannem lambremque a NUMENIO

illis alaumerari erudite doret. Bene idem
monet hebraiſum DI a LXX interpre-
tibus (7) cnνr reddi, exegetas autem te-

ſtibus IARPOCRATIONE, HESYCHIO at-
que PIODOROo SICUI.O prodigiorum ſacro-
rumque interpretes eſſe: quod multum ſane
momenti nobis facere videtur, quia Alexan-

drino interpreti Pentateuchi, non indocio ho-
mini, in rebus certe Aegyptiis verſato, tum
ſides habenda eſt, cum aliquid ex antiquitate

aut hiſtoria naturali Aegypii adfert.

Nos clariſſimum MILLIVM laudis fructu
Nnon privaturi haud excerpimus, quae gratius
ex fonte ipſo peteutur. Sed ſunt aliqua ad-

denda. Ac primo quidem Hebraicum d
ſi originem ſpectes, idem ſonat ac graecum

iegoygauareig, leu ſtili ſacri peritus. Con-

ſlat

tuiſſe, ldem docet lib. VI. Strom. p. 269.
Quod a MILLIO praeteriniſſum cum lectorem
turbare pollit, verbo'indicandum duxi,

(7) Genel. XXXXI, 8. 2di.
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ſtat pluribus exemplis, Hebraeos ex duobus
primitivis triliteris, quae duabus literis con-
veniunt, componere quadrilitera ſemel tan-
tum poſita ea litera, quam utrumque primiti-
vum habet, ita quidem ut ex ABC et
ABD exiſtat aBCD: quod in hoc Veſtro con-
ventu non agitandum ſed ſumendum eſt, in

multis jam verbis vocabulisoque a SCHUL.-
TEMNSIO intellectum demonſtratumque (8).
Hac eadem lege conſlatur D ex VJ ti-
lum et ꝑon ſacrum leu arcanum (9) ſignifican-

te, ut proprie atque ex origine eum denotet,
cui cum ſtilo ſacrolancto et hieroghphico res
elt. Ac niſi fallor, hoc iplum nomen HE-
REM (Dr) Aegypui ſacris ſuis libris inven-

Hh a iisque
Cs) Abb. scuuꝑp TENs infiitutiones ad funda-

menta linguae Hehbr. pag. 321.

(9) Verti plerumque anathema ſolet, qui tamen

ligniſicatus ox ſacro ortus. Arabibus certe
verbum Dorn primo eſt, ligare, deinde, pro-
hibero, illititum facere, tertio, uſu communi
rei interdicere ſve eam confecrare, unde et
adytum, atque inprimis ſanetiſſimus templi
Meccani locus Eliharam dicitur. Hinc He-
braeis quae deo itu ſacra ſunt, ut deſtrui, ovor.

ti, oocidi debeant, M audiunt.
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nisque inſcripſerunt: Graeci deinde, et Ae-
8)ptii diuturnis horum imperiis Graeculi fa-
dti, graecum inde deum, Hermetenn pro more
exſculpſerunt, ejusque nomen inſeriptum ar-
bitrati ſunt. Sic quidem JAMBLICHRUsS (10o),
aoſtri, inquit, majores ſuae inventa philoſophiue

Hermeti conſecrarunt, Hermetis omnia domeſtica

ſJcripta appellunter. Ad quem locum recte ex
GALENI bro primo conira Julianum docet,
THOMAS GAI.E. in Aegopio quidquid in arti-
bus furrat inventum probandum fuiſſa in communi
eruditorum conſeſſu; rum demum ſine anctoris
nomine inſcriptum fuiſſe columnie, atque in ady-
ris ſacris repoſitum. Flinc rantum eſſe librorum

Mercurio inſcriptorum numerum. bunt hic ve-
ra falſis mixta. Res ipſa, quae traditur, negari

nullo jure poteſt, Aegyptios inventis philo-
fophorum ſuorum inſeripſille, IEREM. At
graece ſcribenti in interpretatione Graeca bar-
barae vocis non credendum eſt, neque cum

illo

Cto) De myſieriis Aegyptioruin 8. J. e. J. o
que regor οννο ra aurur rie vo
OPiuse suenuoræ æeνα arrνααν, iαο
ravræœ ræ oindæ qνναααανα eroroun-

gorres
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illo dicenclum. Graeci nuwinis hce nomen
fuiſſe. Dudum enim in bis fidem decoxe-
runt Graeci, audaciſſime hariolati in barbaris
vocebulis, quae omnia graeciſſare cogebant,
ac ſi quem ſonum, nominibus deorum ſuo-

rum non diſſimilem auribus hauſerant, de ſuis

illum numinibus interpretati. Neque vero
ad fidom pronum eſt, Hermetis ſive dei ſive
hominis nomen alienis ſcriptis praemiſſum

fuiſſe. Juſtius multo Orienti illa vox IIerem
vindicabitur, ſacroſunctum ar canumque ſonaos.

qquoch optime arcanis philosſophiae, acd, to et-
iam dignis, inleribi potuit. Neque ohltat.

quod locuples hujus rei teſtis ABLONSKIUS
neget ullum veteri linguae Argyptiae cum
Hebraica Arabigaque cognationem interceſſi-
ſe: peregrino enim ac forte chaldaico voca.
hulo uti Aegyptii potuerunt, philoſophias ſtu-
dio atque (ut nonnullis videtur) ſecta cum
Chaldaeis conjuncti. Et voro ex IAMRI.I-

CAO navimus, a peregrinis vocabulis illos ca
certe aetate in facris non abhorruiſto; quas

velt igdeo expetonda invidis eruditis erant, ut
myſteria quibus incubabant a plebe tutiora
eſſlent, atque ſanctiora inagisque cdivina ha-

berẽntur. Erit ergo Dan do -ilus facro-

HBias— lan-

 A
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ſanctus, leu illud ſcribendi genus quo in tem-
plis utebantur Aegypiii, cduplex illud quidem,

iegarinov et isgoynunâòr, de quo uberiora

CLEMENS ALEXANDRINIIS memoriae
prodidit. Hauic ut Aegyptii migonoyen-
Oinor ſeu vulgare opponebant, eodem teſte
CLEMENTE; ita Hebraeis erat, quem v
Vο ſtilum bominum ſive vulgarem dicuut,
quo Jeſaias ſcribere vaticinium breve ab om-
nihus legendum jubebatur. (12) Facelſtant
enim nugae aliquorum ad hoc comma, adeo
turpes ſalacesque, ut Veſtris auribus indignas

judicem.

