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Zur GescMclite der Alchemie und des Mystizisnras.

Von

R. Reitzenstein.

Vorgelegt in der Sitznng vom 21. Februar 1919.

Religionsgeschichtliche Studien, die z. T. hier schon vorgelegen

haben, aber bei der Ungunst der Verhaltnisse noch nicht gedruckt

werden konnten, zwangen mich in letzter Zeit mehrfach zur Be-

sehaftigung mit den griechischen Alchernisten, deren Texte Berthelot

in der Collection des Anciens AlcMmistes Grecs Paris 1888 herausge-

geben bat. Schon als ich vor mehr als zehn Jahren das kleine

Bucb iiber die hellenistischen Mysterienreligionen schrieb, hatte

besonders ein Text, die Unterhaltung der Kleopatra mit den Phi-

losophen (d. h. Alchemisten), mich durch die Fiille der Mysterien-

worte und Mysterienanschauungen so lebhaft gefesselt, dafi ich

mir eine Photographic dieses Teils der grundlegenden Handschrift,

des Marcianus 299 (SI. Jahrhundert), durch die gutige Yermittlung

Prof. W. Jaegers verschaffte, um die Schrift bei einer Neuauflage

ganz yorzulegen. Bei der Bearbeitung ergab sich nun, dafi sie

nicht nur fur die Religionsgeschichte
,

sondern anch fur die Gre-

schichte der alchemistiscken TJberlieferung solche Bedeutung hat,

dafi sie gesondert behandelt werden mufi. Sie bildete namlich das

Yorwort der altesten Anthologie aus chemischen, d. h. alchemistischen

Schriften und laBt sich ziemlich genau datieren.

Das Peinliche dabei einen Text herausgeben zu miissen, den

ich sachlieh nicht verstehe, empfinde ich gewiB schwerer als meine

Yorganger Ideler (
JPhysici et medici graeci minores II, Berlin 1842)

und Berthelot
;

allein, da die beiden trefflichen Naturforscher

Berthelot und sein scharfer Kritiker, E. v. Lippmann (Entstehung

und Ausbreitung der Alchemie, Berlin 1919) bei dem philologischen

Kgl. Oes. d. Wis«. Nachrichfen. Phil.-hist Klasse. 1919 . Heft 1 . 1
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2 R. Reitzenst ein,

Teil der Aufgabe yersagt haben, muB dor Philologe mithelfen,

auch wenn er dem naturwissenschaftlichen Teil nicht Geniige tun

kann.

Die kleine Schrift, liber die ich handeln will, ist von JRieB

(Pauly-Wissowa I 1894 Sp. 1851) mit den Worten eharakterisiert

worden: w Sehr alt kann das Stuck nicht sein, da es mit Bibel-

spriichen operiert nnd die alte Anschauung, wonach der alche-

mistisclie ProzeB eine ‘Belebung’ der vorher totenMetalle bewirkt,

hier deutlicli mit Gedanken an das Eegefeuer und die Wiederauf-

erstehung versetzt ist
a

. Bertkelot, der sie in seiner Introduction

a VUude de la Ohimie desAnciens et du Moyen age Paris 1889 p. 179 ff.

zum Ausgangspunkt einer Priifung der handschriftlichen tlberlie-

fernng nahm, hat sich durch Eliichtigkeitsfehler nnd eine seltsame

TJnklarkeit des Denkens um die Ergebnisse einer an sich richtig

angelegten IJntersuchung gebracht, in dem vorher erschienenen

Textband aber einen in der Gesamtheit unvollstandigen, mit unzu-

gehorigen Bestandteilen verquickten, in den Einzelangaben vollig

unzuverlassigen Wortlant geboten,

Es gilt zunachst die Geschichte der TJberlieferung und die

Bedeutung der beiden Teile der Schrift klar zn stellen.

Die einzige alte Handschrift, der Mareianus (M), hat am An-
fang bekanntlich ein Inhaltsverzeichnis, welches sich nicht ganz

mit dem jetzt erhaltenen Bestande deckt. Berthelot gibt es Intro-

duction p. 174 in Ubersetzung, Bernard in der Ausgabe des Palla-

dium De febribus 1745 p, 114 nach einer Abschrift D’Orvilles im
griechischen Wortlant. Nur der Anfang braucht uns zu beschaf-

tigen

;

BtpXoo oof&v %ecpwa abv xlscp rctva£.

1) Stsy&voo ’AXs£av§pso)c olxovojnxoo <ptXoad<poo %<xl SiSaaxaXoo wepl

tljc ispac v&yyqq tvjc too XPDG0^ norfaewg (npa&q a').

2) too aotoo npd^iq (3'.

3) too aotoo sTctatoXTj npbq GeoStopov.

4) too abtoo Tuepi too ivoXoo koodoo, repave *(',

5) too a&too sl<; tb zat
3

hv^pyeiav, itpd&q S'.

6) too aotoo ojtqlcoc npd&q e
f

,

7) too afkoo (piXoaotpoo npd&q q','

8) too aotoo 7cpa£ic

9) too a&too Trspl td[X7]c (so) zyjq Ispdq te)(VY]c, npd£iq V]
f

.

10) too aotoo StSaaxaXia Ttpbc "HpAxXstov tov |3aaiXsa, npd&q

11)
c

Hpa%Xstoo paaiXecoc Ttepi (so) rcpoc MdSsatov i£pap^ov (so)

'cfjq tkyiaq rcoXecac.
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12) 105 alioo
c

HpaxXetoo xs^aXaaa rcspl Ti)g too ^poooo irovnastoq ux'.

13) tod aoioo ‘HpaxXstoo aoXXoyog Tuepi Tf\q toov ytXoaoycay iTTt^iTj-

aea>c T7jq bpag Taoryjc 'csxV7i^*

14) looatmavoo (3aaiXeo>c IthioxoX^

15) too aikoo [tod] loocmvtavoD %e<paXaia e
f

rcepi ttj<; -d-etas ts^vijc

xal StdXs^c rcp&c 'cobg (piXoadyooc.

