
Historisch-geographische Darstellung des iaudes und
der Bewohner von Epeiros.

T h e i 1 I.

Odysseus führte (rjye) gen Troja (II. 2, 631 — 37) Ke(f>ak\rjvag [.teya&v{iavg,
Ot (f 'I&äxrjv sl/ov xai Nr/Qtxov eivooLcfvlkov,

Kai K qoxv I ei eve{.iovzo xal AlyiXma TQr}%£~iav,
Ol ts Zctxvv&ov svov, vS" o 'i 2auov aumaveuovzo,
Ocl > Wrr V =>/'.1 1 / 11/

l z H tceiqov s%ov, rjö avTcneQctt eve/.iovzo

und herrschte (^(>%£) als König über Kephallenia oder Samos, Krokyleia, Aegilips, Zakynthos,
Ithaka und einen Theil des festen gegenüberliegenden Landes, welches theils durch Laertes,

seinen Vater, erobert, wie Nerikon (Od. 24, 377. 378: olog N j'jqlxov etlov, evxztpisvov nxoVi-

ed-Qov, dxzrjv ijTziiQOio, Keq>alA.rjveootv uvüootov), theils mit Ikarios (Ikarion bei Apoilod. 3, 10, 1,
Sohnes des Perieres 1, 9, 5.) Tochter Penelope als Mitgift erhalten war. Homers Kephalle-

ner bewohnten nicht nur die Insel Samos, sondern auch die Küste des östlich davon gelegenen

Landes, wie Strabo (10, 333.) angibt: Kecpallr/vag de vvv iuev zovg £* zrjg vrjoov zfjg Kscpa't.-

XrjvLag leyovatv' a O[irjf)og de navxag xovg vnö xiy -Odvaaei, wv eiol xal ot AxaQvävsg, und JEu-

stathios in seinem Cominentar (S. 307.) weiter ausführt: /.ie/.ivt]oo de xal oxi KECpal'Krjvag le~

ysL ov f.wvov zovg £* fijg Kecpaklrjviag vrjaov, «AAa navzag zovg sv_zo~ig prjdEioi zonoig, zdlg

vno zbv 'Odvaoea, zovg ze tieq I zrjv 'l&äxrjv xai zovg lomovg' ev olg xal 3AxaQvccvsg xazä zw

yetayQacpov ovttio etil 'OftqjiQv tovouaauivoi ovzco' zu yovv (frj&evza K qoxv Xeux ev zdlg ^AxuQväaL

q>i]oiv etat' -xai rj Aevxug de ?)v (prjal zo naXuiov xsQQOvrjaog zrjg ztuv AxaQvuvcov yfjg' xuXsi de

o noii]zrjg dvxijv axzrjv 'H tzeiqov , '' H tzelqov xaÄcüv zfjv nsQaiav ^IQctxrj g xal KEtpullrjviag, log

Eivui cpaai xavzov axzr/v "Hrcslonv e I tieiv xal Axaovavtav' z?)v ds Qrjdslaav Asvxäda N tjqixov ev
'Odi'OCFEiq xaleiad-al g>aat. In der Odyssee (18, 84.) droht Antinoos dem feigen Iros: ne/xxpo)

a ?]Ti£L()6vds, ßalcüv ev vrfi /nskatvr], elg ^'Eyjszov ßaaikrja, ßqozwv d)]h'jf.iova navzwv' und Eusta-

thios bemerkt auch zu dieser Stelle: Xsyei de xal vvv^'HnetQOv yiijemv tduog ovzio xaXov/.ievrjv,

avxiTCEQav xsiLievrjv ^Iit-axrjg, fisyahjv, acp rjg xal lTvy(jog 'HnscQwzrjg vgzeqov aQ^ug ztuv exe I ' rjg /nepog
TcaQaltov xal zo ev zoig e^ijg drjlMä-^oö^tsvov N tjqixov , okeq eoxiv rj vvv uievxäg. Auch Strabo (10, 331.

333.) ist dieser Meinung: xaXel <f avzrjv (Leukas) b Tcotrjzrjg uxirjv r/nel()oio , zip nsgaiav zfjg'Id-üxrjg

xai z?]v Kecpai.Xi]viag rjTteiQov xaltZv' avzrj d' eazlv i) 'Axa(>vavla' cooxs, ozav <pfj axzrjv rjneiQOio, zr)v
AxaQvavlag axzijv deyeadai' rjrtstQOv ftev oh' xal zä ävziTCEQav ziav vrjocov ßovlezat leyetv uf,ia zfj A ev -
xädi xal zip alb]v AxaQvavLav ov/.meQißals'iv ßovXof.isvog. So ging der von jenen Insulanern schon

im frühesten Alterthume der gegenüberliegenden Küste des festen Landes beigelegte Namen auf das

späterhin durch bestimmte Grenzen eingeschlossene Land über, und wurde allrnälig auch unter den

übrigen Griechen, wahrscheinlich aber erst nach den Perserkriegen, seitdem dieses Land der hel¬
lenischen Cultur eröffnet Avard, gewöhnlieh, da sie keinen andern Namen zur Bezeichnung des
Ganzen kannten: zäya zrjg^HTXEiQtuzidog /.teyQi dsvQO diazeivovorjg xal öv6/.tuzi xoiv^HneiQOv Xeyo-
f-isvrjg (Strab. 10, 333.). Zwar gibt das Etymologikon die Benennung Alact für Epeiros an

Qog zo JiaXaiov oilxcog exaAsizo xal oi evoixovvzsg Al'atoi), aber diese Angabe ist durch keine Aucto-

rität eines Schriftstellers verbürgt. Skylax hat noch keinen allgemeinen Namen für dieses Land,

sondern gibt blos die Gebiete der Völkerschaften an; Thukydides nennt die Einwohner: oi
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zavxrj (1, 47.) und 01 exslvr ]'hrtei ()djxui (2, 87.); noch Isokrates«pflegte das Perserreich ''HneiQog
zu nennen, wie Harpokration (zum Panegyr. §. 132." 163. 174.) bemerkt: aivrjd-eg iaxi xqi
^Iooxqcitel xfjv vuo xöi ßaailzl xtöv nsQcicZv yijv ovzto xaXe'iv. Pindaros (Nem. 4, 82. Ohig öi
xQccisi (D&in, Neonzöls^ios (5' 'Arreiov ÖLarcQvotq') nennt das Land Apeiros und der Scholiast
bemerkt dazu 'Aneifio) yc/Q uvil xov 'HnsiQtp rprjai.

Nach der gewöhnlichen Annahme fing Epeiros am Siidfusse der akrokeraunischen Gebirge
an (so Plin. N, G. 4, 1: Epiros in Universum appellata Acrocerauniis incipit montibus, in
ea priini Chaones, dein Thesproti; Marcianus Capeila YI. de tertio sinu: Epirus incipit Acro¬
cerauniis montibus, in qua priini Chaones, a quibus dicta Chaonia.), nur Orikos, eine von
Korkyräern oder Chalkidensischen Euböern bald nach dem trojanischen Kriege, ursprünglich
auf illyrischem Gebiete nördlich von den Akrokeraunien, gegründete Kolonie, welche der
Chier gikymnos (440: cEXli]vig 'O.Qixög') nach ihrem Ursprünge eine hellenische Stadt nennt,
wurde in der Regel noch mit zu Epeiros gerechnet; sie ist bei Ptoleinäos (3,14.) die erste Stadt
von Epeiros uud nach dein Periegeten Dionysios (399: 'Qqixitjv i? vnsQ a'iav syeidexai 'EXlüdog
aQ%r]~) beginnen mit dem orikischen Gebiete die Länder von Hellas. Sonach bildet vielmehr
der Lakmon {ytaxf.uov bei Herodot 9, 93 und Stephanos, Aäxf.iov bei Strabo 7j 310. Tschuck.)
ein westlicher Ausläufer des Pindos, der hellenischen Bergwurzel, oberhalb der orikischen
Landschaft die Nordgrenze von Epeiros gegen die makedonische Illyria oder die illyrisch-grie¬
chischen Völker. 'H ds iietf -"Of.irj()ov ''HnsiQog , schreibt Eustathios (zu Ilias 2, 631 — 637.
S. 308.) 7tuvv TCEn'lctTvvccu iteyjjL xal "Tihioiönq' xal sßaoLlevaav avxfjg avÖQSgjjywixol, ev olg
xal ne()Lü>vv,uog Hv^og' ex ös xr/g xoiavxrjg "nlaxvzäxrlg 'HrtEiyov xal al nE(jiqdof.t£vai ßoeg

'HnsiQioxixoi. Schon Odysseus hatte liier dioöex ev 'Hneinüj ayelat, xoaa ncosa iirjliov . Dort
liegen, nach Pindaros (Nem. 4, 8-1.) ßovßöxai nQioveg s'^oyoL /jwdwvcc&sv aQyJmevoi nQog'loviov
noQOv, über welche einst Achill's Sohn Neoptolemos herrschte; der Scholiast nennt diese Ge¬
genden xaVJaxovg ßovg iQEcpovxtg und kennt auch die Abkunft jener epeirotischen Rinder: ka-
yovitxi ya,Q ix xov yevovg xüv xov FrjQvovewg ßniov avzölh j.is/nevrjxsvai, xXei/jctvzog tiuq Hqo -

xXeov g yloiQLvov xivog, aq? ov xal iuQivni v.alovvxai oi exeT ßöeg, j.ivr/.irjv xov xo ysvng xaxa-
axrjöavxog xfj nQngrjyoQici cpvXoiTxovxEg. Ganz Epeiros war nach ihm reich an Weiden und Rindern:

ßoviQocpog yuQ iY'H tceiqos . Dort beginnt &\c 1'HnsiQOg a/i!>qcc Idtcog ovxco xaäovfievq, tcoie II v(>-

Qog, og xal^IineiQWTrjg ensx'krjd-i]. Skylax dehnt in seinem Periplüs das Gebiet der Illyrier längs dem
Meere bis Chaonien aus: (.wxä xovg Aißovyvnvg slalv 'iXkvgtoi süvog, xal nctQOixovaiv oVIXXvqioi
naQu ftctXaaoav fiey.Qi Xaoviag xrjg xaxcc IieQxvQaV Ptoleinäos rechnet das Gebirge schon zu
Chaonien: Xaoviag 'qqixov 45° 39' 10"; rj äxqcuqeiu xiöv 'Axpoxegawicov oqeo>v 44° 25' 30''.
Chaonien aber ist die nordwestliche Landschaft von Epeiros, von Spalatro bis Yalona sich er¬
streckend nach Eduard Dodwell (1, 6.), der seine Reise im Jahre 1801 in Begleitung zweier
Engländer, Atkins und Sir William Gell's, desselben, von dem das ltinerary of Morea (Lond.
1816) und das ltinerary of Greece (Lond. 1818.) herrührt, und dann wiederholt in den Jahren
1S05 und 1806 durch Griechenland machte. Dodwell beschrieb seine Reisen in einem Werke,
das den Titel classische und topographische Reise durch Griechenland während der Jahre 1801,
1805 u. 1806 führt und von Sickler durch eine deutsche Übersetzung (Meiningen 1821.) auch in
Deutschland eingeführt ist. Mannert urtheilt über dieses Werk in seiner Geographie des nörd¬
lichen Griechenlands (Leipzig 1822.), dass Dodwell in Rücksicht des Umfanges der bereisten
Gegenden und einer ausgebreiteten gründlichen Gelehrsamkeit alle neueren Reisenden übertreffe,
und nur Pouqueville, der vom Jahre 1805 an viele Jahre hindurch französischer Generalkonsul
am Hofe des berüchtigten Yeziers von Janina. Ali Pascha, war, weist er in Betreft'seiner Reise durch
Epeiros, die Bergketten des Pindos und alle in der nächsten Berührung liegende Landschaften den
ersten Plaz unter den Reisenden des ersten und zweiten Jahrzehends dieses Jahrhunderts an.*)

Der vollständige Titel des für unsere Arbeit so wichtigen Werkes von Pouqueville heisst: Heise durch
Griechenland, enthaltend die ältere und neuere Beschreibung von Epeiros, vom griechischen Illyrien, dem cis-
axischen Makedonien, einem Theile von Triballien, von Thessalien, Acarnanien, dem altern und dem hinzuge¬
kommenen Aetolieti, vom westlichen Lokris, von Doris und dem Peloponnesoa; mit steter Rücksicht auf Archäo¬
logie, Numismatik, Sitten, Künste und Handel der Bewohner dieser Provinzen. Eine deutsche Uebersezung
desselben von Sickler erschien Uleiningen 1824.
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AuchSkymnos nennt die Chaonei} und Thesproten im Süden vonlllyris: snEiza &eonQwzo)v
ze xai Xaorcuv sd-vrj xazoixsi, und der Perieget (388.) sagt vom adriatischen und ionischen Meere,

dass es südwärts bis zu den keraunischen Bergen Illyrien bespüle: DIlkvQixijv iziql "/J qoov 'eliir-
aezai, aXQi xoXcüvrjg O vqecov z rjXißazcov zä KsQavvia xixXrjoxovoi, um! Eustathios bemerkt zu

dieser Stelle: ort zijg 'IllvQLxijg /wpag negag. al rjlißazoi xoXäivai zä KeQavviu OQrj — Ovzio
xalovfteva diu zo avxvovg exel nLnzsiv xsQavvovg — ueq I a xsizai zijg veag'HneiQOV firjzQonoXig
'Eniduuvog, rjzot, dv(>()ä%iov. Dieselbe Südgrenze für Illyrien und Nordgrenze für Epeiros be¬

stätigt auch Strabo (7, 463.) xa&äneQ ze zijv'lXlvQixrjv naQaXiav iniovzeg fieyQi zatv Kegawiiov
oqwv nQOvßrjidEv, s%io zijg 'IllvQixfjs .mnzovtfdit oQEivijg, und dann avafiifuxzai de zovzoig (mit

den Epeiroten) zu 'IkXvQixä sfh>rj, za nQog zw vozlct) fieqei zijg oQsirijg xai zä vtcbq zov/' I ovlov
xbhnov (wo Gem. Pletho zusezt; TtQog de zovzoig xai zä Hlaxedovixä~) zijg yaQ 'Enidäftvov xai
zijg 'AnolXiovLttg ulyQi KsyavvLiov vueqoixovoi x. z. X. Dieser Küstenstrich wurde, wie Strabo

weiter erzählt und Dio Cassius bestätigt, später unter dem gemeinsamen Namen Makedonien

begriffen: zö /J v(>q&/iov Iv zfj yfj zij nobreoov fiev ' IXX vq U ijv zcuv Handlvojv vvv de rjde Maxedovla
vsvofiiofievr) xelzai. Ptolemäos gibt die Grenze zwischen Makedonien und Epeiros in folgender