Jam imelligitur, quae propria quaſi fuerit
provincia chartummaeorum. Magos vocemus
deinde, licet aliquid illud nomen erroris ha-

beat,

Cir) L. v. Strom. p. 257. editionis Sylbuigia-
naé, Potterianae autem 657. 668. Caeterum
conjecturam veroſimilem quidem de nomine
Herem, Aegyptiis monumentis inſcripio lecto-
ri judicandam relinquimus, tum demum non
veroſimilem ſed prorſus veram, niſi aliaum ori-
ginem, magis noſtra manifeſtam, lingua Cop-
tica prodat.

ſi2) Jel. VIII, 1.
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beat. ad Perſarum philoſophos pertinens, at-
que ab his vulgo ad alieniſſimas philoſopho-
rum ſcholas translatum. Hierographi ergo
ſeu magi Aegyptiorum hieroglhyphici generis
ſcribendi periti erant, (13) quod univerſam
gentis eruditionem et complectebatur, et cali-
gine quaſi tenebrisque involvebat, ne a ple-
be intelligeretur, ne hiſtoria quidem rebus-

que geſtis principum exceptis. (14) Hinc

Uk 4 lom
(iã) ORICENES lib. VI. Strom. p. 269. (edit.

Sylb.) ⁊ol ror Ta ⁊E igoynu iα nοννανα
éeidévrai gi

(14) Idem ORIGENES lib. V. Strom. p. 237.
de hieroglyphiois bgurie agens, rTode vodv
inquit riör hacuncor errurοö, Sconovou-

—Qd—di r aανννονr. Ubetius hoc argu-
memtum tractat ANCEL. jS MARIA BANDI-
Nius, capite VI. elegantis libri, quem de Au-
guſti Caeſaris obeliſeo ſoripfit, docetque, Seſo-
ſtrdem aliosque reges hieroglyphicis ſiguris,
quas ſoli ſaceidotes intelligerent, columnis
inſeripſiſſe, quae facta, male immortalia, ad
aeteinam memoriam commendaturi exrant.

Hinc tantae in hiſtoria Aegypti tenebrae, non,

I codo

z* J
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ſomniis divinis interpretandis adhibiti ſunt,
cum dii crederentur arcanis quidem ſed ta-
men hominum ſignis ufuri, ſi quid hominibus
ſignificandum monſtrandumque eſſet. Quorum
ſignorum explicatio a quibus peti melius po-
terat, quam ab his. quorum ars omnis et vits
in imaginibus ſymbolisque verſabatur? lidem
inſignem naturae peritiam ex arcanis monu.

mentis Aegyptiorum, multorum ſeculorum
complexis, haufiſſe videntur. Licet enim
philoſophia phyſica, quae cauſas rerum inve-
ſtigat, olim aut nulla aut ĩnepta ac fere puerilis
fuerit, neque cum hac luce, in qua nunc ver-
ſamur, conferri polſit, certum tamen eſt, Ae-

GKyptios

eredo, ipſorum annalium obelitcorumquo. vi.
tio, ſed quod Graecis fumum venderent ſuae
gentis laridi ſtudentes uniei horum annalium
interpretes, ſive quod ipſi Aegyptiotum daoer,
dotes Ptolemacorum aetate non ſatis hiero-
glyphica et antiqua intelligerent. Reliqua-
quae magos ſcire oportebat figuris expreſſa, ut
munidi deſeriptionem, et geographiam, et ordi.
nem ſolie et lunae et quinquo planetarum, Ae-

gyptique chorographiam, ot Nili de ſeriptionein
etdeſeriptionem inſtrumontorum ornamentorum-
queſaerorum. monſurasque et quase ſunt in ſac-

arisutilia, lufſeiat verbis ORICGENIS indieaſſe
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gyptios magiae naturali, quam nos prisco no—
mine proſcripto alioque in ejus locum irroga-
to phxſicam experimentalem dicimus, inſignem

ĩd

operam dediſſe. (15) Quod quidem ablit ut
cum MILLIO (16) Abenerzrae et Abarbaneli,
ineptiſſimis teſtibus, credamus, qui ne in an-
tiquitate quidem judaica teſtium loco audien-
di, in Aegyptia autem plus quam explodendi
ſunt. Magia certe, cujus ſtudium Aegyptiis
vel illi concedunt, qui eorum philoſophiam
nulla laude dignam judicant (17) experimen-

Hb 5 tis
15) Videtur quidem phyſica Aegyptiorum ſei-

entia ejusdem ingenüi fuiſſo, ac medicina, quas
oblervatis antiquo uſu conlirmatis contenta
parum aut nihil ratiocinio tribuebat. Lege de
hac Diodorum Siculam J. 1. o. 82. Wechel.
edit. p. 74.

(ib) Diſſ. de DIDn .5.
ſa7) Aliorum de Aegyptiis ſententias in com-
pendium redegit doctiſimus BRUCKEKUS
niiſtor. philoſ. T. J. 278. 280 in ernditionem

c antiquiſſimae et celeberrimae gentis paulo,
iniquior, ſ nos non nimis aequi ſumus.
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tis (quae dicimus) phyſicis conſtabat, ratio-
cinio quamvis aut nullo aut raro inter le apte
connexis. Hinc factum, ut praeltigiis atque
incantationibus uti Aegyptiorum magi indo-
gtae plebi viderentur. Nec negaverim, illos
plebi illudentes miracnlorum patratores divi-
nosque homines induiſſe, ac vulgo profanae-

que turbae videri voluiſſe ea numinit daemo-

numve auxilio perficere, quae natura duce
magiſtraque faciebant. Sed nego ac pernego
ulla magos daemonum ope, ſi quam profa-
nis jactabant, uſas eſlle, etiam tum, cum Mo-
ſi reſiſterent: neque quoque, illos ſive ſibi
iplis perſualiſſe, ſive Pharaoni aliisque non
de plebe hominibus perſuadere conatos elſle,

praeter arcanos naturae receſſus luam aut ar-
tem aut ſcientiam quidquam complecti. Illud
ſi quis luperſtitioſior negaverit, noſtro is ſecu-
lo illique luci eruditionis, quae nune eſt. rilum
debet; hoc Mole etiam teſte probabimus, ex

quo liquet, magos a Pharaone Bbi oppoſnos
pras ſe tuliſſe, omnia arte ac naturae peritia
fieri. quae kacerent, ideoque Moſis miracu-
lis fidem abrogandam eſſe, quod ipſi nullo nomi-

ne adjuti ſola naturae peritia eadem patrare pol-

ſent, quae Moſes Jehavae nomine fieri diceret.