16) Kop^spioD cpiXoadyoa StaXe&s rcpog KXsorcatpav.

17) StaXo^foc <ptXoad<pa>v xal KXeo 7tdcTpa<;.

Es folgt ein offenbar einbeitlicber Teil 18—21, vier G-edichte

eines Heliodor, Tkeophrast, Hierotheos and Arclxelaos, dann22—26
ein Abscbnitt aus den altesten Quellen (Pelagios, Ostanes, zwei
Sebriften Demokrits), dann 27—29 ein anderer, aus jiingeren

(Synesios, zwei Sehriften des avTercrfpayoc <piXocoyoc). Es fragt sich,

ob man bei voller Ubersicbt des Bestandes weiter Schichten son-

dern kann.

. Der Hersteller dieser groBen Exzerpten - Sammlung scheint

selbst einmal das Wort zu nelnnen und liber die Anlage seines

Werkes zu berickten, Berthelot p. 143, 10 . . xafrd>c Zcta xal (6)

Xpicmavoc xal hz^avoq scpaaav. I 81 In zdvmv ebc piXiaaa xaXo&g

dvaXe£a[rsvo<; xai lx xoXXwv av&scov OT&pavov rcXI^as dyedajrTjV T(j> Ssottotiq

poo. i^rjq aoi xai ia IpyaXsia 6tto{b]aop,af. oiarcsp etotv. Ippcnafre sv

Xptcmp icp ^scp "iTrjaoo, afxvjv. Aber nickt unmittelbar aus den Sebriften

selbst hat er seinen Stoff geschopft, sondem aus alteren Antko-

logien; die Form der Bliitenlese ist ja in dieser Literatur uralt,

ja eigentlick durck den Stoff geboten. Fur die bisker nock ganz

unsickere Sckeidung der Zeiten der einzelnen Autoren ist es von

grundlegender Bedeutung, ob wir die benutzten Anthologien nock

sondern und einigermafien datieren konnen, Hierzu kilft die Er-

kenntnis, dafi die siebzekn ersten Sebriften x
) nur Einleitungen dar-

stellen und sick von selbst in drei zeitlick gesekiedene Massen zer~

legen. Drei Herrseher auBern sich fiber die Alchemie und kalten

an die Pkilosopken, d. h. Alchemisten, Yortrage: Heraclius (VIE.

Jakrk.), Justinian (VI. Jahrk.) und Kleopatra. DaB eine Konigin

dieses Namens gemeint ist, zeigt die Anordnung der Stiicke uiid

ist von jiingeren Sckreibern, wie dem des cod. A, ricktig empfonden

worden 2
). Der Ordner des Buckes gekt also von der jlingsten zar

altesten Sammlung zuriick und kat offenbar seinerseits Justinian

1) Die vier folgenden. nehmen cine besondere Stellimg ein nnd k5nnen sebr

wobl erst in dieser Handschrift eingefugt sein. Siebe Anbang.

2) Ygl, das Autorenverzeicbnis von A bei Berthelot Texte p, 2o w*l t KXeo-

jraxpa r/ IlToXEpafou too patftX£w$, DaB sie in den alteren Yerzeichnissen mit

Becht fehlt,- vrird sicb freilicb spater zeigen.

1 *



4 R. Reitzenstein,

flir den ersten Herrscher dieses Namens gehalten. Die Glaub-

wiirdigkeit der Angaben konnen wir nock an der Einleitung der

ersten, d, h. jtingsten Antbologie nachpriifen, welche den „6kume-

nischen Philosophen" Stephanos mit dem Kaiser Heraclius ver-

bindet. Ein grofies Buck, das den Namen dieses Kaisers trug,

kennt die wenig jiingere arabiscke Tradition des Pikrist 1
), und

der Empfanger des kaiserlicken Sckreibens iiber die Ckemie ist

uns bekannt; fepocpps, oder vielmekr iepdpx^c ttjc nokm<; kann

nur der Leiter derKircken yon Jerusalem heiBen

2

),
und wir kennen

gerade aus der Zeit des Heraclius einen Trager des seltenen Namens

Modestus in dieser Stellung. Es ist der beruhmte Wiederhersteller

der dortigen keiligen Bauten s
),

mit welckem der Kaiser
,

dessen

Waffentaten Jerusalem yon den Persern kefreit katten, in dauerndem

Briefwechsel gestanden kaben wird. Die dem Pseudoareopagiten

entnommene Bezeicknung tepdpx'yjc paBt am besten flir die Zeit, da

Modestus noch nickt offiziell Patriarch war, und pafit flir den Kaiser,

der, wie wir gleick sehen werden, Schuler eines Neuplatonikers

war. Der Brief fallt also zwiscken die Jakre 616 und 631. Die

alchemistiscken Sckriften des Stephanos ferner hat freilick H. TTsener

in seincm klassiscken Sckriftcken Be Stephano Alexandrmo dem Hof-

pbilosopken des Kaisers abgesprochen (p. 9); allein seine Griinde

waren schwach und Bertkelots Texte damals noch nickt ersckienen.

Offenbar ist es der Yerfasser der jtingsten Antkologie (oder der

Anordner des Buches), der in M fol. 79r (Berthelot Texte 426, 4) in

einer Einlage seine Quellen folgendermafien nennt odtoi 4
)

oly-oD[isvixoi

7cavs6<p7][JLoi (piXdaOcpot %aX ££7]Y7)Tal tod FlXdETtoVog %cd ’AptatoTeXoDs, Sea

StaXettTtxo&v 8e (Iqvtsc) '&$copY][idir<*)V, ’OXDjmoSmpoc Et&pavos, o?uvs<;

liuoxs^Ajxsvoi %aX m Trspi ttj<; xpoaorcodas psyaXa Mtojiv^jiaTa jisTa pLSYtaTmv

lYttttplwv aovsYpoc^avTo TCtatooaajisvoi tod pcTTjpLOD r?]V TtocTjacv
5
). Bichtig

1) Berthelot La Clrimie au Moyen Age III SO No. 42 : Le grand livre de

Heraclius dimse en quatorze livres.