Art an (3, 13): i) Maxedovia nEQiOQitszai arca fisotjftßQoag zij svzev&ev yQaf.if .lfi (*■&> irjv
"H tceiqov ewg neQazog, ob &eoig 49.38.30. eq> rjg yQUfifiijg diazsivsi zo Hlvdov oQog, ov zo fieaov
etiexei fioiQag 47. 40. 38. 45. u. Kap. 14. zrjg fiev rlnsiQov rj fiev aQxzixcozäzrj nXevQä diOQi^szaL

zip zijg MttxEdovlag fieQEi xazct zijv slQrjfievrjv ygafifir/v. 'Gegen Westen grenzte Epeiros an das
ionische Meer (r/ de and dvaewg nXsvQä zfj xazä za :AxQoxEQavvia zov 3Ioviov nsXäyovg naQa-

welches nördlich von 38° 30' NBr. beginnt, da Strabo das sikelische Meer nordwärts

bis zum ambrakischen Busen ausdehnt (2, 328: TCQog aQxzovg <5' enl ze axQav 'Ianvyiav xai zo
azbfia zov 3lovtov x.oXnov xai zijg 3H tce I qov za vozia fieQt] fieXQ L 1 AfxßQuxixov xoXnov.) Ge¬

gen Süden -bildeten der anibrakische Golf, Akarnanien und Aetolien die Grenzen, gegen Osten
Makedonien und Thessalien mit unbestimmtem Umfange, oder der Pindos mit seiner südlichen

Fortsezung zwischen Thessalien und Epeiros, denn nach Herodot (7,129.) grenzt Thessalien im

Westen an den Pindos zä de rtQog eaneQrjv Tllvdog. Man darf annehmen, dass Epeiros zwischen

38° 50' und 40° 10' NBr. und 37° 20' und 39° OL. ausgedehnt lag. Der Flächenraum betrug

gegen 500 geographische QM., die Küstenentwickelung von der Spitze der keraunischen Berge

und der Mündung des Aoos (j. Voioussa) gegen Südosten zum ambrakischen Meerbusen 1300

Stadien, etwa 32'/ 2 geogr. Meilen nach Strabo (7, 454.) o de nXovg and zü>v Xaovwv ayga-
fievq) nQog avio/ovza rjkiov xai n.Qog zov 3'AfißQaxixov xölnov xai zov K oqlv O laxdv, iv de^iä s%ovzi
zo lAvaöviov ntXayog, iv ccqlozeq ^. de zrjv "Hnsigov, eloiv yJXioi xai zgiaxooioi azddia and zwv
KsQttvvhov eni zo azöftu zov 'AfißQaxixov xölnov. (Vergl. Strabo 2, 328).

Dieses ganze Gehiet ward erst in spätem Zeiten zu Griechenland gerechnet, wahrscheinlich

erst seitdem durch die dort angelegten griechischen Kolonien die Barbaren jener Gegend civi-
lisirt und dem hellenischen Wese i befreundet worden waren. Dies geschah wol erst nachdem

peloponnesischen Kriege, da selbst Thessalien, wo die gemeinheitliche Verfassung viel früher
Eingang gefunden hatte, erst durch die Thebaner Pelopidas und Epameinondas in den Kreis

des griechischen Staatslebens aufgenommen ward; Epeiros dagegen ward stets monarchisch re¬

giert (ungeachtet der zu Anfange des peloponnesischen Krieges von Tliuk. aufgeführten Xao-
veg xai QsonQiozoi aßaailevzoO bis zu seiner Unterjochung durch die Römer 167 v. Chr. Seine

Einwohner werden von den meisten Schriftstellern Barbaren genannt, die nicht nur nicht grie¬
chisch redeten ( ßaQßaQoqiutvoi II. 2, 867.), sondern auch in Hinsicht der Cultur roh waren

und den Hellenen weit nachstanden, daher sagt Strabo (7, 321. 326. 345.) Grie¬

chenland werde in vielen Gegenden noch von Barbaren bewohnt: Makedonien und einzelne

Theile von Thessalien von Thrakern, die nördlichen Gegenden von Akarnanien und Aetolien

von Thesproten, Kassopäern, Amphilochen, Molossern und Athamanen, epeirotischen Nationen,

die noch zu Thukydides (3/ SO. 81.) Z«it (ßäqßaQoi durchweg genannt) nicht in Städten, son¬
dern nur in zerstreuten Flecken wohnten. (Vergl. Skylax S. 11. Skynin. 444). Griechenland

im Zusammenhange begann darum erst bei der Stadt Ambrakia im südöstlichsten Winkel von

Epeiros, evzev&ev ctQXEzai rj ^EXlug avvexrjg slvai fiixQi II tjveiov nozafiov (Dikäarch 24. Skyl.
1*



4

12. n, a.).' Nach Herodo't (8, 47. oiitiii /.isv anavteg iofi> isvtög oiitrjusvoi QetJTtQiaziüv xaVA%£Qovro<;
Ttottipbv, vergl. 8, 92. 7, 126.) sind t&v ohttjfiii>mv die Ambrakioten und Leukadier die

gen Norden äussersten Griechen, da sie oinovpeovTeg elai 'Q-EaTCQCötnig, welche er nicht mehr
iu Griechehland rechnet. Strabö (7. 444.) führt die Thraker, Illyrier und Epeiroten /xs/oi
vvi> iv n).£VQbt~is auf^ d. h. im Norden der Grenze Griechenlands. Theopompos zählte nach

Sttabo (7j 454) vierzehn epeirotische Völker, Thukydides (2, 80.) nennt sechs: die Oresten,

Ghaoner, Atintanen> Parauäer, Thespröten und Molosser, die alle noch nicht hellenisirt sein

Sollten. Erst seit den Zeiten Philipps und Alexanders von Makedonien begrenzte man im

Nordwesten die Länder der Hellenen gewöhnlich durch die akrokeraunischen Berge; im Nord¬
osten trat damals auch Makedonien i~ra die Reihe der hellenischen Staaten, wohin schon der

Herakleide Perdikkas .eine argivische Kolonie geführt hatte. (Herod. 5, 22. Vellej. Patercul.

1, 60 Darum rechnet Strabo (7, 321.) Makedonien bis zum Nestos-Flusse unwidersprech-

lich zu Hellas, wie er auch die Nordwestgrehze bis Apollonia und Epidamnos vielleicht zu

Weit vorschiebt, da in diesen Theilen Ulyriens meistens Barbaren sassen. Auch derPerieget
(398. ff.) rechnet beide Länder zu Hellas, dasselbe erhellt auch aus Pausanias Bericht über

die damalige Einrichtung des Amphiktionengerichts; ferner aus Ptolemäos', der fast gleichzei¬

tig mit Pausanias schrieb, Eintheilttng Griechenlands; endlich aus der Notitia imperii Orientis

(Not. dig. utr. imper. ed. Pancirollüs p. 41.) , welche die genannten Länder mit Achaja zusam¬
men unter der Obhut der praefectorum praetorio per Illyricum sezt.

Nach jenen vierzehn von Theopömp angegebenen Völkerschaften hat man in dem alten

Epeifos, dem gegenwärtigen Paschalik Janina oder Albanien, vierzehn Provinzen oder Di¬
strikte annehmen Zu müssen geglaubt, welche Pouqueville mit den neuem Sandschaks oder

Fahnen und den Kantons und Dörfern in folgender Art vergleichend zusammenstellt:

$

Sand¬
schaks. Alte Provinzen. Neuere Kantons. Dör¬

fer.
Sand¬

schaks.
Alte Provinzen. Neuere Kantons. Dör¬

fler.

Mo-
I.

Hellopia.
lossls.

Tyinplieis.

II.
Peri'hä'bia.

III.
Atintania .

IV.
Dolopia . »

V.
Athamania

VI.
Paravea oder

Parorea.

Janina
Pogoniani Cäbh. v. Berat)
Sarachovitzas
C'ourendas

Zagori

Cönitzä .
Sesarethes

Anovlachia

Djoumerca, nebst einem
Theil von Radowich .

Tetmez

44

36/
13 \

37

65

IS

Latus 342

VII.
Dryopia .

VIII.

Chaonia .

n
1=*

Ix.
Thesprotia, Ke

strine . . .
X.

ArdöUiä v. Celtica
XI.

Sellels ....
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XII.
Kassiopea. .

XIII.
Ambrafcia . .

XIV.
Amphilochla

Transport
Drynopolis Cabh. v. Berat)

Chimäre od. Japouri . .
Arborl, Parakaloma, Phi-

lates

342
43

851

130)

Paramythia, Paläokistes

Aldoni, Margariti . . . .

Souli . ... ■

Spiantza, Lamari

Rogous

Chazi de l'Arta .

54

72

4

25

42

35
Hauptsumme aller in Epeiros oder in unserm

Albanien befindlichen Dörfer . . . 832.

Das akrokeraunische oder keraunische Gebirge, das nach Eustathios schon oben angeführ¬
ter Stelle von den vielen Gewittern, die sich hier, zumal in der Nähe des Meeres, zusammen¬

bogen und mit Heftigkeit entluden (öla io av/voiig sxsl rdmeiv xsQuwovg) , seinen Namen

erhalten haben soll, endigt nach Skylax hei der Insel Sason (Sasino, Saseno): xara ravTct
Süti TU KsQuvvLa 0(17] h zfj 'Hft£LQ(j} y.tti vf/oog naoa zaircä laxi fuzfict, fj vvn,uä Ion 2aao)v

(bei Ptolemäos 2a'Qtov~), welche von der Stadt Orikos, nach demselben Schriftsteller, den drit-



ten Theil einer Tagereise entfernt {ivztvÜEv sig "Q qixov nohv sazi naQanlovg ijfis^as tq I zov
usqos) und, wie auch Polybios und Strabo bestätigen, an dem Eingange des adriatischen und
ionischen Meeres lag (rode ozöfia xov 3Iovtov xölrtov iaziv ano Kequvvuov oqüv /■isxQi' ctxQae
'lanvyiag' Strabo: xal zct KtQavvia bfiohog cirit] ulsisi ngog avzov zo azo/.ia xov Dloviov xolrcov
und xal xct K-EQavviu oqtj , rj aqxt] xov azöfiaxog xov 3Joviov xolnov xal xov IdÖQiov' Polybios
5, 110, wo er von der Unternehmung des Philippos gegen Apollonia spricht: xa9-OQ(xiadsvx£g
eig xt)v vijoov, \ v.a'lfuzai uiv 2aoiov, xetcai de xarct zr/v eigßolf/v xfjv eig top loviov tzoqov).
Sie war schon damals ein den Seefahrern bekannter Ankerplaz, aber auch nicht minder durch
zahlreiche Schilfbrüche berüchtigt (Adriatici infaustas fugite Sasonis arenas Sil. Italic. 7, 481),
in derlNähe des Vorgebirges la Linguetta ( zb ocxqioz?'jqiov riwaoav xaXovfisvov in der Alexias 3.)
des am weitesten in das Meer vorlaufenden Theils der akrokeraunischen Berge, nach der
Gestalt also genannt, von Ptolemäos schon zu Epeiros gerechnet, während bei den altern
Schriftstellern der ganze Gebirgszug der Grenze angehört. Von hier sind es 30 (Mannert
gibt nur 10 geogr. Meilen an, 7 , 404. 408.) Meilen bis zu der nächsten Küste Italiens; doch
konnte Dodwell, da das Land drüben niedrig ist, dasselbe nicht entdecken, obgleich der Tag
klar war; ein Umstand, den auch Virgil sehr passend geschildert hat (Acneid. 3, 506 f. 521 f.):
Provehimur pelago vicina Ceraunia iuxta, unde iter Italiam cursusque brevissimus undis. Jam-
que rubescebat stellis Aurora fugatis, qutim procul obscnros colles humilemque videmus Italiam.
Nahe bei der Linguetta ist ein guter, geräumiger Hafen, an dessen Ende die Stadt Volona
liegt, das alte Aulon, ehemals eine grosse Stadt in Chaonia. Zur Zeit der Reise DodweUs
war sie hauptsächlich von Türken bewohnt und hatte sechs Moscheen. Im Angesichte des Golfs
von Volona ist die kleine Klippeninsel Saseno, deren Breite le Chevalier 40° 34' angibt. Hier
fand Dodwell die Ueberreste einer wahrscheinlich im Mittelalter wiederhergestellten Festung.
Lucan nennt die Insel richtig die hohe (non humilem Sasona), aber (spumoso calaber profun-
ditur aequore Sason) unrichtig die kalabrische, (wol in ähnlicher Bedeutung wie Silius sie
die adriatische nennt in der oben angeführten Stelle), wie auch Pouqueville bemerkt, da sie
ihrer Lage nach vielmehr zu Epeiros gehörte und durch die ganze Breite des adriatischen
Meeres zwischen Cap Cavallo und Linguetta von der Küste Italiens getrennt ist. Im Mittel¬
alter mag sie Akronesis geheissen haben, wenigstens erwähnt Niketas, wo er von der Unter¬
nehmung des Kaisers Manuel nach der Eroberung von Corfu spricht, einer Insel dieses Na¬
mens, an welcher der Kaiser, als er von Valona nach Sicilien übersezen wollte, fast am Aus¬
gange des Hafens, aus dem er auslief, landete; in der Nähe jenes Vorgebirges und Hafens
liegt aber keine andre Insel ausser Sason. Pouqueville hat sie genau untersucht und beschrie¬
ben (I, 32 ff.). Von der nordwestlichen, 5 Meilen langen, Seite erblickt man sieben Gipfel
von ungleicher Höhe, die drei iindulirenden Gebirgen angehören, welche sich alle von dem¬
selben Fuss« erheben. Auf dieser Seite befindet sich der einzige Landungsplaz der Insel, über
welchem sich eine Ebene terrassenförmig gegen Westen hin erhebt, bis zu dem Eusse eines
Gebirgskammes erstreckt und mit C'ytisus und andern Gebüschen reich bedeckt ist. Zwischen
dieser Felsenbank und einem gegen Osten liegenden Gebirge erstreckt sich südwärts ein Thal,
durch welches unser Reisende in zehn Minuten an das Ufer eines mit Azerolbäumen bedeckten
Flusses gelangte. Die rothen Früchte jener Bäume glichen der Ananaserdbeere, übertrafen
sie aber an Grösse. Das Gras stand überall so hoch, dass der Wanderer nur mit Mühe hin¬
durch kommen konnte. Eine halbe Meile stromaufwärts erstieg Pouqueville mit den ihn be¬
gleitenden Albaniern auf der andern Seite des Flusses, gen Westen gewandt, ein hohes Ge¬
birge, von welchem er die Festung C'anina zwischen steilen Felsen und den Hafen von Val*
lona, den die Alhanier Peloros nannten, in derselben Richtung auch die Salinen und das
Dorf Arta an dem Flusse, der sich in den Golf von Aulona ergiesst, und das Vorgebirge Lin¬
guetta erblickte. Anderthalb Meilen nördlieh von diesem Standpunkte fand er in der Nähe
des quer durch die Insel streichenden Gebirges die Trümmer einer alten Burg nebst grosser.
Massen von Backsteinen, die ihm den Zeiten der Erbauung von Nicopolis anzugehören schienen,
von den albanischen Schäfern aber für Ueberreste einer Venetianischen Festung gehalten wurden.
Von der Südseite der Insel erblickt man in einer Entfernung von 2 Meilen nur eine Haupt-



gebirgsmasse und zwei abgestumpfte Hügel ohne Gras. Der Ankerplaz auf der Insel ist eine
blosse Rhede, gegen die Südwinde und den Sirocco geschüzt, aber für die Fahrzeuge immer
verderblich, wenn sie von dem Nordwinde ergriffen werden, daher schon Siliiis'Zuruf: Adria-

tici infaustas fugite Sasonis arenas! Den albanischen Schäfern war die Insel ein Vorraths-

haus für den Winter, für deren Benuzung sie dem Pascha von Berat eine jährliche Abgabe

von 1500 Piastern (etwa 500 Thaler) entrichteten. Die Insel sollte nach ihrer Versicherung
keine andern vierfüssigen Thiere als Ratten, und unter den Vögeln blos Sperber, Geier mit

nackten Hälsen und Adler haben; im Sommer würden «ie durch eine ungeheure Menge so

grosser Schlangen, die einen jungen Bock zu verschlingenn im Stande wären, von der Insel
vertrieben; der Zeitpunkt ihrer Rückkehr auf das Land sei der 15. März.