V.
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z. v.
Traàdit quippe Moles (18), poſtquam

ipſe baculum in ſerpentem, et aquam in
ſanguinem vertiſſet, ranasque ex Nilo exire
juſſſet. (de creatis enim ranis altuin eſt
apud Molſen ſilentium) Acgyptiorum magos
eadein ſeciſſe, ne Pharao miraculorum magni-

tudine percullus divinam Molis legationem
expaveſcere ac venerari inciperet. Praeltie
gziae hae fuerunt, ſi praeſtigias dicamus ar—
tes, quibus oculi praeſtinguuntur ag) ſeu ex

ſtinguuntur, ne viceant. quid rerum agatur. et
qua quidquid arte conſiat. At miracula das-
monumve potentium opem, niſi ipſi le valde
opputnare vellent, jactare non poterant. Ac
ſaepe animum mirari ſubiit, qui factum ſit.

ut

(18) Exod. VII, 11. 22. VIII, 5.
ſi9) Scio, praeſtigias a plerisque a praeſti in-

gendis cculis dictas putari; equidem mallern
a praæſtinguendo ſeu exſtingnendo ocnloinun
Iumine. Pruaeſtinguendi certe verbo de ſiel-
lis LICRETIUS uſus, ert vero magis ad iem
VEIAEIUS. fata, inquit, omnenm animi ejug
aciem praeſtinæorant.
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ut acutiſſimi diligentiſſimique viri magno con-
ſenſu traderent, magos Aegyptios numinis
cujusdam daemonisve opem jactitaſſe, aut
omnino Pharaoni incantationibus uti volu-
iſſe videri; cum eo ipſo neceſſe habuiſſent
fateri, et Moſen a deo quodam miſſlum elle,

quod negare tanta arte allabarabant. Con-
ira adfirmaſſe videntur omnia ea, quihus Pha-
raonem percelleret Moſes, arte humana ef-
fici poſſe; Moſenque eos naturae recelſus.

quibus jam pro miraculis utatur, in ſrholis
magorum didiciſſe. unde nec eſſe, cur illi
Pharao divinum adftatum jactanti ſidem ha-

beat. Argumento elſt illud ipſum, quod ſci-
niphes ex pulvere elicere non valentes faten-
tur, dei bac opus ſive aigitum eſſe: quod li.

centes, quid affirmant, niſi ea, quae ipſi an-
tea fecerant, non dei alicujus opus, ſed hu-
manas artes fuiſſe. Non equidem meurmn elt.
praeſtigiarum illarum, humanam aunt artem
ant ſcisntiam non ſuperantium, rationem

demonſtrare. Nec veroeſt ex Vobis, Viri
eruditiſſimi, qui dubitet, quin polſit ſine nu-

minis auxilio, occulta arte, quae ocnlos fal-
lat, aqua ſanguinis colore tingi, ranarumque
ingens agmen ex fluvio elici. De baculis in

ler-

uudô ÊÊ 9
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ſerpentes converſis gravior diſputatio, niſi
conſtaret, aliquos ſerpentes colorem baculo-

rum ac formam ſatis ſimulare, ſulpicioque
elſſet, narcotico veneno magos uſos eſſe, quo

ſtupidos ſerpentes verſare atque ut lignum
manu tractare manu pollent. (o) Ouod ſi
durum videatur, ea certe reſidebit ſulſpicio,
ſerpentes pro baculis ſubſtitutos elſe.

At tandem intellectum, atquse ab iplis
adeo magis agnitum eſt, quantum divina
humanis praeſtarent, cum ex pulvere terrae

ſci-

C20) Elegantifmum ipſa lua ſimplicitate ſimil
limum oblſervatum adjecit, poſt peractam re-
citationem, illuſtris Praeles. Earum enim
ſerpentum, quae vivos catulos pariunt, adeo
rigida et immobilia corpoia ſunt, ut canda
préhenſa nequeant ſe al manum advolvere.
Ied pendulis capitibus, rectoque tractu cor-
horis baculi ieeti imaginem repraeſentent. Id
vulgo æpud viperarios notum ipſe vidit illu.

ſtris HALLERVS, atque absque metu prehen-
dentes viperas conſpexit, nunquam auſuros
tauda ſublevarr ferox et tremeudum animal,

A perinide ut alii ſerpentes ſlexum ſe lublevare.

manuique caput admovere pollor.
1
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ſciniphes exire Moles juliſſet. Sciniphes
enim eſſe, non pediculos, qui Hebraeis Cin-
mnam (D5DD) vocantur, jam viderunt LXX in-
terpretes, in rebus Aegyptiis magni ſaciendi;
bulicum genus volatile alte aculeum in pun-
gendo adigens, et ſi credimus PLINIO (21)

ultra

(21) Lege ejus hiſt. nat. J. XI. c. i9. XXX.
c. 53. quos enim muliones vocat, ab ARI-

JSFOTELE avine vocantur. Quules auter
ſint Sciniphes ſive einiphes, (periude enim
eſt,. hve cum s. ſeribatur, ſive omiſſo S) uberiusa

docuit S. vener. IARENBERGIUsS in miſcel-
laneis novis Lipſienſium II. p. 6Gi7- 620. cui.
hanc e plicatinem, quamvis, ſiue veterum
auctoritate allatam, nos quidem debemus.
Nos qum videemus etiam polt IARENBER-
Gii ſcriptionem dubitatum elſe de inſecto il.
lo, veternnm teſtimonia addemus. LXX qui-
dem interpietes, tum fere egregii. ubi voca-
bula vertenda ſunt aliquid hiſtoriae naturalis
aut antiquitatis Aegyptiae indicantia, Exod.
VIiI. 16. 17. 16. al. 12. 15. pro Cinnaum ha-