2) Es war eine seltsame Verirrung, wenn Berthelot Introduction p. 174, 187,

189, sogar mit einem Ausfall anf E. Miller, mit aller Entschiedenheit behauptete,

so werde der Stadtprafekfc von Konstantinopel genannt.

3) Vgl. liber sie A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirehe I, Leipzig
1908 und A. Baumstark, Die Modestianischen und die Konstantinischen Bauten,
PacTerborn 1915.

4) Er meint natlirlich nicht die vorhergenannten Autoren Hermes, Johannes,
Demokrit und Zosimos. Das Stuck steht ganz fur sich,

5) Die Fortsetzung xo^xcov pixels l\ru^dvxes xdc rcavaocpou; fh(3Xou£ ix ne(poc<; xal

rpi^rji 'scaxavo'/jarav'cec t^v tu>v ovxaiv XeYopivrjv Trepwoiav xxX. kann dem alten Text
gehoren, mufi also zunachst unberiicksichtigt bleiben. Ahnlich ist 128, 15 ff. (nach
cod. A) zu zwei Anfiihrungen aus Hermes unci Ostanes eine aus Stephanos (Ideler
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ist hier zunacbst die Angabe iiber Olympiodor. Es ist etwas arg, wenn

nacb der Yeroffentlichung des Textes bei Berthelot p. 69 ff. aucb

E. v. Lippmann docb wieder auf den Historiker Olympiodor zuriiek-

greift, der sieh ja als Ttonrjr/fc bezeicbnet babe *). Nie konnte der

mit diesem Wort fur sein Publikum etwas anderes als „Dichter a

meinen, und der Chemiker Olympiodor cbarakterisiert sieb in den

Angaben iiber die alten Pbilosophen, die in letzter Linie auf

Tbeopbrasts (pootxai §d£ai zuriickgeben 2
),
und in der Scbeidung zweier

Arten von Pbilosopbie so deutlicb als Mitglied der neuplatoniscben

Scbule, dafi ein Zweifel iiberkaupt niebt moglicb ist. Damit ist

ein Zeugnis aucb fiir Stepbanos gewonnen. Ein zweites bieiet

zunacbst ein ihm untergescbobenes Buck. In dem apotelesmatischen

Scbriftcben, das urn 775 auf Stepbanos
5 Namen gefalscbt ist, wird

seine Tatigkeit folgendermaBen bescbrieben (p. 17 a 12 Usener) :

%cd ooa jiAv 07usSe^a Sfuy, snog raW fikoaof'uu; opa>v awcoxXetoac

&Tps%fj ts xai a^eoSdamra xpavcoaac '8'etopuxtg SieXeoxava, oi> Tcet-^or

X££sa)V ttO|i<|)dry]TOc, cpoaiwfl S& ttai 3tSta|3X7]T(p &xoXou<Hq, rac flXatcoviy-as

sydSooc, rac ’AptototeXtxAc <poaioXoYiac, rac 7ea)|is'upwa<; TCeptyoias, rote

ipiftjMjmac avaXo^tac, rac jwoowtac iicavaX^etc, 'ca? xfi\Lswzi%*<; &XXt]~

70ptac
3
)

%al SoaeopstoDg vovfcets, robe aaTpovojuxoiic %Xip.oott7)pac aai

TCoXofrpoXXifjTODc aarpop/meiac, *ra? IltoXsiraittots . . . * . %ai oovtajeic aal

dpYavcxac aoroo (Aapfayecas. Wenn Usener wirklicb hier die Worte

tobq aoTpovo[uxot>s . . . aatpofwxv'cei'ac mit Reebt als Einscbub ver-

dacbtigt (p. 6), so folgt daraus niebts fiir die vorausgebende Er-

wahnung der Chemie, die hier einzuscbieben gar kein AnlaB vorlag.

Tatsacblicb hat kurze Zeit nacb dem Tode des beriihmten Philo-

sopben dieser allgemein alsYerfasser der alcbemistiscben Yortrage

gegolten, und tatsacblicb zeigen sie einen in Aritbmetik, Geometrie

und Musxk wobl bewanderten Yerfasser
,

der abnlicbe Eenntnisse

bei seinen Lesern voraussetzt. DaB er als Alchemist schwung-

voller und mystiscber redet als in dem ecbten astronomischen

Handbuch, das Usener an zweifer Stelle veroffentlicbt bat, ist in

der Greschichte der alchemistischen Literatur geniigend begriindet

und kann niebt mebr als Yerdacktsgrund angefiibrt werden. Wobl

aber spriebt entsebeidend fiir die Ecbtbeit, dafi nacb dem Index

11227,31) binzugefiigt mit folgender Einleitung: rcpos 3s to-Stow ol oteoup.evtxol

cptXdaocpot m\ vioi ttavaoepot %a\ i^rpza,l tqu HX^tiovo; xal ’AptfTOT&oyj ty]v £vap%^Lv

xtuv dvaXuasuw v.a\ xa6tfewv auvT^vovt^ epacav. Offenbar spriebt derseibe Autor.

1) Photios Bibl. cod. 80.

2) Die Benutzung beginnt etwa p. 80, 14. Der Text sebeint rerkurzt und

interpoliert.

S) Ygl. Stepbanos bei Ideler II p. 212, 20.