Das äusserste Ende der Akrokeraunien im Kanton von Chimära, der Insel Sasino gegen¬

über, bietet nur eine dürre und unfruchtbare Einöde dar; besonders mangelt es hier an gutem

Trinkwasser, dennoch könnten die Korallen, welche die unter dem Meere befindlichen Felsert

überdecken, eine weit einträglichere Fischerei darbieten, als diejenige ist, welche Frankreich
an den Küsten von Afrika treibt.

Der Name Akrokeraunia soll, nach Dodwells Meinung (I, 34.), nur den höchsten Gebirgs-

gipfeln, welche sich nahe über der alten Stadt Aulon erheben, ertheilt, dagegen die allgemeine

Benennung Keraunia oder Keraunii dem ganzen Gebirgsrücken beigelegt sein, der mit etwas

nördlicher Beugung mehre Meilen lang längs der Küste hin von Dyrrhachion bis Kerkyra sich
in das Meer erstreckt. Nach Pouqueville (I, 184.) wird ganz Akrokeraunien gegen Norden
und Nordwesten von dem Golf von Aulona, nach Innen zu von Oricum bis zur Landspitze

della Linguetta, gegen Westen durch das ionische Meer umgeben. Gegen die Mitte sind seine
Grenzen durch eine von Osten nach Westen gezogene Linie bestimmt, die von dem Engpass

von C'ornovo durch Gardiki bis nach Santi Saranta gezogen ist. Von Süden gen Norden wird
seine Grenze durch den Zusammenfluss des Kelydnus oder den Lauf der Voioussa bis zu dem

Punkte angegeben, wo dieser den Fluss Suchista aufnimmt. Von dem erstem Punkte aus,
den Strabo am Hafen Onchismus sezt, rechnet man bis zum Vorgebirge della Linguetta 20

Seestunden, 5 St. von hier in der Tiefe des Sinus Aeneus (der 11'/ 2 St. im Umfang hat) bis

zur Bocclia-Vecchia über den Hafen Aulona. Von dieser Rhede an beträgt die Ausdehnung

über die Voioussa bis Tebelen 15 St., die des Engpasses von C'ornovo 2 St. und die bis zum

Canal von Corfu 12 St. von Osten gen Westen. Sonach beträgt der Gesammtumfang der

akrokeraunischen Gebirge, an ihrem Fusse gemessen, 60 Seestunden oder 15 geogr. Meilen.

Es ist ein Nebenzweig des Hauptgebirges, welches vom Skardos gerade südlich durch ganz
Griechenland unter verschiedenen Namen zieht, hoch lind rauh ist und Epeiros von Süd-Illyrien

trennt. Der Uebergang über diesen Bergrücken kann jedoch nicht sehr beschwerlich gewesen sein,

da Armeen öfter ohne grosse Schwierigkeit hinüberzogen. Dorthin führt Apollonios (4, 520) seine Ar¬

gonauten: oi <F hv oqeooiv h'vaiovGiv, utisq ts KsQavvict xtxXrjoy.ovTcti s'y.roDev ei;oT£ rovgye
/ho g KQOvLöao xEQctvvoi v^aov ig avunsQaiav (Sason) derselbe nennt das Gebirge

auch 3'Aßavzcüv ovqscc,' weil Abanten aus Euböa sich hier niedergelassen hatten, (Hist. de l'E-
tabliss. des Colon. Grec. par Raoul Rochette, T. II. c. X. 372 — 75.) Auch Lykophron erzählt,

dass die benachbarte Insel Fano, welche die Griechen noch gegenwärtig, wie ehemals, Othro-
nos und Othonius nennen, zu ihren ersten Bewohnern eine Kolonie von Abanten hatte, die

von Elpenor, nach Trojas Eroberung, dorthin geführt seien, dass aber dieser Heros nebst den

Seinigen genöthigt worden sei, diesen Aufenthalt zu verlassen und sich nach Amantia in Epei¬
ros zurückzuziehen, weil ein ungeheurer Drache die Insel verwüstete.

Pouqueville ist der Meinung, den von den Albanern ehedem bewohnten Gau in der Nähe
der Stadt Cardiki, welche bis zum Jahre 1812 der Hauptort des Kantons Arboria war, in

diesem Jahre aber von Ali Pascha zerstört wurde, gefunden zu haben. Andrerseits stellt er

die Vermuthung auf, dass der Name Arboria von den Abaren oder Avaren herzuleiten sei, die
Heinrich Dodvvell in seinem Commentar über den Epitomator des Strabo als die Haupthorde

der Skythoslaven nennt, welche im lOten Jahrhundert nach Christi Geburt Herren von Grie¬

chenland wurden. Unter ihnen mögen sich in jener abgeschlossenen, isolirten Gegend des



akrokeraunischen Gebirges die cuböischen Kolonisten während aller über Griechenland herein¬
brechenden Stürme erhalten haben. Sie waren orthodoxe Christen, so lange christliche Kaiser
auf dem Throne von Constantinopel sassen und Herren des Landes blieben; Katholiken zur
Zeit des Einbruchs der Normannen und Katalanen, endlich Mohamedaner einer milderen Art
seit der Eroberung von Epeiros durch die Türken. Auf diese Art waren sie den Nachfor¬
schungen und Blicken aller Eroberer entgangen. Indessen hatten sie den Nainen Arberi bei¬
behalten, der in Albanien Barbaren bedeutet, womit wir die rohen Chaonier von den griechi¬
schen Schriftstellern bezeichnet finden.

Im Mittelalter führte diese Gebirgskette den Namen Pyrenäen ( üijQijvaia, II r̂ ivaia, II vq-

>T]vala 0(>ri bei Georg Akropolita 81. 82.), wahrscheinlich von den Franken, Aquitanern undGascögnern (den griechischen Söldnern, sogenannten Katalanen) nach den heimathlichen Py¬
renäen so benannt. Die Türken nennen das Gebirge nach der dort befindlichen Festung Kanina.

Der erste Anlehnungs- oder Stützpunkt der Akrokeraunien stösst an die Uferseite von
Chaonien, der Insel Kerkyra gegenüber, von dem Hafen Palermo an bis Buthrotum, mit fel¬
sigem Abhänge, nach Osten hin den See Pelodes und das rechte Ufer des falschen Simois be¬
grenzend. Hier liegt in dem Thale Fpari das Schloss Sopoto, welches Coronelli in seiner
Geographie angegeben und E. Niger (Cömment. XI. S. 290: supra Panormum Olpae in colle
erat valido cincta inuro, nunc oppidulum Sopoto ibi est) für die alte Stadt Olpae gehalten
hat; es ist wegen des verschiedenartigen Mauerwerks in seinen Wällen merkwürdig, indem
inan von der kyklopischen Bauart an, welche die Basis bildet, Ausbesserungen durch dieVe-
netianer und durch die Türken bemerkt. Von dem Flusse an, der in den Hafen Panormos
mündet, rechnen die Fussgänger bis zur Stadt Chimara eine Stunde Weges. Sie ist der be¬
deutendste Ort im Gebirge, das deshalb auch seinen Namen von ihr trägt Xif .iaiQag ßovva.
Pouqueville's Bruder stieg (1807) eine halbe Stunde lang auf einer von Menschenhand ver¬
fertigten Treppe bis zur Stadt empor. Seinem Berichte zufolge bietet die heutige Stadt Chi¬
mara keine Spuren von Alterthümern dar; allein in einiger Entfernung von ihr bemerkt man
noch Ueberreste einei f pelasgischen Ringmauer, welche vielleicht der homerischen Stadt der
Kimmerier (wohin Odysseus auf der Kyrke Rath gelangte. Od. 11, 11—20.) angehörte, die
Plinius in das akrokeraunische Gebirge, nahe bei der Königsquelle sezt. (N. G. 4, 1: in Epiri ora
castellum in Acrocerauniis Chimaera, sub eo _aquae regiae fons). Die Einwohner, unbekannt mit
der Geschichte, nennen diese Mauern, in denen sie jetzt ihre Heerden einpferchen, das alte
Schloss der Königin, weil man daselbst sehr häufig silberne Münzen findet, die fast aus¬
schliesslich das Bild einer Frau zu ihrem Gepräge haben (Rev. Ein fliegender Pegasus, zur
Linken; gewöhnlich der korinthischen Kolonie von Apollonia beigelegt; vergl. Eckhel D. N. I,
2, 162.) Procopius erzählt (de aedific. 4, 6. S. 74.), dass die Festung Chimära vom Kaiser
Justinian (reg. 527 — 563 n. Chr.) erbaut sei, allein sie ward von ihm nur wiederhergestellt,
als sie in Ruinen zerfallen war. Der Name des Schlosses der Königin kommt wahrscheinlich
daher, dass dieser Ort von Anna Komnena ausgebessert ward, welche in dem Berichte der
Kriege des Alexius gegen die von Bohenmnd befehligten Lateiner zweimal davon spricht (Ale¬
xias 10. S. 299 u. 368: %bv ccnonlnvv ou ngbg rd usqt] tov uivltUvog InenotrjTO, xat)- lug rot
Xoina r cuv ylaTEivtov avQaTEVj.iura, a).\a xbv Pti >(iaiy.bv vrpoQw/.isvog aiol.ov Xvaag tcc nQV/.ivrjai .ci

/.iixqov nctQeyxlivas y.aTsv &li Xiftuiyug xov anoTilovv ercoislxo ' und oi de KnvTooiscpavoi sv zip

TCQog XLuaiQav aniiicti ßaXavsiov ;/«(>»<) und erwähnt, dass sie von Aulon 60 Stadien (1 % M.)
entfernt gewesen sei. Daraus schliesst Pouqueville, dass dieses alte sogenannte Schloss oder
die alte Stadt Chimara kurz vor der Zeit der Eroberung Griechenlands durch die Türken zum
letzten Mal zerstört worden sei, und dass die Ueberbleibsel von deren Bevölkerung die neuere
Burg Chimara gegründet haben, welche im Jahre 1807 fünfhundert albanische christliche Fami¬
lien enthielt. Der Hügel,.: auf welchem der Hauptort dieses gleichnamigen Kantons, der sich
lange Zeit gegen Ali Pascha behauptete, liegt, ist terrassenförmig eingerichtet und senkt sich
in weisser Küste gegen das Meer hinab, auf deren Südseite man die Bai Gonea und
Gitana findet. Die Chiinärioten sind, wie ihre Yorältern, welche Kaiser Kantakuzenos
selbstherrschende albanische Nomaden (2, 24. 'sthßctvoi avzovo/xoi vo/.iädsg') nennt, unabhän-
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gige Hirten, eine kühne und räuberische Art albanischer Christen, die zuweilen aus ihren
Felsen hervorkommen und die Schiffe, welche während der Windstille vor ihrer Küste liegen, an
das Land ziehen, die christlichen Gefangenen aber, nach Dodwells Bericht, an die Türken verkau¬

fen. Die Bewohner des benachbarten Bergschlosses Dermadez oder Drimadez zeigen am Abhänge

eines nahe gelegenen Hügels eine Quelle von ausserordentlicher Frische und Reinheit, die in
einem während der Sommerzeit so dürren Lande wol den Namen der Königsquelle, fons

regius, aqua regia, vÖcüq ßctoihxov, vöaza ßaaihxu, xqrjvrj ßttaihxj), nach römischer Sitte ver¬
dienen konnte; sie ist eine Mineralquelle und war, wie aus Annas Beschreibung hervorgeht,

ein warmes Bad. Zwar kennen die Einwohner jetzt in der ganzen Gegend umher keine
warme Quelle; doch darf man vermuthen, dass die Ader sich verloren habe, wie dies auch bei so

vielen andern der Fall gewesen ist und bei den häufigen Erdbeben in Epeiros nicht auffallen kann.

Nordwärts hängen die Keraunien mit den alpinisch-morlachischen Gebirgen zusammen, die
sich nach Istrien hin erstrecken, sich zu bedeutender Höhe erheben, auf ihren höchsten Spi-

zen mit Schnee bedeckt sind und nichts als Felsen und zerrissene Abgründe darbieten. Am

26. Mai 1801 fuhr Dodwell gegen 3 Meilen lang an der Seite der Keraunien hin, die in fein

zugespitzten, scharfuinrissenen Formen sich wahrscheinlich bis zu 4000 Fuss über die Spiegel¬
fläche des Meeres erheben. Sie sind kahl und unfruchtbar, ausgenommen gegen ihren mit

Wald bedeckten „Fuss, die ßovßozai nQcüveg s§o/oi Pindars. Das Schiffsvolk erzählte, dass

man immer gegen Mitternacht auf den Klippen laute Menschenstimmen vernommen, und sollte
ein Sturm oder Sirocco erfolgen, tanzende Lichter auf ihren Spitzen gesehen habe. Wahr¬

scheinlich ist der letztere Theil dieser Erzählung weniger fabelhaft, als es beim ersten Anhö¬

ren erscheinen dürfte. Die Lichter meint Dodwell, seien ein feuerhaltiges hydrogenes Gas,

ähnlich dem von Pietra Mala auf den bolognesener Apenninen. Strabo (7, 316.) nennt einen

Ort Nymphäon im Gebirge von Apollonia, wo Feuer aus der Erde emporschlug. Vitruv (8, 3),

Plinius (2, 107, 3, 23.), Aelian (Var. hist. 13, 16.), Plutarch im Leben des Sulla, Dio Cas-

sius und andere geben dasselbe an, und der letztere sagt besonders, dass die Flammen durch

den Regen noch vermehrt würden, was derselbe Fall bei dem Feuer von Pietra Mala ist.