 Pent', enÊeο, vulgatusque interpres Lati-
nus ciniphes PIIIIO de vita Moſis, p. àgqo.
ubi torram virtga percuſfit, toe einiphos ex ea
profuſi ſunt, uit velut eætenſa nubes totam ob-
tineret Aegyptum. Id onim aninial moleſtiſſi-

mum,
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ultra diem haud vivene. Hoc enim porten-
tum cum imitare arte humuna non polſlſent

hie-

num, quamvis minutum admodunmt Nant nan
ſolum ſuperſiciem ecutis laedit pruritu novio,
vernum etiam interiora per aures naresquo poa-

hetrat. EU.EBIOS I. IX. Praep. evangel e.
27. p. 436. (edit. Colon al. 254) ex AkTA-
PANO narrat Moſen praeterea eadem virgu
oxeitaſſe ranam, agο de rouroi anοÔα
uœÊr rννα. et cuni his locuſtæs et einiphes.
Narrat autem EUSEBIUS, quat ipfi Atgy-
ptii de hiſtoria Moſis tradiderint. Eodem ci-
niphum nomine utitur et SULPICIOS SEVE-
RVSs in Pharaonis Moſisque hiſtorĩa, in quo
antiquoruim conſenfu de ceiniphibus dubitau-
dumi non odlſle exiſtimo, de quibus praeter

J

PLINIUM legendus eſt etiam ARISTOTE.
LEs Ub. IV. hiſt. anim c. 8S. Atque haud
ſeio, an Cinnam et Ciniphes idem ſit vocabu-
Jum, non LHebraicuin ſed Aegyptium, ab
Aegyptiis etiam ad Graecos Latinosque trans-
miſſuen. Memini etiam, in LABATI conm—-
mentariis aitinerum per inſulat Anterr. at „li-
qna me legeie de ſimili leie animalculo Ca-
raibos vexante. Sed eum locus quaeienti non

ſuccurrat, adlirmare certe non poſſum, cini-
phes ells, quor ille curioſius deicribit. noc

autem
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hierographi, fruſtraque id tentallent, falſi,
dei hunc digitum, öpus hoc eſſe, veritatem mi-

raculi Moſis publico elogio honeſtarunt (22).
Per Orientem etiam pererebnit id. quod Mo-
ſes tradit, magos Aegypti magnitudine mira-
culorum percullos divinum legatum Molen
agnoviſſe; additurque, eos et Molen more
Orientis in terram provolutos adoraſſe, et
ultimo propterea ſupplicio a Pharaone adfe-
ctos eſſe (e3). Heliopolitanos autem facer-
dotes adſfirmaſſe contra Memphitas ipſum ma-
ris Erythraei tranſitum di vinitus Iſraelitis con-

cellum

autem imitaii hoc Moſßs miraculum non pol-
ſent imagi, inde repetendum videtur, quod
Frigidiore naſcentis anni tempeſtate. haec ſie-
bant, ciniphesque calore maxime lketantur.

(2a) Exod. vrir, 156. Quod auterm ex hoc nu-
mero Ioannem Iambremque excipiunt Iudaei,
in mari rubro ſlubmen los, quod omnind Mo-
ſen pro divino legato habere nollent, nullo
id auctore faciunt, leviſſiumae Ppraeterea ac
nullius potius ſidei homines, in ultimae an-
tiquitatis rebus tradendis.

(28) Lege Coronum Sur. VII, i11b.i2s. xXxVvI.
45. va.
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ceſſum, ac miraculo mare exſiccatum eſſe au-
ctor eſt AkLAPANVS apud EUSEBIUM (24).

g. VI.

Quod ſi Aegyptii veritatem miraculorum
Molſis et intellexerunt et profelſiſunt, mirum
non eſt, Aegyptios lehovam diis fuis inſeruilſe.
Quin ipla ea narratio Moſis de magis ſuorum
tandem miraculorum caulla dirinum numen

veneratis miriſice inde conſirmatur, quod
Iehovam ab Aegyptiis cultum ſat priſcis ve-
ſtigiis deprehendimus. Nec enim opinabile
eſt, ventoſam ſiperbamque gentem, odio
infeſio Hebraeos proſequutam, inimico nu-
mini, cum quo belluin quaſi Pharao geſſerat,
cujusque legatus Iſraelitas ad ſeditonem (ut

Aegyptiis

(2) Praep. evang. 1 IX. in ſine capitis 27. pag.
456. Qua de lite ſi quis plura leire aveat,
petat illa ex elegantiore ſeripto Curoli Henri-

ei ZEIBICHII de ſacerdotum Meniphitieorum
et Heliopolitanorum diſſidio, qui et alios exci-
tavit, ejusdem diſſidii interpreies, a nobis

jam non nominandos.
5

Mich. hl. Sohr. III Liaf. 1i
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Aegyptiis videbatur) ſolicitaverat, graviſſi-
misque malis Aegyptum vexaverat univer-
ſam, divinos honores decreturam kuilſe, ſi
Moſis miracula praeſtigiis annumerare ulla
ratione licuiſſet. Factum ſit aliquid, opor-
tet, quo Aegyptiis conſtabat, humana arte
et peritia majora illa kuilſe. Si autem tanta
kuerunt Moſis miraenla, ut hierographis iplit,
victa dubitatione, divina tandem viderentur,
hominibus, a quibus naturae peritiam, peri-
eulis factis quaeſitam, abjudicare haud pollu-
mus, quantumvis illorum eruditionem pre-
mamus, deſperandum erit irriſoribus novis
ac noſtra aetate natis, atque illa ſpes abjici-
onda, ſe praeſtigias artesque Molis aſlequu-

turos et patefacturos fuiſſe, ſi ejus tempore
vixiſllent. Qui enim quaelo curatius in eo-
rum veritatem inquirere poterant, quam illi

ĩpſi magi, in quorum ſcholis Moſes educa-
tus erat, qui et arcanos quosdam uaturae re-
ceſſus noverant nobis ignotos, atque in frau-
dihus praeſtigiisque occalluerant?

J J

ß. VII.
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ſ. VII.
Moſaicum autem lehovram, novum no-

mine deum, cui ex ſuis numinibus
patriis ſimilem exiſtimaverit Aegyptus. Gno-
ſtici nos doceant. Horum enim philoſophiam
a veteribus Aegyptiis acceptam ac per manus
traditam eſſe, ex ſumma primorum errorum,
unde reliqui omnes manarunt, conlpiratio-
ne (es) adparet, accedente eodem in utrisque

li a arca.