R. Reitzenstein,6

den Yortragen des Philosophen ein Brief und eine lehrbafte Dar-

stellung des Kaisers Heraclius folgte. Genau so folgt auf die

echte astronomische Schrift des Stephanos eine Darstellung dieses

Kaisers nnd das Biichlein wird in einem Teil der Uberlieferung

geradezu
vAwwcos I'cmv fj [5t(3Xoc 'HpcwXetoo iibersehrieben (TJsener

p. 35). Der gewaltige Heerfiihrer hat offenbar den wunderlichen

Ehrgeiz gehabt, seiDenTJntertanen auch als Philosoph zn erscheinen,

nnd hat daher den Werken seines Hofgelehrten eigene Elaborate

beigefiigt. Dadurch steht zugleich vollkommen sicher, daB alche-

znistische Bucher nnd Lehrvertrage, wenigstens wenn ihre Drheber

sich ausdriicklich znm orthodoxen Grlauben bekannten, in dieser

Zeit einwandsfrei sind. Eiir die friihere scheinen unsre Nachrichten

mir nngeniigend. Pest steht, dafi Diokletian in den letzten Jahren

seiner Regierung sie verboten hat, wahrscheinlich ist, dafi das

Yerbot unter den christlichen Herrschern zunaehst weiter in Grel-

tnngblieb 1
). Abergeradewe.il es nicht aus christlich-dogmatiscben

Bedenken entsprnngen war, konnte es leicht abgeschwacht werden.

Die im Jahre 506 uber einen Groldmacher verhangte Deportation

beweist garnichts; sie gait nach Theophanes p. 231, 3 = Kedrenos

p. 629 ed. Bonn, dem betriigerischen Verkanf unechten Metalls,

nicht der Ansiibung der Kunst.

Erkennt man den Charakter dieses ganzen Teiles als Einlei-

tnng einer spateren Sylloge, die drei altere Anthologien verwebt,

so ergibt sich eine wunderbare Ahnlichkeit mit der Epigramm-

Sammlung des Konstantinos Kephalas, in der auch die Einleitungs-

stiicke der drei benntzten Sammlungen, freilich in umgekehrter

Reihenfolge, namlich das alteste voraus, an die Spitze gestellt

waren. Auch den Namen des alchemistischen Sammlers hat nns

ein-Einleitungsgedicht (Berthelot Texts p. 4,5) erhalten: 6 voo? 6

Tia'c'cepaotoc, at xXeivai ippivsc ©soSwpoo tcXod'codv'coc evltsoci; tpoxots,

matoo teXoovToc Seaxotwv ftapaaratbo oov^tjjev, Iv'ceD-sizev ooXXo'jf'rjv £lvn]v

iv rgSe (3t|3X(j> navootpiav voY||idtoiv
2
). DaB dieser hobere Beamte, der

einem spateren Kaiser sein "Werk widmet 3
), mit dem Theodoros

identisch ist, an den der Brief des Stephanos sich wendet, ist

zwax nicht sicher, aber wohl wahrscheinlich. Dann muB seine

Ausgabe, da zwischen ihr und Stephanos selbst schon die Stephanos-

Anthologie liegt, betrachtlich spater, etwa in das letzte Drittel

des siebenten Jahrhunderts, gesetzt werden. Auf das Buch des

Theodoros geht im wesentlichen unsere Kenntnis der griechisch

1) Die Beflissenheit, mit welcher die christlichen Autoren spater ihren Glauben
bekennen, spricht dafur.

2) Ygl. den Vers, der den Index einleitet.

3) Vgl. oben S. 3.
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geschriebenen chemischen Literatur zuriick *). Nun zu den alteren

AnthologienJ

Fur die Justinian - Sammlung kommt
,
wenn die Einleitungen

einigermaBen planmafiig zusammengestellt sind, nur der erete und
bekannteste Trager des Namens in Frage. Ein Brief, d. h. wohi

ein ErlaB yon ihm, der vermutlich die Zulassigkeit alchemistischer

Veroffentlichungen und Arbeiten betrifft, eroffnet sie. Die fiinf

oteipdcXata freilick, von denen eines' durch den cod. A erhalten seheint

(Berfchelot Texte p. 384 xpfjois ’looanveavob paaiXIoog) *)
,
und die

SiaXsfrc Tcpos too? tptXocotpooc sind wohl untergescboben. Die Zeit

der Sammlung fallt also wahrscheinlich nach dem Tode des Kaisers

in das letzte Drittel des sechsten Jahrhunderts 3
). Als Vorbild

wird man geneigt sein, eben jenen StaXofog epiXoadyw v.al KXeoTtdrpag

zu betrachten, der uns hauptsachlich beschaftigen soil.

Die Yertreterin des Konigtums 4
) bietet in ihm die friiher an-

geblich geheim gehaltenen Schatze der Bibliothek den Lernbegie-

rigen, zugleich aber erklart sie, ihr eigenes Wissen gottlicher

Offenbarung und der Yermittlung eines Oberpriesters zu verdanken.

Zwei in dieser Literatur aucb sonst -nachweisbare Typen mischen

sick dabei. Welche Konigin des Namens Kleopatra gemeint ist,

diirfen wir natiirlich ebensowenig fragen wie etwa, welcker Zeit

ihr angeblicher Lehrer, der dp^isps6? Komarios oder Komerios an-

gekort hat. Dafi der Name der persischen Kultursphare entnommen

sei, vermutete ich nack dem Charakter der Sckrift, und mein Kol-

lege Prof. Rahlfs yerwies mieh auf meine Frage sofort auf die gele-

gentliebe Bezeichnung der Priester Kon. 1123, 5 D'nMSiirrinst — Sept.

Reg. IY 23, 5 tobg -/wp.apstp., wofiir die Lukian-Rezension mbs Upels

einsetzt. Entsckeidend ist, dafi die Pesckita Hebr. 6,20; 7,26. 28

6 dpxteps6? durck wiedergibt; ohneArtikel wiirde das Wort

Icomar heifien 5
). Dem Priester ist einfaek die KBnigin gegeniiberge-

stellt. Die beste Erklarung geben in anderen alchemistischen Schriften

1) Einzelne jiingere Einlagen in den Handschriften sind natiirlich so wenig

ausgeschlossen vie in der Anthologia Palatina.