Die epeirotischen Gebirge waren während der Vorüberfahrt Dodwells mit Schnee bedeckt,

welcher während des letzten Sturms gefallen war. Wendet man sich auf Kerkyra .ostwärts,

so erblickt man die grosse Kette der chaonischen, thesprotischen und kassiopäischen Berge

von den noch höheren Spitzen der molossischen überragt, unter denen der von Schnee blitzende;

gleich einem grossen Altar aufsteigende, weithin sichtbare Tomaros sich auszeichnet. Dieser

Berg wird von den alten Schriftstellern Tofiayog, Ta{.iuQog, T/.iänog und ToftovQog {TofiovQOg)

genannt. Der Byzantiner Stephanos schreibt Töfiagog oqog Jwöcövrjg, oUttveg 7o/.iov{>ov, xai

zovg y.azoixövvzag To/itovQnvg, ot de T/uäyog, ov rö e-9-nxov TfxaQiag. Homer nennt ihn 6va-

Xeifieyov, wie alle hohen Berge. Theopomp hat ihn, den nach Plinius (4, 1.) centum fonti-
bus circa radices nobilem, näher beschrieben und nach Molossis gesezt. Hier ist wol

nach Pouquevilles Meinung (I, 111.) auf die Quellen von Besdenuopoulo angespielt worden,
deren Gewässer sehr viele Felder fruchtbar machen, so wie ferner auf die Bäche, welche der

untere See von Janina aufnimt; auch hat Plinius in dieser Zahl wol nur geredet, um deren

Menge auszudrücken. Dass er mit einem Walde bedeckt gewesen sei, ergiebt sich aus der

Annahme des Alterthums, dass hier weissagende Eichen und Buchen gestanden, daher in der

orphischen Argonautik (264 u. 1160) Tnf.1ctQt.0g cprjyog, aus welcher der Kiel der Argo gefer¬

tigt war. Gegenwärtig ist der Berg seiner Orakeleichen beraubt, wie der Libanon seiner alten
Cedern, da Alles auf Erden sich verändert und wechselt. Hesychios nennt den Zeus in Dodona

TfiaQtog. Virgil braucht den Namen Tmaros (Eklog. 8, 44.) Die Bewohner heissen auch T/nÜQsg, und

die dortigen Priester bei Strabo (7, 323.) Tomurer, und ToftctQov zovg vno %ov noirjzov l.Eyo/uevmig

vnocprjzag zov Aibg, ovg xai avLnzbnodag %a[iaiEvvag xals~i, To/tiovQovg (paai ls/9-tjvai. Ueber den

Namen und die Lage des Berges gibt Strabo wol die beste Nachricht (7, 328. 9, 607.) rj JtüÖMvtj

zoivvv tb usv naXaibv vtio QeohqiozÜv rjv xai %<) oQog o TöfiaQog rj Tf.ictQog, afirpozeywg yaQ "/.eyezai,

vcp S) xeizai zo .legov xai oi Tgayixoi ze xai IlivdaQog QeanQOiziöa si^r/xaai- zijv /JMÖajvrjv.

Der Mönch Cedrenus nennt den Berg Tfiwgog, v.ogvcffjv vnü(>xovza züv KeQavvtcov oqiöv, of-
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fenbar mit zu weiter Ausdehnung des keraunisclien Gebirges; er liegt vielmehr südlich vom
acherusischen See und heisst jet\t Toniaro. Dieser Berg und Polyanos durchziehen Epeiros und
machen das Land rauh und schwer zugänglich. Ehemals sollen sich dort die wildesten
Löwen aufgehalten haben, gegen welche die Natur als Schutzmittel die gewaltigen molossischen
Hunde erzeugte, welche mit den lakonischen zu den vorzüglichsten Ra^en der halb wilden grie¬
chischen Hunde gehörten. Jezt sieht man um seinen Abhang nur noch Schwärme wilder Tau¬
ben häufig ziehen, die aber eben so wenig geachtet und eben so stumm sind, als der Orakel¬
boden selbst es gegenwärtig ist.

Vom Meere aus gesehen zeigen sich die Gebirge von E[>eiros in den verschiedensten For¬
men: einige sind mit Wald bedeckt, gegen iluen Fuss angebaut und von wenigen albanischen
Dörfern bevölkert, unter denen Konospoli und Leopsi die vorzüglichsten sind. Die alten
Häfen von Kassiope, Posidion und Pelodes (j. Pelodi) sind sichtbar. Nahe bei dem Leztern
erblickt man die Ruinen von Buthroton (j. Butrinto) ganz deutlich queer über den Kanal in 1
einer Entfernung" von 18 Meilen von Korfu, (Plinius gibt 4, 12. nur 1*2 Meilen an). Der
Engpass und die grossen Abgründe um den Fluss Thyamis, mit den Inseln und dem Hafen
von Sybota gewähren dem Gemälde, das durch zwei allein stehende Felsen und Forts, die
von der Esplanade sich erheben und die Küstenlinie gleichsam unterbrechen, noch reicher
verziert wird, Abwechslung und hohen Reiz. Das chimärische Vorgebirge sieht man nach und
nach gegen den Hafen Glykys, den Fluss Acheron und den Golf von Arta hinwärts verschwin¬
den. Weiter gegen- Süden ist die offene See, die Insel Leukadia, das niedere Land des leu-
kimnischen Vorgebirges und jenseits die Insel Paxos. Das Gemälde schliesst sich gen Westen
mit den Gebirgen von Korfu, die hinter der Stadt und dem alten Hafen sich erheben. (Dodw.
1, 58.) Der breiteste Theil des Canals zwischen Epeiros und Kerkyra öffnet sich an einigen
Punkten bis zu zwölf Meilen Weite. Den von Norden südwärts Hinabsegelnden befindet sich
zur Linken die grosse Kette der epeirotischen Gebirge, zur Rechten das grüne fruchtbare
Korfu. (Dodw. 1, 39.) Die Küste von Epeiros besteht aus hohen Hügeln von -dürrem und
zerrissenem Ansehn, die nur gegen den Fuss mit Oliven, Weingärten und anderm Anbau zu
Dodwells Zeit (1, 61.) schön besezt waren. In einiger Entfernung über den untern Hügeln
erblickt man den erhabenen Gebirgszug von Paramathea.

Von diesem Panorama wenden wir uns noch einmal nach der Ostküste der Insel Sasino
zurück und segeln mit Pouqueville (I, 36.) um das kleine Vorgebirge derselben durch den
Pass, der auf der einen Seite von der Insel, auf der andern von dem Vorgebirge der Lin-
guetta gebildet wird. Der beständige Sirocco und die gegen den Golf von Vallona gerichte¬
ten Meeresströmungen sind der Fahrt gen Süden hinderlich, so dass Ruder und Segelstangen
gebraucht werden müssen. Das Festland jener Gegend zeigt nur eine schreckliche Einöde,
und wird im Winter nur von einigen wilden Ziegen, im Sommer von Geiern und Schlangen
besucht. Es wachsen daselbst nur verkümmerte Fichten und Dornstrauch. Der damals von
russischen Truppen besezten, am Nordende von Kerkyra v gelegenen Insel Fano gegenüber, er-
goss sich durch das Festland ein Fluss in das Meer, welchen die Piloten Strada bianca, die
Epeiroten Aspri Ruga ("vIgtiqt ] 'Poüycc~) nennen , und eine Meile südwärts liegt Palerossa oder
Pajaeassa, wo Caesars Legionen an das Land stiegen, als er gegen Pompejus zu Felde zog.
Cäsars eigene Worte (Bell. civ. 3, 6.) lauten darüber: JPridie Nonas Januarias (4. Jan. 48 v. C.)
naves solvit jmpositis legionibus Septem, postridie (ob Nonas also am 6. Jan., oder überhaupt
eius diei quo solverat also am 5. Jan.?) terram attigit. 1 Cerauniorum »axa inter et alia loca
periculpsa quietam (man hat inquie.tam vorgeschlagen) nactus stationem et portus omnes timens
quos teneri ab adversariis arbitrabatur, ad eum, qui appellatur Palaeste, omnibiig navibus ad
unam incolumibus, inilites exposuit. Für Paläste stand ehemals in den Ausgaben Cäsars Pharsalia
oder<Pharsalus, wogegen schon Palinerius (Graec. flescriptio S. 96 u. 239.) eifert und auf Pau¬
lus Marsus Auctorität Paläste schreibt. Hugo Grotius, den Vossius den Phoenix omnium
seculorujn nennt, verbesserte Apamestinas. Glandorp und Cellarius nahmen Paläste auf, Vos¬
sius und Davisius behielten den Manuscripten gemäs Pharsalia, Aldus gab Pharsalus, Mannert
(7, 408.) wählte Paläste, das jezt in die Ausgaben aufgenommen ist. Spätere Schriftstoller



kennen dort zwar den Hafen Panormos, da aber Casars Landung in der Nähe der Stadt Ori-

kos, von wo nach Plinius (3, 23.) bis zu dem salentinischen Vorgebirge in Italien 58 Meilen

sein sollen, bewerkstelligt wurde, und Panorinos südlicher lag, so scheint mir der von Pou-

queville angegebene Ort Paläassa, welcher zuversichtlich von dem alten Paläste stammt, der

richtigere zu sein. Auch Lucan singt davon (5, 460.): Inde rapi coepere rates atque aequora
classem curva sequi, quae jam vento fluctuque secundo lapsa Palaestinas uncis confixit arenas.

Palmerius (S, 240.) bemüht sicli den Ursprung und die Ableitung des Namens Paläste zu er¬

klären und findet, dass er von den Kampfübungen der Einwohner an dem sandigen Meerestifer

herrühren möge. Viele Stürme und Schiffbrüche machten die Fahrt in jenem Meere gefährlich
und bedenklich, auch war Augustus nicht so glücklich wie Caesar nach dem Berichte des

Sueton (17.): Ab Actio quum Samum insulam in hiberna se reeepisset . . repetiit Italiam

tempestate in trajectu bis conflictatus: prirno inter promontoria Peloponnesi atque Aetoliae,

rursus circa montes Ceraunios utrobique parte Liburnicarum demersa et eius, in qua veheba-

tur, fusis ornamentis et gubernaculo diffracto. Auf diese Stürme beziehn sich auch die Stellen

bei Horaz (Oden 3, 1.) qui vidit inare tumidum et infames scopulos Acroceraunia, Ovid (Amor.

2, 2.) quas Scylla infestet quasque Charybdis aquas et quibus emineant violenta Ceraunia saxis,

Rufus Festus Avienus (orb. descript. 538.) hieque periclis saepe carinarum famosa Ceraunia surgunt."

Pouqueville begab sich anderthalb Stunden von Paläassa weiter weg, über den Fluss
Strata Bianca, über welchen hinaus sich die Rhede Daorso öffnet, die unter dem Namen Val

Dorso den Schiffern bekannter ist. Hier glaubte er sich auf der Stelle, wo Cäsar landete,
zu befinden. Er suchte die seine Schiffe schützenden Felsen, und fand statt ihrer das Hieron

oder die heilige Ringmauer, ähnlich der von Dodona und pelasgisch, den Aornos oder Altar

der Eumeniden, denen Ovid den Beinamen der Göttinnen von Paläste (Fast. 4: Saepe Pa¬
laestinas iurat adesse deas) ertheilte, Man hatte vielleicht die Absicht, diese Göttinnen durch

Errichtung eines Tempels in dieser Gegend zu besänftigen oder sich ihnen für eine glückliche
Landung dankbar zu beweisen. Hiermit lässt sich die Nachricht des Plinius und Pausanias

von dem durch seine Ausdünstungen besonders den Vögeln so gefährlichen Orte Aornos in

Verbindung sezen, so wie der Glaube des Alterthums, dass hier die Pforten der Unterwelt ge¬

wesen seien, in deren Nähe passend genug ein Tempel der Rachegöttinnen gestanden haben
mag. Dass aber beide genannte Schriftsteller den Ort nach Thesprotien statt nach Chaonien

versezen, kommt daher, weil zu ihrer Zeit der Unterschied in dieser Gebietsabtheilung nicht

mehr so genau festgehalten wurde. Pouqueville erfuhr, dass diese Ufergegend häufigen Be¬
suchen von Dämonen ausgesezt sei und dass die Pagania oder die Währwölfe, die nach dem

Glauben der Griechen von Weihnachten bis zu den heil, drei Königen herumlaufen, hier ihren
gevvöhnlichen Hexensabat hielten, endlich dass man hier öfters Gouliafia oder Münzen von

Bronze (ein unbärtiger Apollokopf mit dem Pileus; Rev. innerhalb eines Eichenkranzes das

Wort /1A0P2QN) finde. Eine Stunde nordwestlich von Val Dorso liegt der Hafen Condami,

wo Pouqueville den bequemen Landungsplaz Caesars fand, den die Franzosen in späterer

Zeit gleichfalls benuzten, um den Nachforschungen und Nachstellungen der Briten zu entgehn.

Condami ist daher als der Hafen von Paläste, damals der einzigen Stadt in jener Gegend, zu
betrachten.