26) Vtrique generationes dedrum ſemper do.
generum, mundi conditorem,. a ſummo deo
diverſum longeque inferiorem, originem pec-
cati ex eralſa corporis anateria repetendam,
quae caroter lit purae ac mplicis illius aurae,
animi, migrationemque animorum in alia
corpora erędebant. De gnolſticis hoc certum
et indubitatum, remque ita planum fecit per.
illuſtris cancellarius Georgiaae Auguſtae, MOS.-
NHEMIVSs, ut noſtrae commentationis nil ege-

at. Si de animorum migratione dubium ſub.-
naſcatur, IENAFDM teltem cito, qui libri
contra haereſes capite XXV, Carpocrati hoo
dogma tribuit. Nec ſuum de Helena menda-

eium ſingere Simon magur potuiſſet, niſi hoo
Iumlſiſſet, animos poſt mortem in alia corpora

migrare. Aegyptiorum antiquam doctrinam

J
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arcani ſtudio. Hi cum non a ſummo ac princi-
pe deo mundum conditum, ſed a daemoni-
bus potentioribus quam fapientiorihus exiſti-
marent, quos et Cosmupoeos et Demiurgos ap-

pellabaut, unum ex his, ac vero (ut pluri-
mis placebat) maximum, proprio nomine
Demiurgum dictum, Molſis deum fuiſſe, ejus-

que auſpiciis ex Aegypto liberatos eſſe Iſrae-
litas contendebant (eb). Quod cum Aegy-

ptio

a Pythiagoraeis aliisque diſcere licet. Sed ni.
mis ampla eſt materia quam ut hic tractari
pollit.

(26) Ne Laee quamvis nota ſine auctore ſeribe-
re illis videamur, qui ad fontes iplos hiſto-
riae eceleſiaſticae non accedunt, ex uno IRE-
NAEO adleribimus, quae hub kaciunt Lib.
1. contra haereles, cap. XXIII. p. 99. (ex
edit. Mallueti) de Simone Mago narrat, eum
docuiſſe, prophetas a mundi fabricatoribus
angelis inſpiratos diæiſſe prophetiase qua-
propter nec ulterius ourarent eos, qui in eum
et in Helenan ejus ſpem habeant, oet ut libe—

1os agero quae oelint Neec enim eſſo na-
turaliter operationas juſtas, ſed ex aceidenti;
quemadmodum poſuerunt, qui mundum fecerunt

aungeli, per hujusmodi praecepta in ſoervitu-

tent
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ptio konte, ut reliqua ſua, hauſiſſe videan-
tur fueritque antiquae Aegypto numen. demi-

urgi nomine celebratum, atque etiam alia,
acoedant ſententiam noſtram oonfirmantia:
Jehovam Molaicum pro luo demiurgo habu-
iſſe Aegyptios adſirmamus. Erat autam de-

li 3 mi.
tem deducentes homines. c. XXIV p. 100.
101. 102. de Saturnino oſtendi 4
ſeptem quibusdum angelis mundum fucetum, et

omnia quae in eo Et Iudaeorum deum
unum ex angelis eſſe dicit. Prophetias
aitent quasdam quidem ab iis augelis, qui
mundum, fahricaverint, dictas; quasdam au-
tem a Satana, quem et ipſum angelum adver-
ſarium mundi fabricatoribus oſtendit, maxi-

amne autem Iudaeorum ded. Baſilides au-
tem, tradit, eot, qui poſterius coelum
continent angelos, conſtituiſſe ea, quae ſunt

in mundo omnia. Elle autem
principem ipſorum eum, qui ludaeorum pu-
tatur eſſe deuus Prophetias autem
et ipſas a mundi fabricatoribus fuiſſe ait prin-
cipibus, proprie autem legem a principe ipſo-
aum, qui eduxerit populum de terra Aegypti.

o. XXIX p. iri. de Ophitis nimis multa ha-
bet, quam ut ea hic deleribi pollint, lectu
tamen non indigna.
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miurgus Aegyptius, quem et ayααοοναναον
Graeci, ipſi Cnuphin vocabant, conditor (ut
putabant) univerſae hujus rerum molis, va-
riis imaginibus conveſtitus. Iam enim ſub
korma ſerpentis innocui, puſillo corpore, bi-
nis praediti cornibus, quem Aegyptus Cnuph
eodemque vocabali ſigniſicatu à ya οοúανααν

Graecia dicebat, jam ut taurus, colebatur:
reliquis autem ſanctiorss Thebani, qui et or-
tus illum expertem habuiſſe feruntur, homi-
nis figura ſymbolica, ex cujus ore ovum,.
mundi imatzo, effunderetur, inviſibile ejus
numen induerunt. (27)

ſ. ViIlt.
Atque ut fanctioris huius ac caltioris cul-

tus primam faciamus mentionem, qui ab ipleo

Moſe phraſi delibatus occaſionem Aegyptiis
aliisque dediſſe videtur Jenoram cum demĩ-
urgo confundendi, rei auctores lunt PLU.

TARCHUS et EUSEBIUS. Ilie quidem (a8)
re

(27) Lego. P. E. IABI. ONISRII pantheon Aegu-

ptiorum, eiusque J. 2. c. 4.

tadð) De Iſide ot Oſiride p.
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rekert, di ra αα ſquo pro teciius ra-
ag legit I4BLONSKIUS) rar rIxuteurov

—Qi——udvous de un didovai rous Sebaæida naοννοα

rac. oe Sriyroy Seor dvdtrnu rouiCorraſg, an
dv aνοöα eνrο nn, ayνννrο rra nal
a9αον: ad ſunera animalium, quibus divi-
nus habitus honos fuerat, reliquos quidem (Aegu-
ptiot) tributa imperata pendere, ſolos autem ni-

bil dare Thebaidem incolentes, quod mortalem
neminem deum habaant, ſed illum, qui Cueph di-

ctus, ortus expers et interitua ſit. Duabus ergo

in rebus ab aliorum Aegyptiorum moribus
ſententiisque diſidebant Thebaidis incolae,
tum quad unum deum colerent Cnuphin,
tum quod ejus loeq non vivam aliquam be-

liiam colerent, in cujus mortuae funus ma-
xnos ſumtus reliqua Aegyptus erogabat, tem-
plo deos quam ſepulcro haucdl aegrius carere
ridiculo errare opinata. Lxpreſſius autem
xUSEBIUs (eo) aa de inquit rr Aiom-
ruοr rν roinöra Onon exei cuubGonu.
Tor dnuougyou, or Kvnjq oi Aiydnrioi reοαα