2) Vgl. hierzu cod. Yoss. 47 fol. 697 hei Berthelot Introduction p. 215 '0

’IouOTivtavoi oOtioc '/.irXr^z (y.iy.Xr^ai cod.) td rrpoc to <;>ov IxaBtu xtX. Und die auf

eine unzuverlassige und junge Quelle zuruckgehende Notiz hei Berthelot Texte 105,21

(ganz unsicher ist auch das Citat La Chimie au Moyen Age p. 98, erfonden ein

anderes ehenda p. 102).

3) Olympiodors Schriftstellerei kann noch in diese Zeit fallen.

4) Agyptisches Empfinden laBt dafiir nicht den K5nig, sondem die Konigin

wahlen, die zugleich als Gegenbild der Isis, der Herrin geheimer Weisheit, er-

scheint.

5) Der Titel begegnet in Palmyra und bei den Nabataern.
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die Berufungen auf die Bibliotheken der Ptolemaer, denen angeb-

lich. die Greheimlehren entstammen. Als Schriftstellerin im engeren

Sinn wird dabei Kleopatra nicht gefaBt. In der Tat feblt ilir

Name in dem Autorenverzeichnis des Codex M (also wohl der

Sammlung des Theodoros) *), wiewohl die kleine Selirift iiber MaBe
nnd G-ewickte anch in ihr einer Kleopatra zngewiesen scheint.

Komarios gar erscbeint natiirlich nur hier.

Von den im Index aufgezahlten Einleitungsscbriften sind nun

in cod. M nur Anfang und ScMufi (Stephanos bis in die Mitte der

neunten updcic und der Schlufiteil des StdXoyoc (fiXoaoftov xal KXso-

irarpa?) erhalten. Alles Dazwischenstehende ist durch einen groBen

Blattverlust zwischen Blatt 39 und 40 der Handschrift ausgefallen

2

),

und keine der zahlreichen jiingeren Handschriften ersetzt uns das

Verlorene. Nur eine spate Handschrift, der 1478 geschriebene

Parisinus 2327 (bei Berthelot A), bietet ein kurzes Stuck von der

yorletzten Schrift (Ko^eploo cpikoaopou SidXeiu; icpoc KXeom&Tpav) mit

der letzten zu einer in sich unmoglichen Einheit verbunden. DaB
hierin das fur die TTberlieferungsgesckichte entscheidende Problem
liegt, hat Berthelot bei seiner Behandlung der tjberlieferungsfrage

(Introduction p. 179) nicht erkannt und die Schrift arglos nack A
veroffentlicht. Wir miissen zunachs't die Bestandteile sondern und
von der alten Handschrift ausgehen.

Die neunte Vorlesung des Stephanos endet auf Blatt 39 der
Handschrift mit den Worten: u yap, pqaiv, Xeyet etc tyjv tmv elSwv

avayt&vnjotv
8

)
1 5 tpboeu; o&pdytat yoaernv Sy; puoo pyo i, raota

dvaXodp,eva itdvta %aTEpy<it^siat. xt obv law tooto to dvaXoaou;

Ssopo lid xobc Cwjtobc

4

), xcd §££at xpoxov xbv IltXtxlac
ot(J.a av&et too xV7jx.oo t$ 7tpo axay Ivti XoXy ifj <; ajj, 7t£Xoo.
xal xata plav xa£tv t&v Gcojmov eopvjast? ttjv avotXootv. Ssopo xal lid to

Xsoxov
, xai xdXtv lid to anzo v) dvdXoat? • d y a X 6 a (a c) sic oStop

1) Vgl. Berthelot Origincs de VAlchimie p. 128. Auf das von mir behan-
delte Einleitungsstuck (unten 16, 76) bezieht sich das Citat bei Berthelot Texte
316, 3 und kann sich sehr wohl die bildlicke Darstellung der xpocoTtoda (Berthelot,
Introduction p. 132) beziehen (vgl. unten S. 19, 174).

>

2) DaB es schon vor dem XIY. Jahrlmndert geschehen war, wird die Ab-
schrift B (Paris. 2325) zeigen.

3) Anders ist die Fassung bei Berthelot Texte p. 46, 22, doch vgl Ideler
II 215, 16 u. 36.

4) Der Abschnitt beginnt bei Berthelot 48, 4 (pips o'rj xal xob; £top.ob; xafte£i)?

6171(0 p.Ev. Den Text vgl. ebenda 48, 16. Der von Stephanos benutzten Handschrift
stand der von Pizimenti (Padua 1573) fiir seine Ubersetzung benutzte Text naher
vgl. Kopp, Beitrage zur Geschichte der Chemie S. 140.
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afroStp Xsoxtvcov ^oXcnv 1
). cpTjaiv oov * tc koibi aonj *q avaXoacc;

aoToc ae StSdtaxet X^a>v * la %& tw xal y syvj as Tat

2

). apa tl ytYVSTat;

oox apa toe vospde; xat cpTjctv sv Tote Coyote p.stoc to la x<£tg> xal

Y s (Blattende). Es liaiiclelt sick um eine Erklarung zweier ver-

schiedener Abschnitte der <£>ogixoc xal MootixA Pseudo -Demokrits
(dva<pd>V7]aie T&y sl5<nv mid rcepl Co^aiy) aus einander. Granz ahnlich

ist in dem Synesios-Traktat ( Texte p. 59, 15) die yon Bertlielot

miBverstandene Stelle xal iva vo7}GG)p,sv otl sx t66v oTspecov Xa^pavsTott

toc 85aTa, xooveavi to Sv-Joc, opa 7cd>e state toc5s sv (toic) Co>|rot£ * xpoxov
KtXtxtov xal ^ptaroXo^tav xal xa b^. xa &vfrq ete<bv kd'qkaaev