Ein Gebirgsabhang, der seinen Namen Kalibaki von einem Kriegsanführer bekam, wel¬

cher hier für sein Vaterland gegen die Türken fechtend fiel, trennt den Distrikt von Chimara

gegen Norden von dem von Vouno, welcher leztere in dem westlichen Theil von Akrokerau-

nien liegt. Die Entfernung zwischen beiden Oertern, die durch drei steile Felsenhöhen von

einander geschieden werden, schäzt man auf zwei Stunden. In der Mitte findet man hier und

da einige Rebenhügel und das Dorf Piliori. Ehe man nach Vouno kommt, welches eine Be¬
völkerung von 1200 Seelen hesizt, die alle Christen sind, zieht man durch eine angebaute

Gebirgshöhe, die wegen ihrer Fruchtbarkeit zu allen Zeiten hat bewohnt sein müssen, obwohl

man hier nirgend eine Spur von alten Trümmern antrifft. Eine Stunde nordwestlich von Vouno

lässt man in geringer Entfernung zur Linken das Dorf Liates. Daranf gelangt man durch

eine von Strömungen sehr zerrissene Gegend nach dem Bergschloss Drimadez, das mit-



ten zwischen Abgründen und zusammengestürzten Felsen liegt, aus deren Klüften sich
Theerbäume erhebend Etwa eine Meile östlicher zeigt sich die Kapelle des heiligen Theodo-

rus auf der Spitze eines von Olivenbäumen umgebenen Hügels, und gegen 500 Klaftern süd¬

lich davon das tiefe und felsige Bette eines Flusses, der nicht austrocknet. Die oben er¬
wähnte Stadt Gitanä nennt auch Livius (42, 38.), doch liegt sie nach ihm decem millia

(10,000 Schritte) vom Meere; auch Samson soll von ihr in seinen Tables de la Grece unttfr
dem Namen Ginettae reden. Sie kann nicht unbedeutend gewesen sein, weil sie sonst zu einer

Volksversammlung nicht Raum dargeboten hätte; doch ist über ihre Lage nur soviel ersicht¬

lich, dass sie auf der Nordgrenze von Epeiros sich befand, wo die römischen Abgeordneten

das Land gegen Makedonien sicher zu stellen trachteten. Sitf erhält ihr Wasser aus einer
Quelle, welche man sonst für die Aqua Regia der Römer ausgibt, Pouqueville aber zweifel¬
haft lässt. Eine Meile südlicher erblickten die Schiffer einen Wachtthurm und wiederum eine

Meile südlicher segelten sie an einem sandigen, den Fahrzeugen gefährlichen Landstriche vor¬

bei, der von den» Wasser des Phönix (j. Chimara) gebildet zu sein scheint, welcher zwischen

den akrokeraunischen Gipfeln entspringt und sich in schäumenden Wasserfällen gegen das
Meer hinabstürzt, in dessen Nähe man ihn ableitet, um sein Wasser zum Treiben meiner an

seinem Ufer erbauten Mühlen zu benutzen. Zwei Meilen südlicher lag das Dorf Spilea, und

im Angesichte der Insel Korfu der Hafen Panormos, welcher nach Ptolemäos Angabe (3, 14:

D£2oiy.6v, rj ccxqcoqslcc tü>v 1'AxQOxeQuvvuov oqscov , IlävoQf.iog, Xi/urjv) unmittelbar am südlichen Ab¬

hänge der Akrokeraunien, nachStrabo (1, 316: /ueto. cf 'AnoXhjjviav Bvlhaxrj xai 3Q(itx6v xai to
ptiIvelov awov n Tlü.voQf.ing, xal xct KeQavvux OQrf) nördlich vom Gebirge lag und der Hafen von

Orikon war. Doch steht die Verbesserung 'Qoixov statt ' Qqsov in dieser Stelle noch nicht un¬

zweifelhaft fest, und die Stelle ist überhaupt verdächtig. Palmerius hält (S. 242.) einen beson¬

dern Hafen für Orikon überflüssig, da die Stadt ihren eigenen Hafen hatte; es hätten die hier

gelöschten Waaren mit grösserer Mühe und bedeutenderm Zeitverluste nach Orikon zu Lande ,

fortgeschafft werden müssen; auch versezt Strabo, der dem Gebirge überhaupt eine grössere
Ausdehnung gibt, an einer andern Stelle (7, 224: näroQf.ws te Xtf.irjv (.isyag sv /.isaoie lotq Ke-
qavv.iois oqsoi ) die Lage des Hafens mitten in das Gebirge; war dieses wirklich der Fall, dann

konnte der Hafen nicht zu Orikon, das nördlich von demselben lag, gehören. Darauf entgeg¬
net Mannert (7, 644.), dass der Namen selbst einen offenen Hafen bezeichne, ein solcher

aber in der Nähe eine Handelsstadt vorausseze, deren jedoch in jener Gegend kein Schrift¬

steller erwähnt, dass also die Wahrscheinlichkeit darauf leite, es sei der südliche, obgleich durch das

Gebirg getrennte Hafen von Orikon gewesen; die wegen der Stürme und häufigen Stosswinde

dem damaligen Schiffer sehr gefährliche akrokeraunische Spitze habe man aus südlichen Ge¬

genden nicht zu jeder Zeit umsegeln können und darum Panormos zum Löschen der nach
Orikon bestimmten Waaren benuzt. Pouqueville ist der Meinung, dass beide Geographen des

Alterthums, so verschieden ihre Angaben hier auch von einander sind, doch völlig recht haben

können und sucht den Sinn des Ptolemäos in folgender Art zu errathen: das Akrokeraunien

der Alten, welches vom Vorgebirge del!a Linguetta beginnt, scheint durch den tiefen Zurückgang

des Hafens von Panormos (j. Porto Palermo) in das Land gleichsam durchschnitten zu sein
und endigt den Distrikt von Chimära, der seit undenklichen Zeiten einen Canton von Chao-

nien ausgemacht haben mag. Demnach sei es wahrscheinlich, dass Ptolemäos diesen Hafen

nach der Kenntniss einer topographischen Grenze gegen das untere Ende, Kerkyra gegenüber,

angegeben, als wenn er habe sagen wollen, dass er den Distrikt der Chiinarioten gegen

Süden begrenze. Wenn man aber an Ort und Stelle war und weiss, dass die Verlängerung
der Küste der Akrokeraunien bei Buthrotum und an der Mündung des falschen Sirnois ihr

Ende ifindet, dann muss man überzeugt sein, dass Strabos Nachricht die richtigere ist.

Der Eingang in den Hafen von Palermo befindet sich zwischen zwei, von den Wogen des
Meeres h^lb durchbrochenen Felsen. Der Hafen selbst enthält, wenn man ihm in allen sei¬

nen Einbiegungen folgt, im Ganzen drei verschiedene Ankerpläze, die von hohen und unzu¬

gänglichen Gebirgen umgeben und geräumig genug sind, eine sehr bedeutende Flotte aufzu¬

nehmen. Von diesen Ankerpläzen ist der erste der bedeutendste und zeigt sich unmittelbar
2*
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nach dem Eingange gegen Osten. Dem Augenmasse nach beträgt sein Umfang etwas über
vier ital. oder etwa 3/ 4 geogr. M. In Hinsicht auf die Tiefe des Gewässers linden manche Un¬

gleichheiten statt. Die Küste rings umher ist unbewohnt, wie überhaupt Chaoniens ganze
Gegend wild und unwirthbar geschildert wird; nur gegen Norden bemerkt man einige bebaute

Felder und den von Niger erwähnten breiten Strom, den Castaldus ganz uneigentlich einen

Fluss genannt, in dessen Nähe er die Stadt Toponzo versezt, deren Namen den heutigen
Chimarioten eben so unbekannt als ihr ehemaliges Dasein ist. Der zweite Ankerplaz ist ein

zwischen dem Fort und einem steilen Berge, der mit fruchtbarer Erde und mehren Baum¬

gruppen bedeckt ist, befindlicher Canal. Dieser innere Winkel, den die Natur absichtlich

zum Calfatern der Schiffe bestimmt zu haben scheint, ist 200 Klaftern gegen Süden lang und
etwa 30 Klaftern breit. Der Ankergrund hat von 15 bis zu 20 Lachter, ist gut und die Fahr¬

zeuge können sich hier selbst ohne Anker halten, ein Tau ist hinreichend sie am Ufer zu

befestigen, so ruhig ist hier immer die See. Die dritte Einbiegung des Hafens, deren gro¬
sser Durchmesser sich von Nordwesten nach Südosten hin erstreckt und mehr als zwei Meilen

im Umfange hat, wild durch die Halbinsel vertheidigt, auf welcher das Fort steht, und ist

Siegen die Windstürme aus dem akrokeraunischen Gebirge geschiizt, die oft gleich Wasserhosen

auf die im grossen Ankergrunde liegenden Schiffe ungestüm hinabstürzen. Auch finden sich hier

viele spizige Felsen, die gleichfalls manche Unbequemlichkeit verursachen. Der Fischfang
in diesem Hafen ist vortrefflich und gehörte damals zu den Einkünften des Satrapen von Ja¬

nina; während der Monate Mai und Juni fängt man hier ausserordentlich viele Thunfische und
Salinen. ' Den Fischfang betreiben überall an den Küsten von Epeiros bis zum Peloponne*

hin die Kerkyräer oder Korfioten.

Das Fort stand auf einer Erhöhung d«s Nordendes eines Vorgebirges, das auf drei Seiten

vom Meere umgeben ist; es bildet ein Viereck mit Bastionen, hinter welchem sich die Ma¬

gazine, eine griechische Kirche und «ine Baracke für die Mauthbedienten befinden. Weiterhin

gen Süden, wo das Vorgebirge sich mit dem Festlande verbindet, trifft man auf einen schma¬

len Steinweg, der vom Meere oft überschwemmt und zur Sicherheit mit einer Art Thorweg
verschlossen wird. Ueber Panormos und Chimära hinaus gen Norden führen unsere Karten

einen Ort Wcozik )] {Oioxiy .i']) an, der nur bei Hierokles und Prokopios (de aedific. 4, 1.) vor¬

kommt, wo er mit Phönike zusammengestellt und in dieselbe sumpfichte und niedrige Ge¬

gend, vermuthlich näher gegen die See, gesezt wird, und jezt Sopoto heissen soll. Einen Bi¬
schof Diadochos von Photike nennt Photios (Cap. 201.). Dieses chaonische Phönike, das mit

einem zweiten im Lande der Molosser nicht zu verwechseln ist, soll nach den Mönchslegen¬
den von Oechalios, einem Sohne des Phönix, erbaut worden sein. Pouqueville (I, 310.) ver-

nnithet, dass dieses Dorf Pheniki auf dem Grund und Boden der alten Phylake stehe, beson¬

ders wenn man auf die Beschaffenheit der pelasgischen Ueberreste Rüchsicht nimt, die man

noch gegenwärtig daselbst bemerkt. Eben so wahrscheinlich ist es auch, dass die Städte

Horreum und Tekmon, die Livius (44, 26.) so anführt, als ob sie Phylake und Passaron zu

ihren äussersten Punkten gehabt hätten und nach Molossis versezt, in diesem Thale vorhan¬

den waren; Livius schreibt: L. Anicius in Molossidem transgressus , cuius omnibus oppidis,

praeter Passaronem et Tecmonem et Phylacen et Horreum, reeeptis, primum ad Passaronem

ducit. (Vergl. Steph. Byz. Tsyj.inv~), '

Der östliche Theil der Akrokeraunien. heisst gegenwärtig Japuria und erinnert durch die¬

sen Namen an die epeirotische Japygia, die man von einer durch Herakles aus Italien nach

Griechenland geführten Kolonie von Pelasgern bevölkert glaubt. Um in diesen Kanton zu

gelangen, muss man von Paläassa aus eine halbe Stunde lang immer aufwärts steigen, bis
man auf die Spitze des Berges Tchica kommt. Von da aus steigt man ebenfalls eine halbe

Stunde lang durch einen Engpass, der sich nach Nordosten dreht, wieder herab. Man zieht

"an den Quellen eines Flusses vorüber, der sich nahe bei Porto Raguseo in den Hafen von

Aulona ergiesst. Von dem Ufer dieses Flusses an, der vielleicht die 'Salnis oder der Salnich

des Maginus ist, beginnt man den steilen Rücken des Berges Longara zu ersteigen. Auf die¬

sem Wege bemerkt man nichts als einige Eichen, welche gutschmeckende Früchte tragen,
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unfruchtbares Gebüsch von Rhainnus Paliurus und von immergrünen Eichen, auf denen man

den zur Rothfärberei so trefflichen Purpurwurm sammelt. Aiif der Bergebene des Longara

herrscht der Winter am längsten und toben die Stürme am meisten. Daselbst befindet sich
eine durch ihr reines Wasser im Sommer sehr berühmte Quelle, um welche die Schäfer zur

Nachtzeit sich lagern. Von hier aus zieht sich ein Engpass in nordöstlicher Richtung, der

fünf Stunden lang bei dem Schlosse Ducates endigt, dem der Sage nach von Michael DuCas

(Parapinaces 1071—1078) erbauten Hauptorte eines unabhängigen und dem Raube gänzlich

ergebenen Kantons. Die verwilderte Bevölkerung von 250 theils christlichen theils mohame-
danischen Familien befindet sich in einer solchen Barbarei, dass sie nach Pouquevilles Ausdruck

in das Zeitalter der Rhea zu gehören scheint; denn sie lebt in einem solchen Zustande von

Anarchie oder Gewalt, dass ihr selbst nicht einmal die gewöhnlichsten Begriffe von Recht
oder Unrecht bekannt sind. Man nennt sich dort einen Christen «rtler Muhamedaner, ohne

jedoch im geringsten zu wissen, weder was das eine, noch was das andere sei. Sie bauen
nur den Mais; sind als Hirten nicht besonders geschickt, indem sie nicht einmal den Käse

von der Butter zu scheiden wissen, und leben blos vom Jlaube und von der Plünderung der

unglücklichen Schiffbrüchigen, welche der Sturm an ihre Ufer geworfen hat.

Anderthalb Meilen von Ducates gegen Norden hin findet man die Ruinen von Oricuin:

ein Proparoxytonon ^Qqixov bei Herodot 9, 93., Plutarch Cäs. 37., Appian Bürgerkrg. 2, 54.;

ein Oxytonon ^Q qlxov bei Dio und Stephanos; o ^Qgixog schreibt Stephanos vor nach Polybios,

■rj 'ßptxog Appian, tö *Qqm6v Dio und bei den Römern Oricuni (bei den Dichtern jedoch auch
Oricos); jezt heissen die Ruinen Eriko oder Ericho. (Dodw. 1, 27. Pouq. 1, 193. Poppo zum

Thukyd. I. 2,129). Ptolemäos (3,14.) rechnet die Stadt schon zu Epeiros; Skylax entfernt sie

auf den dritten Theil einer Tagfahrt oder 166 Stadien (4'/ 7 Meilen) von der Insel Sason,
Hekatäos bei Stephanos nennt sie einen epeirotischen Hafen; diesen erwähnt auch Herodot

(9, 93: "Q qixov hievet), Strabo, Stephanos und Eustath. zum Dionys 398 u. A. Plinius (3,
23. 24.) rechnet sie zu den Städten Makedoniens auf der Grenze von Epeiros, und macht sie,

indem er der Mythe folgt, zu einer Kolonie der Koleher (die nach Apollonios durch die

korinthischen Bakchiaden aus Kerkyra vertrieben sein sollen): at in ora oppidum Oricum n
Colchis conditum, inde initium Epiri, montes Acroceraunia, quibus hunc Europae determinavi-

mus sinum. Oricum a Salentino Italiae promontorio distat LXXXV. M. pass. (Vevgl. Mela 2,

3. §. 12. u. das. Tschucke nott. exegg. III, 2. p. 345); es beträgt also die Entfernung von C. Leuca

85 Mill. == 17 geogr. Meilen. Skymnos (Y. 440.) nennt sie nicht nur eine griechische See¬

stadt (naQaXiov noliv~), sondern gibt auch die bei der Rückkehr von Troja durch Sturm ver¬
schlagenen Euböer als ihre Gründer an. Lucan nennt sie (B. 3.) eine dardanische Stadt: tum

qui Dardaniam tenet Oricuni, vielleicht nach dem Vorgänge Virgils (Aeneid. 3, 500 ff.;, der

auf die Erbauung von Nikopolis durch Octavian nach der Schlacht bei Aktium und die daher ab¬
geleitete Freundschaft zwischen Rom und den Epeiroten anspielt; Dardanosals Ahnherr der Troer

und Römer und des Helenos, welcher Chaonien einst besezte und beherrschte (Aeneis 3, 334.)

wird auch Gründer von Orikos, oder die Stadt als eine im frühen Alterthume bekannte, die

dardanische genannt. Die Lage der Stadt beschreiben Polybios (7, 19, 2. und bei Steph.),
oi de xov Qqlxov xuioLxnüvxsg ni xai tcqcözoi xeivtcu nana crjv elsßolrjv rcoog xuv 'ASqLuv ex

egrtleovxi, und Livius (24. 40.) offenbar nach Polybios (vergl. Schweighäus. zu Polyb.
6, p. 432.)— ad Oricuni clam nocte exercitum adinovisse eamque urbem sitam in piano neque

moenibus neque viris neque armis validani primo impetu oppressam esse. Sie lag also dicht am

Meere (vergl. Markianos Harakleota 'ElXrjvls 'Q qixo g re naQahng in einer Ebene, war
weder selbst eine feste Stadt, noch hatte sie einen festen Hafen, da der Feind die im Innee-

sten desselben liegenden Schiffe hei aller Gegenwehr der Bewohner herausholen konnte (Caes.