1i 4 7ogr.

la9) Praep. ev. J. 121, e. XI.
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vogeuoubun öνννοονh, rny de ooiao en

ov regingiueror ror dé Osor rodrov

—Q to

ol ae νο Hcuus rov. eunreuoueu de o wν
ro οααον. Abiαοα öe  ααο roαα rα-
Banror, did rò rods ranαα…οο uναÑνονον:
tradit Aegyptios baec labere ſymbola: demiurgum,

quem Aegyptii Cneph vocent, humana ſpecie, co-

lore, qui ex uigro caeruleus ſit, cingulum ſce-
ptrumque tenentem, capitique circumjectum regi-

um ex penna galericulum babentem. Hunc
aiutem deum ferunt ex ore ovum effudiſſe, ex eo-

que natum deum, quem ipſi Phihur graecci Vulca-
num appellabant: ovum aurem mundum interpre-

tantur. Huic deo oves ſacrae ſunt, quod earum
lacte priſci veſcerentur. Miror equidem, qui

factum ſit, ut vir in rebus Aegyptiis ſummus
IABLONSKIUS, exiſtimet, ſiſti hic doctri-

nam non Aegypti veteris, ſed orphicam ex
æaraeca philoſophia interpolatam. (3o). Aegre

ad.

(GGo) in Pantheo; J. a. c. IV. J. 8. pag. e.
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Jadducor. ut ab illo viro diſſentiam, qui in

literis Aaeryptiis habitat, cuique uni opera
chanda eſt, ſi quid de lingua Aegyptiorum
veri ac certi ſtatuere cupias. Minus tamen

mihi tutum videtur, in re antiqua acutius
ipſis antiquis videre velle, niſi clariſſimis illi
argumeéntis erroris arguantur. Facile enim
fit. ut rerum ignoratione aut ineredibilia aut
ſecum pugnantia nobis videantur, quae con-

cordia et limpida lunt. Nec vero illud ſatis
valet, quod EUSEBIO apponit IABLONS-
KIUS, Aegyptios Cnephum luum lemper
ſerpentis ſyubolo deſignalle: nam et iple

alio loco (51) tradit, etiam bavris illos ſym-
bolo uſos eſſe in Cnuphi, et vero alter teſtis
PLUTARCUs diſcretis verbis prodit, The-
baidis incolas in eo diverſas a reliquis Aegy-
ptiis fuiſſe, quocd ſpira ntes mortalesque deos

acdſpernarentur. Non ergo ſvmbolo ſerpen-
tis hi, de quibus loquitur PLOUTARCRUuS.,
uti poterant, quia ſerpentis, ſi quando more-
retur, kunus magna pompa curandum kuillet.

Duos jam teſtes ejusdem rei habere videinur,

lis quas
(31) ſ. 10. citati capluis. pag. 99.
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quos repudiare poſt tot lapſa ſecula et in
ianta Aesyptiae antiqui tatis oblivione ae
caligine cautum et legibus hiſtoriae ac quali
religioni ſuae ſervientem hiſtoricum non de-
cet. Inſtat quidem literarum Aegyptiarum
princeps, certum eſſe, et Thebanos anima-

lia ipſorque ſacros ſerpentes innoxios co-
luille (32). Nec tamen hoc efficit. ut omni-
no damnandi PLUPARCHUS EUSEBIUS.-
QUE ſint. Aliquid veri dictis illorum ſub-
elle exniſtimem, fidei hiſtoricae propugnator.
quamvis concedam, Thebanis omnibus tri.
bui quorundam ex Thebanis, ſacerdotum
ſorte ſanctiſſimi templi, lententiam ac reli-
gionem. Videtur praeterea, et alia ratione
Plutarcho Euſebioque conciliari HEkKODO-

TUM, DIoDoORUM er STRABONEM
poſſe, ex quibus IAßLONSKIUS eoſficit, ab
ipſis Thebanis crocrodilum, aquilam, et arie-
tem coli conſueviſſe: praeter demiurgum
enitmn, unum verumque deum, alios coluereo
Thebani non deos quidem, ſed tamen a deo
ſurmmo prognatos, quos Graeci ſcriptores ex

ſuas gentis more in deorum numerum refe-
rebant.

(62) 9. 3. citati capitis, p. Ba. Bs.
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rebant. Colebant ergo animalia, nec tamen
ut deum, quem proprie unum dicebant, ſed
ut ſymbola magnorum geniorum, quos for—-

te non male aeunas gnoſtico vocabulo appel-

Jes. Objicit porro IABLONSKIUS, Senui-
nam Orphei et Aegyptiorum doctrinam hanc
eſſe, phiha, primum deum, ovo incluſum, ex
ovo (ſeu mundo rudi) erupiſſe: at hic ex
Cnuphis ore ovum prodire. Aleminerimus
autem, ipſorum Aegyptiorum non unas fuiſſe

de diis ſuis ſententias, ſed ſuum proprium
deum a ſuo ſacerdote ac nomo praecipuis
laudibus ornari conſueviſſs, quae diſputetio-
nes ab illis ad gnoſticos manarunt, mirifice
et iplous in ordine atque honore aeonih ſuo-
rum diſſidentes. Hoc unum addo, quod fu-
pra in Plutarcha Euſebioque cum Herodota
et Diodoro conciliandis quali praeceperam,

ex EUSsEBIO liquere, qua ratione unum
deum, tradente. VLIUTARCIO, Thebani
coluerint: nec enim alios ex eo natos negal-

ſe videntur, ſed id modo tenuillo, dei no-
mine non: alium niſi urum principemque
deum dignum, eumque unum deum mun-
di conditarem ſeu demiurgum elle; cum
alii Aegyptii creatorem mundi longo gene-

ratia-
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rationum ordine ex primo aliquo et ignoto
deo aeterna nocte involuto prognatum. ac
viribus potius quam ſapientia magnum exiſti-

marent.