fjp.ty otl 1% twv OTSpewv toc SSaTa Xa(x(5dystat. xal tya 7
]
[rag areicrj] ott

TaoTa ooTwe S^et, frsra to sketv oopoy acp'&opov eiTtev xal 55 top

ocGpsGToo xtX. In dem Stephanos-Text ist die Erganzung des

yerstlimmelten Wortes ye^asTott) also sicker und selbstyerstand-

lick. Blatt 40r beginnt ebenfalls mit einem Worttorso Xsoay xal

otX^&etay sittov (unten S. 14) % und auck kier mackt der Zusammen-
kang die Erganzung (sxd)Xeaav sicker. Der Blattverlust wurde

fruk bemerkt; das sekarfe Auge meines Kollegen Prof. Raklfs

entdeckte &uf der Pkotograpkie nack dem ye auf dem Blattende

und vor dem Xsaav auf dem Blattanfang je einen kleinen wage-

reckten Strich, der offenbar die TJnvereinbarkeit andeuten sollte.

Auck hat auf Blatt 39v unten am Rand eine Hand des XV. (oder

vielleickt des ausgekenden XIV.) Jakrkunderts zugefugt XdtcsI fts to

XeTrcov Xtay, & Sorgsame spatere Sckreiber brauchten daker

nickt einmal selbst auf den Sinn zu ackten
,

um" den Blattverlust

okne weiteres zu bemerken. Wenn also unsere zweitalteste Hand-

schrift, der Paris. 2325 (B, XIV. Jahrh.) zwar yev^aeTat am SchluB

ricktig erganzt, danack aber den Rest der Seite frei lafit und yon

den Sckriften des Komarios und der Kleopatra keine Spur zeigt,

so beweist er gerade damit seine Abhangigkeit von M; ikm folgt,

nur yerstandnisloser, Paris. 2275 (C, XV. Jakrk.). Ebenso scheidet

der Leidensis Voss. 47 aus, der das "Wortungetum Y^Xeoay im Text

bietet, damit aber den Traktat beendet. Die von Ideler benutzte

Handsckrift vereinigt in dem Texte la xdteo xal yeXecav xal &Xtj-

^saav xal aX^D-stay ewcov zwei ahnlick urteilslos gemackte Ab-

schriften von M und gibt das Eolgende als Text des Stephanos.

Auck sie ist damit klassifiziert 4
).

1) Es ist der zweite Satz der Xsoxot, £u>,uot vgl. Berthelot 189, 13, dvdXoxs

uowp gttooou M.

2) Bertlielot p. 53, 5, Pizimenti bei ifopp p. 143.

3) Berthelots Angabe Introduction p. 181 ist fur M falscli.

4) Iiinzufugen lafit sich den weiteren von Berthelot aufgezahlten Hand-
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Eine abweichende Stellung nimmt, wie ich friiher erwahnte,

Paris 2327 (A) ein. Ans den anBerordentlich nnklaren Angaben
Berthelots {Introduction p. 181) gewinnt man folgendes Bild. Zu-

nachst ist yor der in M nacbgewiesenen Liicke nach den Worten
ioc vospoc xod tp-qaiv eine voile Seite eines fremden Textes einge-

scboben, deren Anfang Berthelot angibt o piyac ('0)Xo|i:ud8a>poc ev

cote kfpoic iTttocso'&v] to jj,oar/]ptov Tyjc XPDa07trjdac- Er sebeint diesen

Text dem Stephanos znzuschreiben; in Wahrheit stammt er ans

einem Paralleltext, den Berthelot selbst im Textband S. 426, 7

(vgl. anch 448, 12) abdraekt l
). Es ist eine Einlage, wie A sie oft,

z. B. gerade an dieser Stelle, macht; man vergleiche Berthelots

Apparat zu S. 426 2
). Nadi ScliluB dieser Einlage folgt in A

;

[isra zb set y. a t o)
,
%al y e v yj

a s t « t ixdcXeaev xal aXvjdsiav ehrd>v.

Anch A oder vielmehr seine Hauptqnelle ist also von M abhangig
nnd hat iiber den Blattverlnst einfach hinweggelesen. Die beiden

Worttriimmer ye nnd Xeoav erganzte er, was nach dem Texte leicht

war, und stellte durch Einfiibrnng des Singular einen auBem An-
schein der Einheit her; wirklichen Sinn konnte er natiirlich bei

diesem tibergang von der elften znr siebzehnten Schrift nicht ge-
winnen. Berthelot hat das nicht bemerkt, doch ist ein Zweifel an
dieser Tatsaohe nberhanpt nnmoglicb. Ich fiihre gleich den zweiten,
nicht minder scblagenden Beweis an. Schon vorher hat A fol. 8r

ein Exzerpt ans Zosimos geboten, das auch M fol. 9or hat und
Berthelot Texte 113, 8 ff. abdruckt. In der Mitte schiebt A wieder
ein langeres Stiick ans einem andern Abschnitt ein 3

): Sce^avoc 81

tp7jat.v * Xaf3e sx twv csoodptov ocoixsteiv apaevixbv dvtutatov xai xattbeatov

xtX. Es ist das nnten abgedruckte Stiick ans der Kleopatra-Schrift
S. 17, 98. Wenn A es hier als Stephanos-Text zitiert, so ist das nur
moglich, wenn in seiner Vorlage Schrift 11 unmerklich in 17 iiber-
ging, diese Vorlage also M war oder ans M stammte. Es war ent-
sehnldbar, wenn man in friiherer Zeit gutglanbig weitergab, Ste-
phanos zitiere die Unterkaltung der Kleopatra mit den Philosophen

;

schriften noch Constantinop. bibl. Patriarch. 114 (XVII.—XVIII. Jahrh.). Auch
diese Handschrift, die ich im Jahre 1899 sah, verbindet die Kleopatra-Schrift mit
der neunten des Stephanos.