B. civ. 3, 40). Der Hafen (Horaz Oden 3, 7.) wurde durch eine Landzunge, die sich der

Stadt queer gegenüber erstreckte, gebildet; so sind wenigstens Casars Worte: ex altera'parte
molem tenuit naturalem obiectam, quae paene* insulam contra oppidum effecerat, zu verstehen.

Er muss geräumig gewesen sein, da Bibulus seine ganze Flotte hierhin zurückzog (Caes. B.

civ. 3, 7. 8). Von den Schicksalen der Stadt wissen wir wenig; hier schiffte sich Paulus
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Aemilius mit dem unglücklichen Könige Perseus nach Italien ein; noch zu Casars Zeiten

waren die Bewohner der Stadt Griechen (B. civ. 3, 11.), daher beginnt auch mit dieser

Stadt nach Dionys (399.) Griechenland. Herodes Attikos stellte die durch die Bürgerkriege

verfallene Stadt wieder her (d. Leben v. Philostrat. (Jjutae di xai tfjv kv tfj 'Qqixov,
imodeöioxcog yjdrj ersQa nokka)\ aber sie fand wahrscheinlich bald darauf ihren Untergang; denn
es übergehen sie die Peut. Taf., das Itinerar. Ant. und die spätem Schriftsteller, selbst

Hierokles. Auf den benachbarten Bergen wuchs der Buchsbaum nach Nikander (Theriak.

516: nv§ov de y^olrj TtQogaliyxios 3£2qixiccs). Virgil (Aeneid. 10, 236») preist die schwarzen

Terebinthen dieser Stadt und Gegend. Zu dieser Stelle bemerkt Servius: terebinthus nigrutn
lignum habens, folia in buxi speciem, offenbar ebenfalls Buxbaum oder sogenanntes Ebenholz.

Unter der Regierung des Kaiser Claudius (41—54) wurde eine römische Kolonie hierherge¬
schickt, wie sich aus einer Münze bei Pyrrhus Ligorius ergeben soll. (Vergl. Holstein zum

Steph. S. 760). Auf ihren Münzen liest man QPIKIQN. Pouqueville schliesst aus Properz

(1, 8.), welcher der Cynthia Lebewohl sagt und ihr wünscht, dass ein günstiger Wind sie

jenseits der keraunischen Gebirge sicher in den ruhigen Hafen von Orikum bringen möge,

und aus der Erwähnung des Buchsbaunis in jener Gegend, dass die Stadt nach Porto Raguseo
an den Golf von Aulona zu sezen sei. Ihre Ruinen sind namenlos geblieben und die Griechen

nennen ihren ehemaligen Hafen Porto Raguseo, so wie die Türken ihm den Nainen Limen Padi-

scha oder Kaiserlicher Hafen gaben. Den Beuern Namen der Ruinen Ericho gibt Holland an,

Riedel aber und Vaudoncourt nennen sie Palma. Noch jezt würde diese einsam liegende

Station ein Haupthafen von Epeiros nach Italien hin werden, wenn irgend eine günstige politische
Veränderung den Handel und die Civilisation in diese Gegenden wiederum zurückführen wollte.

Im Ganzen habe ich sechs und dreissig kleinere Völkerschaften und vier bedeutendere in

dem alten Epeiros aufgefunden. Sie ordnen sich nach folgendem Verhältniss: I. Zu den Chaonern

gehören: 1) Die Dexarer, 2) Enchelier, 3) Sylioner. II. Zu den Molossern wurden gerechnet
4) die Atintanen, 5) Athamanen, 6) Aphidanten, 7) Genoäer, 8) Donettiner, 9) Oresten, 10)

Hypälochier. III. Zu den Thesproten wurden gezählt: 11) die Aegestäer, 12) Amynter, 13)
Autariaten, 14) Eliner, 15) Keläther, 16) Paraväer, 17) Prassäber, 18) Tripolisser, 19) Chan¬
nel - , 20) Kassopäer. IV. Unter der Benennung epeirotischer Völker insbesondere werden auf¬
geführt: 21) die Aiiiyrr.ner, 22) Argyriner, 23) Arktaner, 24) Plaräer, V. Andere Völkerschaf¬
ten, welche in den ältesten Zeiten epeirotische Gaue bewohnten> sind: 25) die Helloper, 26)

Seiler, 27) Dryoper, 28) Aethiker, 29) Tymphäer, .30) Amphilocher, 31) Talarer, 32) Paro-

räfer, 33) Thresten, 34) Pelagonen, 35) Elimioten, 36) Doloper.

Chaoner und Thesproter ( Xaovsg xal QeortQütioi Strabo 7, 454.) keissen die beiden Haupt--

völker, welche sich mit ungleichen Theilen und die leztern mit mehreren Unterabtheilun-

gen in den Besiz dieses Berglandes theilten. Beide scheinen pelasgischer Abkunft; denn im
nördlichen Griechenland deutet Homer (II. 16, 234 ff,) auch auf Epeiros als einen Hauptsiz

der Pelasger. Stephanos von Byzanz erzählt (in Xaovta), dass Chaonia von einigen üsXaayig

und die Chaoner pelasgischen Ursprungs genannt werden. Der Scholiast zu Aristophanes Rittern

bemerkt zu den Worten avTÖxQijfi iv Xaoot, dass es ein doppeltes Volk dieses Namens gege¬
ben habe, das eine in Epeiros, das andere in Thrakien; doch entscheidet er weiter nichts.

Servius bemerkt zu den Worten Virgil« in der Aeneide (3, 292.) portuque subiinus Chaonio,

unstreitig nach Virgils Vorgange V. 333. ff.: Morte Neoptolemi regnorum reddita cessit Pars

Heleno, qui Chaonios cognomine campos Chaoniamque omnem Troiano a Chaone dixit: Epi-

rum campos non habere omnibus notum est, sed constat ibi olim regem fuisse nomine Cam-
pum ejusque posteros Campylid... . dictos et Epirum Camp^aniamque vocatam, sicut Alexarchus

historicus Giaecus et Aristonicus referunt; Varro filiam Campi Campaniam dictam, unde pro-

vinciae noinen. Post vero, sicut dictum est, Chaoniam ab Heleno appellalam, qui fratrem suum

Chaonem, vel, ut alii dicunt, comitem, dum venaretur, occiderat. Die Fehler in dieser Rela¬

tion, sowie in der Bemerkung des Servius: Haec autem civitas est in Epiro, cuius pars Chaonia,

quae ante Molossia dicta est, hat schon Palinerius (S. 230 f.) gerügt. Ortelius machte die
Chaoner zu Abkömmlingen der Oenotrer, aber nach einer falsch verstandenen Stelle des Ari-
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stoteles (Polit. 7, 10.): ijlxovv de zu fxev ngog zrjv Tv(>Qi]viav 3Omxoi, xai nQÖzsQov xai vvv xa-

).ovfievoi zfjv enow/xiav vaoveg, zd de nQog zi)v 5Ianvylav xai zo 'loviov Xüveg' rjaav Se xai ol XiZveg

OivwzQol zo yevog. Thukydides (2, 68 u. 80.) nennt die Chaoner Barbaren: ol'AftnQaxiiüzai azga-
zeiuv noiovvzai avzwv ze xai Xaövwv xai allwv zivwv zwv nfa]<sio%(ioQwv ßuqßaQiov, und Knemos, der

lakedämonische Admiral, nahm von Barbaren Xaovsg %lhoi, äßaottevzoi, welche unter Anführung

des Photios und Nikanor standen, mit in sein Heer auf. Hiermit stimmt die Angabe des Chier

Skymnos (443.) überein: eusiza Qeanqozüv ze xai Xaovcov s&vrj xazoixel ßäqßaQ ov noXvv
lonov. Es lässt sich also über den Ursprung dieses Volkes kein bestimmtes Resultat angeben.

Die Ausdehnung der Küsten von Chaonien betrug nach Skylax eine halbe Tagsschiffahrt

(15 geogr. M. nach Mannerts Dafürhalten 7, 632.) ohnfehlbar von dem südlichen Ende der
Akrokeraunien bis zur Mündung des Thyamis, oder bis zur Mündung des Acheron in dem

Hafen Glykys. Demnach ist zu vermuthen, dass der Kanton der Chimära in Epeiros immer

einen besondern Distrikt eingenommen habe, der, ohne zu diesem Lande zu gehören, bald
von der Chaonia, bald von der Molossis abhängig gewesen sei. Ueberhaupt fand hier immer

eine grosse Verwirrung der Grenzen statt, die stets durch Verbindungen der Art vermehrt wurde,

wie sie bis zu derZeit bestanden, als Ali Pascha die Freiheiten von ganz Epeiros unterdrückte.

Das Sandschak oder Paschalik von zwei Rossschweifen zu Delvino, welches derselbe gleichfalls
sich unterworfen hatte, erstreckt sich nach Pouquevilles Angabe dem kaiserlichen G'adaster von

Constantinopel zufolge, von dem mittäglichen Fusse der keraunischen Gebirge an über Santi

Quaranta bis zum Hafen Glykys in der Kestrine oder Chamouri. Auf diese Weise bildet die

Küstengegend von Chaonien, gleich der des Gebiets von Delvino, den Gegensaz zur Insel

Korfu und steht dieser, so wie auch ihrem Archipel bis zur Höhe von Antiparos entgegen.

Diese Angabe entspricht demnach der von Skylax (S. 11; fiezä de zovg ' IMvqiovq Xaovsg•

de Xaoviu saziv evlt'fisvog' olxovai de xazu xw/tiag oiXäoveg' naQcm'kovg de egzl Xaovlag rjfitav

fj/xeQag ') angeführten Schifffahrt einer gut bemasteten Barke, die mit gutem Winde und Meere
segelt. Die Tiefe dieser Gegend in das innere Land hinein, worüber man jedoch nach den

Alten nicht zu urtheilen vermag, wechselt gar sehr; gewöhnlich hält sie sich zwischen 6 und

9'/ 2 Meilen iin mittleren Durchmesser. In dieser Lage grenzt sie gegen Norden und Nord¬

osten an die Kantons der Chimära und von Drynopolis, gegen Osten und Südosten an die

Kantons von Sacracovitzas und Courendos, gegen Süden an den Acheron, der sie von dem

Gebiet von Rogu trennt, welches zur Woiwodschaft von Arta gehört. Chaonien ist die nord¬

westlichste Provinz von Epeiros, die Virgil gen Süden bis Buthroton ausdehnt, obwohl diese

Stadt später zu Thesprotien gehörte; Dominicus Niger zieht sie bis Akarnanien hin, so wie

Epeiros bis an den Acheloos, und zerlegt das Leztere in die beiden Provinzen Chaonien und

Akarnanien. Auch Ptolemäos versuchte die Südgrenze Chaoniens zu bestimmen, indem er

Kassiope nach Chaonien, Posidium nach Thesprotien sezt; aber Strabo nennt die Kassiopäer
einen thesprotischen Gau und verdient als älterer Schriftsteller wol mehr Glauben.

Nach den drei Hauptvölkern und deren Wohnsizen ward Epeiros vorzugsweise in drei Theile:
Chaonien, Thesprotien und Molossis eingetheilt, indem nur in diesen Distrikten bestimmte

Wohnsize oder Städte mit einiger Sicherheit angegeben, die übrigen Völkerschaften aber nur
im Allgemeinen aufgeführt werden können. Zwischen und neben diesen Hauptkreisen .schei¬

nen noch folgende Länderabtheilungen bestimmt worden zu sein: Kestrine zwischen Chaonien

und Thesprotien, Stymphalis zwischen den Bergen Stympha und Pindos; südlich davon am Pin¬

dos hinab Athamanien, davon südlich Aperantien; Hellopia am acherusiscben See und Kassiopien,
die Seekiiste von der Landzunge bis Nicopolis, mithin zwischen Thesprotien und Molossis.

Wie schwankend und ungenau diese Angaben auch erscheinen mögen, so ist Pouqueville den¬

noch der Meinung, dass man das alte Griechenland immer noch auffinden kann, dafern man

sich nur an Ort und Stelle befindet, mit Aufmerksamkeit und Müsse forscht und die gefunde¬
nen Thatsachen zu vereinigen sucht; man sieht dann die alte Welt sich aus ihren Trümmern
erheben. Auf diese Weise vermag ich, sagt er, in den einzelnen Theilen des Sandschaks

von Delvino und in dem Vilajeti Arberi die Gegend wieder hervortreten zu lassen; welche
ehemals die Abanten bewohnten. In dem Parakaloma wird man die alten Städte Phenike,
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Buthrotum, die Salinen und alles das wiederfinden, was wir in Bezug auf dieses Thal von
den Alten wissen. Hier lassen sich auch noch die alten Barbaren ohne Oberhaupter, die Cha-

oner der heroischen Zeitalter aufzeigen. Zu Skylax Zeit hatten sie keine Städte, sondern
lebten blos in Dörfern und Flecken ; erkannten, wie Thukydides (2, 80.) berichtet, nie die Herr¬

schaft eines Königs, hatten aber eine regelmässig eingerichtete aristokratische Regierung, jähr¬

lich abwechselnde Magistratspersonen, welche aus einer Anzahl von Patrizierfamilien gewählt
wurden. Die Chaoner hatten von allen epeirotischen Völkerschaften am frühesten die Herr¬

schaft über das ganze Land und galten zu Thukydides Zeit für die tapfersten Krieger jener
Gegend, die sich zu jedem Kriege dingen liessen, der ihnen Aussichten auf Belohnung und
Beute eröffnete. Ihre Abstammung sollte man, meint Mannert, nach dem Namen der von

Thukydides genannten Anführer, Photios und Nikanor, für makedonisch halten, um desto mehr,

da Stjäbo (7, 460.) versichert, einige Schriftsteller hätten die Landstriche bis nach Kerkyra

Makedonien genannt; ferner weil die Bewohner in Kleidung, Sitten und Sprache von den

Makedonern zum Theil garnicht verschieden waren, zum Theil eine gedoppelte Sprache redeten.
Aber diese nicht zu bezweifelnde Angabe erweist nur den Einfluss der zunächst nördlich an¬

grenzenden Ill/rier, von welchen die Chaoner vieles annahmen, vielleicht sich mit ihnen ver¬

mischten, sie bekräftigt die Versicherung des Alexander von Ephesos Cbei Steph. Byz. in Xa-

nvia 0, die Chaoner seien von pelasgischer Abstammung. Woher sollten sonst diese Völker

eine gedoppelte Sprache führen? welches konnte, ausser der illyrischen, die zweite Sprache

sein?' da es die griechische zuverlässig nicht war.
Herodot (I, 56 — 58.) nennt die Völker, welche hellenisch sprachen und sich den Hellenen

unterwarfen, gleichfalls Hellenen; diejenigen, welche im Norden Griechenlands an den Gren¬
zen von Epeiros und Makedonien beide Sprachen lange beibehielten und deshalb bei Strabo

Zweizüngige ( dtylwizol 3, 323.) heissen, wurden daher auch immer noch von andern "ver¬

mischte Barbaren" genannt {(.uyaöes ßüyßuQoi bei Skyinnos 450, Skylax S. 12 od. 255, Di-

käarch. Vergl. Kruse Hellas I, 466.) Nach Herodot (2, Jj6.) hiess daher auch die Gegend um

Dodona Pelasgia, und nach Andern (Strab. Excerpt. S. 46. Geogr. min. bei Huds.: die Mei¬

sten nennen die epeirotischen Völker Pelasger, weil bis dahin die Pelasger ihre Herrschaft

ausgedehnt hatten) war ganz Epeiros pelasgisch (Steph. Byz. in °'£cpv(>a), was auch nicht ohne
Grund zu sein scheint, da die epeirotische Sprache verschieden von der griechischen war; z.B.

die weissagenden Weiber am dodonäischen Orakel hiesspn Ileliat , was im Griechischen Tau¬
ben, in der thesprotischen Sprache aber auch Weiber bedeutet. (Excerpt. Strab. 447. Huds.).