g. IX./
His diſpujtatis, agite videamus, qui fa

ctum irt, ut pro demiurgo Moſaicum Jeho-
vatn haberent Aegyptii? Deum fuum coeli
terraeque creatorem eſſe Moſes praedicahat;
quid ergo magis in promptu Aegyptiis, quam
hunc deum cum luo demiurgo conferre?
Accedebat. quod ſymbolum iplum ovipari
dei in libri ſui exordio imitatus dicenclo Mo-
ſes eſt, balitus, inquiens, dei fovebat Juperfi-
ciem aquae: (33) Terram nempe aqua tectam

halitu

c55) Mirum elſt, interpretes plerosque in hujus
verbi explisatione conjectuiis uti wmaluiſſe
quam veris piaelidiis pkilologicis nguaeque,

Syriacae luce, cum jam inde a BASILII geta-
te notum kuerit, quid Syris ſignifeet. Hic
enim narrat, a Syro oujus, divinam laudat
ſapientiam, pioditum fuiſſe, illud in. lingua

Syro.
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halitu quaſi et aura dei vitali incaluiſſe at—
que avi inſtar vivificatem eſſe Molſes dicit, id
traditurus, ſolo dei verbo et halitu quaſi
oris pulcritudinem vitamque nactam dle;
cum lux ſplendeſcere, moverique pulvis et
in plantas atque animalia coaleſcere inciperet.
Neque ego puto, a Molis verbis illan live
Acegyptiam ſive Orphicam creationis imagi-
nem ſluxiſſe, cujus ſeripiis parum uſi exteri
videntur, alioqui non tain ridicule in gentis

Urae-

J

Syrorum eſſe curtTA nu eνονανÊ ανον
Tav einovæ tiie eron οαν dννοοα. confo-
vebat ot exeludebat, avis inſtur ovbie incuban-

tis. Locum excerpſit IONTFAUCOXIUS
iu notis ad Hexapia Origenis p. 14., eui illum

1
debeo. Ita occuriit idem verbum Deuter.
XXXII, ut aquila nidum excitat ſeu dornmrentes
quak in ovis pullos evigilare facit inenbando)
et in pullis fuis (I) incubat. Prima con-
jngatiouis vera ſignificatio elt nleſcere, quam
et Arabes agnoſeuut, et ocenmit apud ſere-
miam, c. XXIII, 9. oſſu niea nmlleſcunt.
Hinc ova, quae incuhanclo ſovrentur, tan-
quam ealore mollui dicuntur, ut prorumpere

pullus polſit.

—4
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Ifracliticae hiſtoria rebusque a Mole geltis
erraturi: ſed Moſen philoſophia Aegyptia
imbutum ex ea hauc phraſin aut depromiliſſe,

aut certe adrepentem ſibi non repudialle.
Nec quae deinceps ſtatim in narratione Molſis
ſequuntnr, ab eadem Thebaica philoſophia

abludunt. Ut enim hi ex ovo a Cnuphi
confoto prodiiſſo fabulantur Vulcanum,
PIITHAs dictum, qui ignis erat ſubtiliſſirnus
aethereus, (34) ſic Moſes pro ſabulis nudam
Iectatus veritatem lucem julſlu dei per vaſtum
illud chaos efferveſcere coepiſſe tradit. Quam-
quam ſi vere illum deum unum, ortus interi-—

tusque expertem, rerumque omnium vopitli-
cein crediderunt Thebani, haud ſcio, an

hactenns verum deum coluerint, quem et na-
tura duce philoſophi intelligunt, et Molſes
praedicabat, in eo tantum errantes, quod
alios ex illo aut ſecundos aut certe a nobis
colendos daemones natos cum reliquis Ae

gypiiis arbitrarentur.

4. X.

IABLONSKY in Pantheo p. Go.
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J. X.
Sed diluendus jam eſt ille, aui et me uſſit,

et urere poſſit alios, nodus. Gnolſtici enim,
quos ab aegyptiis ſua hauſille atque hoc im-

primis, quod Moſaicum deum cum demiur—
go coufunderent, diximus, hi ipſi gnoſtici
longe aliter de demiurgo quam Aegs piii ſa.

cerdotes ſenſiſſe videntur. Cum envimn in de— J
miurgum ſuum culpam mali, quo mundus la-

borat, conſerrent gnoſtici, rebellionem ejus
contra ſummum deum et arrogantiam uut
certe, ſi qui modeſtius eum vituperabant.

J

imprudentiam accuſantes; aegyptii contra ſua

ſerpentem et Graeci. Aegyptiis auctoribus uule

lingua ICINDPHI dixerunt, ſeu interpreis
non poenitendo IABLONSKIO (35) bonum
daemobnem, quin ſerpentis innocui genus ima-

zinem ejus eſſe voluerunt. (56) illumquse
J

agathodaemonem vocarunt. In his ſi laplu tem-

J

poris mutata eſſe multa contenderem, cor- 32
4*ruptasque a gnoſticis ſententias ſacerdotum tur
3
in

Aegyptiorum, veroſimili ratione uterer, pro-

babilique et his, qui nimis lapientiam Aegy- u J

ptio;

(35) l. 1. Panthei Cap. IV. ſ S. G.

(36) Viue librum capntque modo citatum. S. 3.
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ptiorum mirantur, et illis, qui parum aut
nihil veteris philoſophiae Aegyptiae in Grae-
cis ejns comimentatoribus interpretibusque ſu—-

pereſſe autumant. Ut tamen verum katear,
eo non deſcendendum eſſe videtur. Graves
ipſis Aegy ptiis inter ſe diſſenſiones intercelſe-
runt, Thebanis longe aliter quam aliis de
demiurgo ſtatuentibus; ac de Moſaico quo-
que deo ejusque operihbus Heliopolitani ſacer-

dotes cum Memphiticis diſputarunt, illis
tranſitum maris Erythraei numini miraculo-
que divino, his arte Moſis et aeſtui maris
réeciprocranti tribuentibus. Gnoſticorum au-

tem coumenta quis legit, quin et hoc intel-
ligat, multa illos de lummis ſuis daemoni-

J

bus dubit, ſſe ac diſpntaſſe, illum quem alii
masime ornabant prementibus aliis. Fieri
ergo potuit. ut, quem alii bonum genium ba-
bhebant, in eum omnis mali cauſam alii deri-—

varent. Aenne quidem ex nominibus in vul-
zus notis ſatis tuto ad arcanos philolophiae
Aegyptuiae ſenſus argumentum ducitur; cum
conſtet, tenebris placita ſua hierographos in-
volviſſe ptebi imperviis, ſuntque in hiero-
glyphicis plurimae imagines, primo adſpectu
alia omnia ſitznificare vilae, turpes rerum

hone-
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hove“iſſi aarum, atque honeſtae rerum tur-
pium, ea taninm parte ſimiles, de qua vulgus
nov facile cogitaret. Quid ergo, li illi ipſi
Aegyptiorum ſacerdotes, qui minus de de-
miurgo honorifice lentiebant, quam verbo
genium bonum d'tebant, eundem mali ha-
bebant auctorem, atque alias omnino ob ſi-