1) Natiirlich mufi man die Fassung der Handschrift A fol. 163r und 216r
vergleichea b 8e peya? ’Olopjcrietopoc dvaypdtpet Set tv tots bypots tjtujxebiir) tA aoct^ptov
Tf,s XpucoTiotta;. .

lr

2) Die Goldgier der Renaissance-Fiirsten und ihr Interesse an Geheimwissen-
schaften hringt die Nachfrage nach solchen Texten. So komponiert der korfiotische
Lobnscbreiber wenn er seine alten Vorlagen zu oft kopiert hat, selbst etwas
JNeues, anscheinend Yollstandigeres.

o) Berthelot Note zu 114,7. Leider ist der Text nicht Toll mitgeteilt.
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wenn aber Berthelot das trotz seiner eigenen Untersuchungen als

selbstverstandlich voraussetzt und sein Gegner y. Lippmann es

nachspricht (a. a. 0. S. 50), so siekt man, wie wenig beide philolo-

gisch zu denken vermocbten. Der in A anf dX^&siav ekt&v folgende

Text verlauft nun nieht wie der Text in M fol. 40r
;
Bertbelot er-

klart A fiir vollstandiger und besser, macbt aber bier keine naberen
Angaben; wir boren nur, daB A alle sieben Planeten mit ibren

Metallen aufzahlte *)> wahrend in M (unten S. 14, 7) nur yier Pla-

neten erscbeinen und nur bei den beiden ersten die Metalle genannt

sind. Moglich, daB letzteres anf Nachlassigkeit des Schreibers

weist; ersteres, die Aufzahlung von sieben Sternen und Stoffen,

ist sicker sinnwidrig. Der Gedanke gebt bier nicbt von den

Planeten und ihrer Zabl, sondern von den vier Brstoffen (atoiyela,

atop-ata, ooat'at.) aus, vgl. Bertbelot p. 167, 20 odatac sxlXeasv 6 Atj-

p,oxpn:os ta -csasapa awpata, yaXxov sXeys xal otSvjpov xal xaaauepby

•xai {j,6Xo(3c5ov (vgl. 196, 19) oderZosimos ebenda 112, 19 xaXov ISeiv v&v

Tsacdpwv p.£TdXXo)V xclq p,STa(3oXas, p.oX6(3§oo, yaXxoo, dc/jpoo (datpou M
und dazu das Zeicben des Mondes und Silbers, die Abscbriften machen
aus letzterem ap-fdpoo und nennen es als funftes Element) xaoattepou

si? id •j-svso'&at t^XsiQV ypoadv. Eiir das Gold ware bei dieser Aufzab-

lung gar kein Platz. Die vier Grundstoffe, aus denen es bestebt,

soil der Alchemist anordnen wie der Weltschopfer, d. b. nacb der

Stellung der ibnen entsprecbenden Gestirne, Aucb hier bandelt es

sicb also um eine entstellende Einlage in A, so nachdriicklich Ber-

1) Eine Ebersetzung dieses Btuekes gibt als Stepbanos-Text Bertbelot Intro-

duction p. 84, dock ist sie zu kurz, um die Zusammenhange zu zeigen. Ick gebe

sie dennoch, um die Wertlosigkeit dev Falscbung zu erweisen: Le demiurge plaga

$ahord Saturne, et vis-a-vis le plovib, dans la region la plus elevee, et la premibre;

en second Ueu^ il plaga Jupiter vis-a-vis de Vetain, dans la seconde region ; il plaga

Mars le troisieme, vis-a-vis le fer ,
dans la troisieme region

;
il placa le Soleil le

quatrieme et vis-a-vis Vor, dans la quatrieme rSgion; il plaga Venus la cinquieme

et vis-a-vis le euivre
,
dans la cinquieme region ; il plaga Mercure le sixieme, et

vis-a-vis le vif-argent, dans la sixieme region ; il plaga la lime la septieme, et vis-

a-vis Vargent, dans la septieme et derniere region. Also las A in dem Text unten

B. 14, 7 und schrieb Z. 8 wobl dvtnTcc'ttp v.aX -rcpuiTip. Fiir bop'ipyopov Z, 9

setzte er -xatftftTepdv ein, lieB aber dabei nacb Berthelots Fortsetzung das alte Zeicben

neben dem neuen. Weiter scbob er die Erwabnung des Ares und Eisens, sowie

bei Helios die ganz unpassende Erw&bnung des Goldes ein, fiigte Aphrodite und

Hermes hinzu und gab letzterem das Quecksilber, setzte aber aucb bier ein

doppeltes Zeicben, weil seine Hauptquelle es ja dem Zeus zugewiesen hatte,

Endlicb fugte er bei Selene das Silber bei. Seine Arbeitsart ist danacb durck-

sicbtig. Schade, daB wir in der Kleopatra-Sehrift nicbt mebr die voile Aufzablung

der vier Urmetalle baben (aucb A fand sie nicht mebr); ibr System weicht offenbar

von dem Hauptsystem stark ab.
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thelot (z. B. Introduction p. 294) auck wiederkolt versickeri, daB

nur dies der vollstandige und eckte Text des Stepkanos sei.