Auch als das eigentliche Thesprotien schon hellenisirt war, zu Skylax Zeiten, sassen nach

Skymnos (448. f.) vermischt im innern Lande noch Barbaren, Anwohner, wie man sagt, auch
dem Orakel; auch über den amphilochischen Hellenen wohnten nach Skymnos (457.) Barbaren.

(Vergl. Kruse Hellas I, 407 f.). Herodot war bei den Pelasgern in Makedonien und Klein-
Asien (I, 56.), bei den Besten derselben in Dodona (2, 52.) und Samothrake (2, 51.), Pe¬

lasger nennt er im innern Theile von Epeiros (2, 52. 56.), die Pelasger sind nach ihm ein

barbarisches, d.i. ein nicht hellenisch redendes Volk. (Strab. 14, 662. Kruse Hell. I, 432—34).

Virgil (Eklog. 9, 12.) nennt chaonische Tauben und (Georg. 1, 9.) die chaonische Eichel.
Wegen des Nuzens, den die Eiche gewährte, wurde sie zur Eiche des Zeus in Dodona ge¬

weiht, die Herodot cprjyog (2, 54. ebenso Hesiod. Fragm. 47; bei Dodona vorzüglich na*h Vir¬
gil, Georg. 1, 149. in Epeiros vorzüglich gut nach Theophrast. Gesch. der Pflanz. 2, 2, 6:
® / *.\ V C o ~ :> \ ~ « 3 Try / ° . «j \ ' 3 :>* / 3 C/ .
XeiQtov de xcti i) oqv$, <xno youv xwv t-v HrceiQcp ixokkoi cpvxevGavxe^ ovx eovvavz o/xoiav noieiv.j,

Homer ÖQvg (Od. 14, 327. 19, 296.) nennt. Wegen ^es dodonäischen Orakels dachte man
sich auch das Holz derselben weissagend wie am Schifte der Argonauten. (Apollod. 1, 9, 16.).

Obgleich die Epeiroten in den frühesten Zeiten kein Salz gekannt haben sollen, nach Pausa-

nias (Attik. 1, 12.): ol CHnei()(üZcti~) (.iqde ctlovorjg 2Illov üüluaaav ol noU.nl, ftrjöe ahnv

rjniOTttvxö nio xQrjad-af uct(szvQt~i de /.toi xal 'O/jygov snog Iv 'Odvaasla-
— — o'i ovx Yaaai ■O-aActctaav

'slvtQEg, ovöe aleaai /.ief.u'/u£i>ov et dag fdovatv.

so berichte« doch Aristoteles (Meteorolog. 2, 3.) von Salinen: 'sp ze ya>) vjj Xaovia xQtjVJj
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zig saiiv vöazog nXatVTSQOV(aquae planae wie Palmerius übersezt und durch non salientes er¬
klärt), zovzov yay zov vdazog acpeipovzeg USQ°S uäeaot, xai ylvezai ijjv%&ev, ozav a7taz/.uoj]
tö vyQOv a/.ia zy ■d-QQftqi, ctleg, ov %ovöyoi, dXlä yuvvoi xai f.snzoi, ajgnsQ %iiov. Darauf deutet
auch Antigonos (Paradoxa 158.) hin: oV uv aqssxprjdq zo vöioq alag yiveod-ai, Pouqueville
fand die Salinen in dem Distrikt Parakaloiria. Wie mächtig die Mittel sind, deren die Natur

sich bedient, um zu ihren Zwecken zu gelangen, lässt sich, nach Pouquevilles Meinung, be¬
sonders bei Epeiros bemerken, das man mit allem Rechte ein vollkommenes Compendium

aller Länder und aller Klimate nennen darf. Yerlässt man das Thal von Drynopolis, in wel¬

chem sich das kalte Klima nördlicher Gegenden bemerken lässt, ähnlich der Temperatur an

den Ufern der Seine, und gelangt man in das Becken von Delvino, so glaubt man sich in

die Gefilde der Hesperiden wie mit einem Zauberschlage versezt. Dies kommt zum Theil da¬
her, weil Epeiros von vielen Gebirgszweigen durchschnitten wird, welche aus dem Pindos sich

nach allen Seiten hinziehn. Darum begünstigte das Land, wie schöne und fruchtbare Ebenen
es auch immerhin hatte, dennoch im Ganzen mehr die Viehzucht als den Ackerbau. Daher

waren die grossen epeirotischen Rinder, deren Zucht König Pyrrhos noch veredelte, schon
bei den ältesten Griechen, wie unter der viel späteren römischen Herrschaft, berühmt; auch

vergass man nicht die reichliche Milch der Kühe rühmend zu bemerken. Dichter und andere

Schriftsteller sind dieses Lobes voll;, so Pindar (in der schon oben angeführten Stelle. Nein.

4, 82.), Aristoteles 3, 16: 'HnEiQwiixai ßneg al /.leyalai' Varro über den Landbau 2, 5. Co-

lumella 6, 1. Aelian in der Naturgeschichte 3, 33: Xeyovzai de ßoeg 'HnetQcocixai nlelazov oaovafislysa'd-ai. Plinius 8, 45: Bubus Indicis camelorum altitudo traditur — In nostro orbe Epi-
roticis laus iriaxima, a Pyrrhi, ut ferunt, iam inde regis cura; id consecutus est non ante qua-

drimatum ad partus vocando; praegrandes itaque fuere et hodieque reliquiae stirpium durant.

Nach Ovids Metamorphosen sendet Diana Oenei'os per agros einen Eber, quänto maiores her-

bida tauros non habet Epirus. Diese Rinder führten nach Aelian (12, 11) den Namen s L uqivo'i,

auch Pyrrhicae, entweder von der Farbe oder von König Pyrrhos, sie waren so gross, dass der

Hirte entweder stellend oder nur ein wenig gebückt melken musste (Arist. 3, 15, 7.) und

wurden förmlich gemästet (Arist. 8, 9.) Jezt wird in Griechenland gar keine Milch und Butter

von Kühen genossen (Dodw. 1, 144. 2, 498.). Kalbazr aus Weinmost, Mandeln und Honig be¬
reitet, gibt für die Butter Ersaz (Dodw. 1, 144. 212. Kruse Hellas 1, 368^). In dem Gebiete

der Atintanen (ev zfj Kaaziöi y,ioQa alvai Xeyezai neötov ovo/.ux 'EgvO-eia, nach Skylax im Kap.
'IklvQioi, evzav&u o riftjvovr]g keyezai rjxelv xai zoiig ßovg ßovxoXeiv) und überhaupt in Epeiros
(Hekatäos bei Arriar.: aXA« zijg 'H tieiqov xrjg nsgi 'A/.inyaxLciv ze xai ^Af.icpiköio 'ui; ßaoiXect ys-
vsad-ui I'rjQv6vT}v, xai ex zijg 'H txeiqov zavirjg aneXäaai 'HgaxKea zag ßovg' — oiöa d' eyio xai
zovzo, ozi evßozov zrjv ' 'Hneinov zavzrjv xai ßovg ZQecpovaav xcelliozovg) gab es vortreffliche
Rinder, so dass die Mythe die Rinder des Geryones hierher versezte. Auch die Schafzucht

war wichtig, vortrefflich und berühmt waren die ambralciotischen Böcke (Gell. Not. Attic. 7,16,);

die schnellen epeirotischen Rosse werden von mehreren Dichtern gepriesen. (Virg. Georg. 1, 59.
Epirus generosis equis nobilis; fraenat celeres Epirus alumnos; Aristot. bist, animal. 3, 16). Die

Esel waren in Griechenland grösser als in Epeiros, Illyrien und Thrakien (Arist. 8, 27, 5.). Von der
Treue und ausgezeichneten Stärke der molossischen Hunde sprechen die alten Schriftsteller öfter.

(Aristot. 6, 20. 8, 28. Xen. über d. Jagd 991. B. Horat. Satyr. 2, 6, 114. Virg. Georg.: pasce
acrem Molossum; dazu Servius: in Laconicis velocitas, Molossis fortitudo laudatur. Aristo-

phanes in den Thesmophoriazusen 787. xai rtQogevi Moloootxovg ZQecpovai, /.io(i/.iolvxeiazoig /noiyoig, xvvag). Epeirotische Fischer erwähnt Aelian (bist, animal. 15, 11.). Grosse
Wälder verbreiten sich noch über die Berge des Landes, in denen die treffliche epeirotische

Eiche wuchs. Gyps fand sich in Perrhäbien, Thesprotien und am tymphäischen Gebirge.
(Theophrast. rceQi liSiov §. 110 — 119. Plin. h. n. 36, 59.). Silber hatte Epeiros bei Dama¬

stion, zwischen Dyrrhachion und Apollonia (Strab. 7, 326.).

Stephanos von Byzanz nennt Chaonien fjiearjv zfjg ' H tie Lqov , weil er schrieb, nachdem

Epirus nova von Illyrien dazu gekommen war, und gibt folgende Völkerschaften dieses Land¬

striches an: Je ^ctqoi, sd-vog Xaovcov, zoig 'Ey%&leaig ngogeyelg' 'Exazalog E vqwtit ]' vno ^'A/xrjQOVoQog oixovv. Vielleicht Afiiipov. ''AfiVQog nennt Stephanos nohg &eooallag, and ivog züv
3
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3Apyovaviwv . Der Scholiast des Apollonios 1, 596. schreibt: Af.ivQog, QeaaaUag noza^iog lx-

qsiov i-tsTa ztjv Mekißoiav xel/.ievog' nQogayoQevo^svog ano A^ivqov tov viov IloaeiÖMvog ' satt

xai nö\ig avro&f iö i&vtxov AjivQevg auch 'A/ivQiog (unter 'iiklaQog)' EvnoXtg de 'AfivQOvg

avrovg Xeyei, nXtjaioyaiQnvg tfjg MoXortlag. Daher erhebt sich ^'afivfiov oqo; über das Gebiet
der Chaoner. Die Enchelier, welche die altern Schriftsteller an den rhizonischen Busen se-

zen, werden von Strabo, Mela und Skymnos (436.) in die Nähe von Apollonia, also als Grenz¬

nachbarn von Epeiros angesezt. Zur Zeit des Ptolemäos waren alle die einzelnen Unterab¬

theilungen verschwunden, darum nennt er an der ganzen nördlich von Epeiros gelegenen Küste
des adriatischen Meeres nur die Taulantier, welche wir als das älteste illyrische Yolk ken¬
nen lernen. Die 2vXtoveg, welche Reichard zwischen den Thyamisfluss und den acherusi-

schen See sezt, sind ein eih>og Xaovictg, wg'Piavog ev OeooaXixwv. (Eustath. zu Dionys

S. 108.). In späteren Zeiten kamen die Chaoner unter die Herrschaft der molossischen Könige,
lebten nach dem Ausgange derselben wieder frei, wurden aber endlich, wie alle übrigen, von

den Römern überwältigt.

Zwei einViertel Stunden nordöstlich von Cardiki im Gebirge der Abanten entspringt dießelitza,

welche das Thal Scarphitza von Arborien durchströmt und, nachdem sie die von den Dörfern Pitzari,

Colonia, Plizati und Zwala herabkommenden Bäche aufgenommen, nach einem Laufe von 5% Stun¬
den bei Zoulati vorbei unterhalb Paläa- Auli in die Paula mündet. Paläa-Auli (der alte Hafen), das

Pouqueville für das 'Elaiovg des Ptolemäos hält, nimmt die Spitze eines Hügels ein, der sich

von der Bergkette von Delvino herabsenkt. Dieser Punkt ist, wie auch der Name anzeigt,
▼on ausserordentlich schönen Olivenbäumen umgeben, und Palmer (II, 3.) schloss daraus mit

Recht, dass die Stadt nicht weit vom Meeresufer entfernt liegen dürfe, weil «Tic Oelbaum-

pflanzungen nur in der Nähe der Küste, nicht auf den rauhen Bergen gedeihen konnten,
Habet etlam, schreibt Palmer, -in Chaonia Ptolemaeus Elaeuntem, de qua tacuerunt antiqui.

Sed Niger de ea aliquid mussitavit. Ex nominis «tymologia coniicere licet, eam urbem non
fuisse remotam a litore maris: 'Ekaiovg enim olivetum significat. Die Trümmer der alten Stadt

bestehn in einigen Mauern von kyklopischer Bauart, ohne irgend eine Spur von griechischem
oder römischem Mauerwerk; woraus man schliessen darf, dass sie seit ihrer Zerstörung durch

Paulus Aemilius nicht wieder hergestellt worden ist. Hier soll, der Sage nach, einst die Re¬
sidenz des Pyrrhos, Sohnes des Achill, gewesen sein; doch tragen die Münzen, welche man

in ihren Trümmern findet, alle das Gepräge von Buthrotum, welcher Umstand zu beweisen

scheint, dass sie nicht sowohl eine Hauptstadt, als vielmehr eine Stadt vom zweiten Range war.