„militudines ſerpenti innocuo conferehant?
Caeterum, dum in lerpentis agothodaemonis
mentionem incidimus, cogitabunt forte le—
cturi de ſerpente aeneo a Mole erecto. pu-
tahuntque, eum innoxium ejusmodi ſerpen-
tem luiſſe. quales Cnuphin ſimulabant. At
hoc, ne quid gravius aſſeverantiusque con-
tra dicatn. nondum Uquet. Moſes certe alie-
niſfimus erat ah ulla dei imagine proponen-
da, et vere ſerpens illo. Seraphus erat, at
que adeò ex eodem genere, quod morſu pe-
ſiſerum kuerat Ilraelitis, nec ergo agatl.o-
daemon haberi poteſt. Alia eſt diſputatio,
Ilraelitaene lerpentem aeneum cum agatho-
d emons confaderint, habuerintque Cnupuis
et vero Iehovae loco, cum ſub Hiskia diri-
nos illi honores tribuerent (37).

g. Xl.8
(57) 2 Rez. Xvii, 4.

Mieli. kl. Sekr III Liaſ. K k
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g. XI.
J

Alia certe ſuperſtitis per omnem hiſto-
riam ſacram nobilitata confuſioni Jehovae et

deniurgi originem debere vide:ur. Vix
egrelli ex Aegypio Iſraelitae vituli imagino
Iehovam colere inſiituerunt, (38) peccati
adminiſtro et opifice ipſo Aharone, ad idem-
que idololatriae genus multo poſt tempore
relapſi Ephraimitici reges lunt, qui a Jehova
deſciſcere minime volebant vrideri. Nec
vero Apidem, de quo aliqui cogitarunt in-
terpretum, aut alium aum mere Aegyptium,

cultum fuiſſe, et ex verbis Ifraelitarum ad-
parere videtur, bi ſunt dii tui, o IJrael, qui
aſcendere te fecerunt ex Aegypto, et ex illo
Aharonis praeconio: cras eſt feſtum fehovae.
Omnino non alſequor, qui Iſraelitae credere

potuerint, Apidem ſuos Aegyptios infeſtis
miraculis vexaſſe, atque alieniſſimam gen-
tem tanto conatu in lihbertatem rindicalle.
Mihi quidem vitulus ille, Heoliopolitanus, at-
que adeo Cnuphis imago eſſe videtur. Ex

eru

(58) Bxod. XXXII, 4-6.
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eruditiſimo IABLONSKII Pantheo (59) di-
dici, bovrem, letis hirſutis et in ad—-
verſum naſcentibus Heliopoli atque alibi cul-

tum kuille, cui et Cnuphis nomen, licet a
demiurgo in VNilum translatum fuerit. Sole-
bant enim Aegyptii immortales verotque,
ut putabant, deos mortalibus et materialibus

quaſi miſcere, (40) quem morem ſequuti
Nilum etiam agathodaemonem ſive ICH-
NUPI vocarunt, (41) ac lijb korma bovis
coluerunt. Hunc oergo hovem aliqua veri
ſpecie Jehovae nomine inſignire Aharon pote-
tat. Specie, inquam; re enim eque veritate
non opiſicis totius mundi, sed Nili cum hoc
collati et culti hos Heliopolitanus imaginem ex-
primebat, nt taceam, in eo graviſſime peccalſe
Aharonem, quod contaminatas orrorihus ſen-

tentias Aegyptiorum de demiurgo per populum
graſſari ineret, deique aliquam formam ocu-
lis ſubjicere auderet. Verum ille, cum ruen-

KKk 2 tem
(s9) J. a. c. IV. J. 10. p. 99.
(do) Quo de mare conſulendus oeſt BANDINIUS

de obeliſco. p. So.

(at) IAEBLIONSKI I. c.
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tem in idololatriam populum decsque viſi-
biles petèntem aetre ſuſtineret, resque pro-
xima ſeditioni eſſet; peccare quidem, ſed
quam poſſet oxcuſatiſſiine, voluit, lehovam.
que demiirgo begyptio, ortus experti et nni.-
co deo, qui univerſam rernm molem condi-
diſſet, comparans, in vituli forma adoran-
dum propoſuit. Hinc adparet, qui fieri po-
tuerit, ut Jerobeamus Jehovam culturus vi-,
tulorum tamen religionem civibus ſuis impe-
rraet, vitulorumque prophetas nonnunquam
Jehovae vates, quos ſe jactabant, dicantur,
litorique ſacris ihli reges excuſatius videan-

tur peccare, qui vitalos, quam qui Baalem
adorahant. Quae ſi Vobis probata, Piaeſes
üllnſtris, lodalesque praeſtantiſſimi, atque ali-
qquid lacis et antiquitati ſacrae et hiſtoriae ec-
cleſiaſticae gwoſticorumque opinionibus adfu-

ſum fuerit, felices bas conjecturas veris que
ſimullimas exiſtimabo.

COROIL.

—ôâ òs.
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COROI. LARIV AiI.
Si certo probari pollit, quod ſtatuit JAB-

LONSsKVUS, pagina ꝗ5. Panthei: Cnuph
deum eundem Aegypiiis philoſophis kuiſte ac
Vhtha ſon Vulcaunm; facilius intellectu crit,

qui factuni ſit. ut miraculum Jehovee in fugau-
do Sanche:ibi exercitu acl Vulcamum retule-

rint Actyptii, teſta IERODOTO IL II. 141,
Quod eniia Scnacuetibo immifiiſæ uiures agre-

ſtes dicitur Vulcanus, id hicrogtyphicum po—
tius, quam Liſtoricum videtnr: ſugamque ime

proelio ob ſalum metnui ligniſicare pollit.
At Gracci hierogl; phica hiſi.niao Ate Yptieo
nimis ad literamintelliigebant.

J
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Heilnung der Skrofelkranbheit. Eine gekionte
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jurisprudentias poßirvae civilis per Germaniam
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