Diese malerische Gegend haben die Türken für die Anlegung ihrer Landhäuser benuzt. In der¬

selben Gegend führt Ptolemäos zwei andere, iln Uebrigen wenig bekannte Städte, Hekatompe-
don und Omphalion, an, deren Lage jedoch höchst unsicher ist. (Vergl. Eckhel doctr. num.

I, 2. S. 167.). Pouqueville nennt einen Ort Omphalon in dem Thale von Delvinaki, wo er
am 15. Mai 1806 sich befand, und gemerkt dabei, dass während er bis dahin keine andere

Dörfer und Städte in den Gebirgen von Epeiros gesehn, als solche, die gleich Adlernestern an

den Zinnen der Gebirge zu hängen geschienen, dieser Ort in der Tiefe eines Kessels rings

vom Rande hoher Felsen umgeben liege. Dieser Thalgrund rnusste von jeher bewohnt sein,

da er seit der Zeit der türkischen Eroberung ein Feudun der Sultane ward. Als man

für Ali Pascha hier ein Haus baute und in die Erde grub, wurden Bruchstücke alter Säulen

entdeckt, die für das Vorhandensein einer alten Stadt an diesem Orte deutlich sprachen.- Im
Jahre 1807 war das Dorf von 600 Christen bewohnt.

Eine Stunde von Paläa-Auli entfernt liegt Delvino, aus etwa 600 Häusern bestehend, die

in malerischen Punkten an dem Abhänge der Berge in einer Ausdehnung von einer Stunde

verstreut liegen und von Olivengärten, Citronen- und Granaden - Wäldchen unigeben sind.
" Hier hat der Bischof von Delvino und Chi mär a seinen Siz. Gegen das Meer hin, in geringer

Entfernung von demselben und von Delvino, zeigt sieh das Dorf Lykouria, das auf den Rui¬
nen von Anchesinos (oder Onchesmos) liegt, die man an alten griechischen Gräbern und den

Ueberresten seiner Gebäude wieder erkennt. Etwa drei geogr. Meilen südöstlich von Chimära

und Panormos sezen Strabo und Ptolemäos jener den Hafen "Oy/ia^tog dieser '"OyyrjOf.ing an, und

zwar Strabo mit genauer Bezeichnung seiner Lage: lv de eati diaoTtj/iictii üctvo^fing te
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hfj .TjV j.ieyag iv [leaotg rolg KeQavvioig oqsoi , xai [tsxa xavxa "Oy/cantog Xi/.ifjv allog, xat? av xaövouixa axQa xrjg KeQxvQaiag avzixeizar der Westspize Kerkyras gegenüber. Dies trifft nach Man-
nert (7, 646.) auf den Hafen, welchen unsere Karten, obgleich mit Unrecht, Panormo nennen; nur
darf man sich die Insel Kerkyra nicht mit der scharfen Nordspize gestaltet vorstellen, mit der
sie seit d'Anville auf unsern Karten erscheint. Auch Cicero nennt diesen Hafen in den Briefen
an Atticus (7, 2.): Brundisium venimus VII. Kai. Decembres, usi tua felicitate navigandi, ita
belle nobis flavit mitissimus Anchesmites. Wo die Erklärer, wie Palmer berichtet, mancherlei
Auslegungen und Verbesserungen versucht haben, ohne zu ahnen, dass hier Onchesmites ein
für die aus Epeiros nach Italien hinüber Schiffenden sehr günstiger vorn Hafen Onchesmos her
wehender Fahrwind genannt sei. Dionysios von Halicarnass (I, 41.) leitet, offenbar aus Schmei¬
chelei gegen die Römer, den Namen von Anchises ab: ex Bov 9 qioxov nagä yfjv xo^ua9evzeg uyQi
Xt/nevog Ayxioov /.isv zöze ovoiiaadivxog, vvv de uocpakeaxeQav syovzog dvo/uitolav, indem hier An¬
chises gelandet sein soll, als Aeneas mit ihm von Troja floh. Vier urjd eine halbe Meile über
Delvino hinaus nach dem Innern Chaoniens gelangt man auf einem Wege, an welchem kein
einziges Gebäude sich zeigt, durch Felsenhöhen und Gebüsch an die Brücke der Pistritza, die
sich wie ein Triumphbogen mitten in dem Gefilde erhebt. Hier war Pouqueville im December
1807 uud im Juni 1814 und fand daselbst eine Menge Ruinen, Phaniki auch Schloss der Hel¬
lenen genannt. Ptolemäos nennt (Doivixrj {Ooivixrf) 56 Mill. nordwestlich von Buthroton ent¬
fernt, so dass die Stadt 2 geogr. Meilen über den Hafen Onchesmos im innern Lande zu stehn
kommt. Strabo (7, 324. xov de xaxä Bov 9 q(otov rj WoivLxrj ) sagt ohne nähere .Bestimmung,
dass sie nördlich von Buthroton stehe, indem er auf die Haupstrasse Rücksicht nirnt, welche
die Römer von Aulon aus durch die Küstenstriche von Epeiros über die vielen Berge weg bis
nach dem Busen von Ambrakia führten. Schon Palmer (S. 253.) vermuthet, dass bei Strabo
statt BovO-qcoxov in dieser Stelle ^'Oyxia/.iov zu lesen sei, da die Itinerarien mehr mit Ptolemäos'
als mit Strabo's Angabe übereinstimmen. Nach Polybios, welcher von ihr spricht, wo er
des Einfalls und Angriffs der Illyrier auf diese Stadt gedenkt (II, 5, 8.), die ihre Rettung
nur den zu ihrer Vertheidigung herbeigekommenen Epeiroten verdankte, lag sie an dem Ufer
eines Flusses, den jedoch weder er noch Ptolemäos namentlich angegeben hat; an diesem
hatten die Vertheidiger der Stadt ihr Lager aufgeschlagen, nachdem sie, um ihrer Sicherheit
willen ? die Breter weggenommen, welche die Brücke bildeten: ol de 'HnsiQcüzai nv-9-öfisvot xb
yeyovog, eßoy&ovv navdrtftei. /nsxu oxovdrjg. Uagayevö/uevoi de n(>bg xrjv (Doivixrjv xai TjQoßaV.o-
(j.evoi xov ttaga xfj v rcoliv fceovxa noxafiov, eoxQaxonedevoav xrjg en avzo) yetpvQag ävaondaavzsgr«g oavidag aecpafeiag /ctgir. An einem andern Orte (II, 8, 4, XXXII, 22, 2. Liv. XXIX,
12.) führt er sie als eine der bedeutendsten Hauptstädte von Epeiros an, wo sich die Tribu¬
nale befanden, welche die bürgerlichen und peinlichen Urteilssprüche für die Provinz fällten.
Hier verhandelten die römischen Gesandten mit den Epeiroten über Philippos. CPolyb. XVI,
27, 4.). Von hier gingen epeirotische Gesandte nach Rom (Polyb. XXXII, 24. vergl. 22, 1 f.).
Niemand aber belehrt uns über die Entstehung dieser in der Mitte halb roher Völker ausge¬
bildeten Handelsstadt. Die Römer vernachlässigten diese Gegenden zu sehr, als dass wir von
den spätem Schicksalen der Stadt etwas erfahren könnten; blos ihr Dasein beweist der öfters
vorkommende Name. Da sie in einer Vertiefung an häufig austretenden und Sümpfe verur¬
sachenden Gewässern lag, so suchte Kaiser Justinian, nach Prokops Bericht (de aedific. IV, 1,),
den Zugang zu derselben durch Anlegung einer Citadelle zu sichern: aveveioaaxo de xai Nixö-
noi.lv xe xai <Dioim)v xai zr)v OoivLxrjv uivof.iaafievrjv' al dvo auxai nnliftvai, rj xe Owxixrj xai
rj OmvLxrj ev zw yßctßului xrjg yrjg ixeivzo, vdaai neQi(>Q£Q/ii£vai, xfj de ki/.ivatovaaig' avaazijvai
de ai'izäg [iiv eni ayj)f.iazog xov avznv eYaae, cpQnvQia de avxwv ayxoxäxu, ev xqi avavzei de ia-
XVQtus o(>&i(p ede^iaxo. Hierokles nennt sie Phönikape und kennt noch ihre spätem Schick¬
sale. Palmer nennt einen neuern Ort an dieser Stelle Zaponzo, Mannert weiss keinen Ort,
an der Stelle der alten Phönike, die als reiche Handelsstadt auch Münzen schlug. (Eckh. D.
N. I, 5, 167.). Die Stadt besass nach Pouquevilles Untersuchung, in ihrer Mitte eine Akro-
polis, die auf der felsigen Anhöhe lag, deren Prokop gedenkt, und die ihrer Lage nach den
Uobergang über die aus Steinen erbaute Brücke zu vertheidigen hatte. Die Stadt selbst dehnte
sich von Osten gegen Westen bis zur Paula hin, die man für den Xanthos der Kolonie von
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Biithrotum oder den Phönix hält, der seine Quelle bei Cagliassa in den Akrokeraunien hat.

Auf der ensgegenstehenden Seite zogen sich ihre Quartiere ohngefähr eine Miglie gegen Osten
an dem rechten Ufer der Pistritza bis zu dem Kloster fort, welches dem heiligen Nikolas ge¬
widmet ist. Die Trümmer bestehn in einer grossen Wasserleitung in Bogen, aus Backsteinen

erbaut, in umgestürzten Häusern und Ueberbleibseln von öffentlichen Gebäuden. Auch gothi-

sche Capitelle findet man unter ihnen, die denen von Nikopolis ähnlich sind und hier wie an
den Ufern des ambrakischen Golfs den Aufenthalt nordischer Völker bezeugen. Endlich liest

man statt aller Inschrift auf dem Tambour einer achteckigen Säule das Wort 'A/AßQctxitozwv

ohne dass man irgend eine Beziehung auffinden kann. Die Mönche des dortigen Klosters

zeigten Pouquevillfe sieben Granitsäulen als Reste eines Marstempels und erzählten ihm, dass
Phönike in ihren alten Klosterannalen den Titel der Bewundernswürdigen trage und in ihrem

alten blühenden Zustande eine Bovölkerung von mehr als 60000 Seelen gehabt habe. Diese

Nachrichten, sagten sie, wären aus einem alten Werke auf Pergament geschöpft, in dem man

die Geschichte von ganz Epeiros lesen könne. Das Werk aber hat Pouqueville nicht gesehn.
Die Pistritza, welche die Gelehrten im Lande selbst den Skamander von Neutroja nennen,

kommt von dem Gebirge Condo-Vouni herab aus dem See von Dgerovina, 5 Stunden südöst¬
lich von Phönike. Nach einer Stunde Lauf, in welchem sie von einer Menge Quellen und

Bäche vergrößert wird, berührt sie das Städtchen Machaladez, woselbst die reichsten Beys von

Delvino den grossten Theil des Jahres zubringen. Eine halbe Stunde weiter hinab nimt sie
ein Flüsschen auf, das aus den Salinen von Drovi strömt, auf welchen die Bewohner, der Um¬

gegend noch heutiges Tages, wie ehemals, ihr Salz kochen. (Aristot. de Meteorol. 2, 3.).
Zwei Stunden weiter abwärts nimt sie unter mehren minder bedeutenden Bächen die Navaritza,

zwei andere Stunden weiter den von den Höhen von Grania kommenden Fluss auf, dann folgt

die schon erwähnte Brücke von Phaniki. Von da wendet sie sich gegen Südwesten, darauf

gegen Süden, fast parallel mit der Paula bis zum See Pelodeg, in den diese beiden Flüsse

durch verschiedene Mündungen einfallen. Um diesen See und sodann die Lage der alten Stadt

Buthroton genauer bestimmen zu können, gehn wir noch einmal zur Linguetta zurück und segeln

von da die Küste entlang südwärts, alsdann treffen wir zuerst das Vorgebirge Phalakron r axQwiy-

qiov, o y.alovoi G>cclay.()6v (Strab. 7, 435.) an, südwestlicher als den Hafen Kassope, votiwtsqov

xrjg KaoowTirjg. Plinius (4, 19.) nennt es ein Vorgebirge Kerkyras, in dessen Nähe das Schiff
des Odysseus (der Phäaken, welches Odysseus nach Ithaka brachte?) in einen Fels verwan¬

delt sein soll: et a Phalacro Corcyrae promontorio scopulus, in quem mutatam Ulyxis navem.

a simili specie fabula est. Auch Ptolemäos (3, 14.) gibt das Qalux(>öv uxqov als ein Vorge¬

birge Kerkyras an, ebenso Stephanos von Byzanz nach Artemidoros: OalaxQov uxQioirjQiov

KsQxvQug' dasselbe thut Cellarius auf Ptolemäos' Auctorität hin CS. 1235.). Ein zweites Vor¬

gebirge Thyamis, 5 bis 6 geogr. Meilen östlicher als Posideion, erwähnt nur Ptolemäos (3, 1.4)
Qvafiig axQa, als Grenze Thesprotiens, und Niger versichert, der neuere Name sei Nista. Der

Stadt Kerkyra oder dem heutigen Korfu gegenüber und etwa 10 Millien von ihr entfernt lag

das Vorgebirge Posideion, in der Nähe der Stadt Buthroton. Ptolemäos schreibt Ilooidsibv

axQov, Strabo f.iszct 'Oy/iof.inv Tloaidsiov xai Bovdoiozov. Hier in der Nähe befindet sich auch
der Meerbusen von Buthroton oder die Bucht von Butrinto, B ov&qcocov xölnog, wie Ptolemäos

ihn nennt. Strabo dagegen sezt die Stadt Buthroton an den Hafen Pelodes: xul B ov&qwxov

etcI r(ij ax6j.LUTL tov xui.oviievov Th]Lwdovg kiuevog. Dagegen meint Palmer streite Ptolemäos und
die Karten der Neuern, auf welchen die Bucht Pelodes mit einem Fluss, die von Buthroton ohne

denselben gezeichnet erscheine, und erklärt sich daher für eine doppelte benachbarte Bucht.
Ptolemäos sezt das Vorgebirge Posideion am südwestlichsten, etwas nordöstlicher die Stadt und
noch etwas nordöstlicher den sumpfichten Hafen, der eigentlich ein Landsee ist und hei der

Stadt durch einen schmalen Canal mit dem Meere in Verbindung steht und eben dadurch die

Halbinsel hervorbringt, auf welcher die Stadt lag. Der Hafen war schon früher gekannt und

gebraucht, weil die grösste Flotte in demselben. Kaum hatte. Appian (Biirgerkrge 5, 55.) nennt
den Hafen Paloes ( sg na\oevza) , wo er von der Unternehmung des Antonius und Aenobar-

bus erzählt, die 400 Schiffe befehligten, ohne Biicksicht auf das damals noch unbedeutende

Buthroton. — Das Uebrig' oniafrev aQeoo6,ue$ >. Wievielter.
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