Nack Scklufi dieses Stiickes, d. k. nack den Worten ev tq iSEa

SoS'fl (nnten S. 15, 23), soli nun nack Bertkelot Introduction 182 in der

Handschrift A fol. 74) der SckluB der nennten Vorlesung des Ste-

pkanos anf drei Seiten folgen, sogar mit deutlicker Kennzeicknung

des Sckriftendes. Hiernack folge die Sckrift des Komarios, die

Bertkelot Texte S. 289 ff. aus A akdruckt. Aber als ikr Anfang

wird nns wieder bier und in dem fruker ersckienenen Textband

fol, 74r der Handsekrift angegeben 1
). Sicker mit Keckt; Omonts

Inventar lafit den Stephanos fol. 37r

,
den Komarios fol. 74* be-

ginner und scklieBt selbst die Vermutung, daB jene drei Seiten

des Stepkanos-Scklusses uberkaupt in A steken konnen, aus. Auck
fehlt in der Inkaltsangabe der neunten irpa^t?, die Bertkelot selbst

Introduction 294 gibt, jede Spur dieser drei Seiten. Die Verwir-

rung wird sckeinbar nock groBer, in Wakrkeit aber die Losung

geboten, wenn wir die Angaben des etwas friikeren Werkes Les

Origines de VAlcJdmie (1885) S. 349 kinzunekmen. Hier keiBt es in

einer Besckreibung des Bertkelot . damals nack Paris gesandten

Codex M, yerglicken mit A: Les logons de Stephanas vont du fol. 8

au fol.44

2

). — El'les s’aocordent en general avec le texte du no. 2.327,

au folio 44, 5e ligne en remontant. Mais d ce moment il manque ici

trois pages du man us cr it 2.327 (73. 74 et 7o)s
),

pages gui

renferment la fin deStSphanus et celles gui poursuivent et sont formees

presgue entierement par le debris d’un autre petit traite
,

attribute d

Comarius. — Le ms. de saint Marc poursuit, sans solution de conti-

nuite apparente, comme ce dernier traite
,
par les mots: orav

4

) tJjv

ziyyqv rabnijv ttjv 7i£pi%a,\rj pooXsake etc.
(
saint Marc. fol. 40 l. 4 en

remontant), c’est-a-dire oce r/]v isyyqv laorqv TtepaaXfjs pooXeafrat (ms.

2. 327, fol. 75, l. 2 en remontant) B
)
pendant 7 pages, jusgu’a la fin

du traite

:

svraoka gc/p if]? ytXoooiptac q teyyq 6

) xercXvjpmou (saint

1) Ebenso in der Beschreibung von A Origines de VAlchimie S. 337.

2) Sie reic.hen in Wahrheit bis fol. 39T Ende. Bertbelot rechaet hier den
ersten Absatz der Kleopatra - Schrift hinzu; er endet h xfj iofr] SrfSl) xai fol. 40
(nicht 44) Zeile 5 von unten. Von hier rechnet Berthelot im Folgenden.

3) Die drei Seiten in A sind falsch angegeben, da nach Obigem die Komarios-
Schrift 74r beginnt. Ihr Anfang bis zum ’Wiederbeginn von M in der Kleopatra-
Schrift bei Berthelot (bjj,eT« ouv, 4 tplAot) umfaCt in A die Seiten 74r

,
74* 75r.

Bertbelot bat also Seiten und Blatter verwechselt.

4) Ausgelassen sind die Worte xai up.ei;, & csi'Aot.

5) Es ist A 75r
,

die bier angegebenen Varianten feblen im Textband, er-

klaren aber die Schreibung von Lc (Paris 2252), der uberfliissig ist.

G) Nach dem Textband q xvjs cptAoootplas •Uyyrj in A, in M sollen nacb ihm
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Marc 43
;
ms., 2.327, fol. 7Qv°). Ich branche anf die Kette der

Verwechslungen nnd Irrtiimer, die einem angesehenen Gelehrten

bier anf ginem ibm fremden Gebiet begegnet sind, niebt weiter

einzngehen. Der eigentlicbe Fehler seiner Untersuchnng liegt

darin, dafi er die klaglicbe Verkleisterung der alten Liicke zwisehen

^(v^a&zai) nnd (ly-£)Xeoav in A nicht erkannte und einen selbst

grammatisch unmogliclien und sinnlosen Text rubig dem Stephanos

znschrieb, ja als einzig echt und vollstandig erklarte, ohne ibn,

sei es aueb nur in den SchluBworten, mitzuteilen. Das zog den

weiteren Irrtum nacb sicb, daB er den unten abgedrnckten Text

nach Belieben bald als Stephanos-Schrift betracbtete, weil er in A
so zitiert wird, bald als selbstandige Scbrift des Komarios, weil

er in demselben A so iiberschrieben ist 1
). Sobald wir ibn naker

ins Auge fassen, wird ein Zweifel an dem Sachverhalt nnd Her-

gang nnmoglich.

Das Komarios-Stiick, das Berthelot im Textband als besondere

Scbrift geboten hatte, ist als solcbe in sicb ganz undenkbar. Hack
einem christlichen Gebet, das etwa den Einleitungen des Stephanos

entspricht,. folgt die Bescbreibnng (swppacic) eines Bildes, wie es

in Prachthandschriften des Altertnms durcbaus moglich ist: ein

sitzender Priester belebrt die Kleopatra oder bietet ibr ein Buch

dar. Das Bild gehort ofienbar zn dem SchluB der alten Kleopatra-

Schrift: tooto to [umajptov l(tdc'&ofrev 9 aSsXcpot, 1% 'frsoo %cd oc

Kopiapioo tod otp/tspecoc. Dann folgt ganz knapp eine Lebre und

die Angabe, daB Kleopatra ans dem Bucb des Komarios nnd den

Scbriften der andern Alchemisten eine Bliitenlese gemacht bat.

Hierauf einige Exzerpte liber die Einteilnng der Alchemie, dann

sind wir mit einer ganz sinnlosen tJberleitung plotzlich in den Dialog

der Kleopatra mit den Pbilosopben nnd zwar genan an dem
Punkt (Ende von fol. 40r in M), an dem A die friiheren Ex-

zerpte ans dieser Scbrift abgebrocben hatte.

Yollig nndenkbar ist nnn, daB der Scbreiber von A, der diese

Texte niebt als Einleitung, sondern mitten im Bncb bietet, sich

den ganzen ersten Teil seiner Ansfuhrungen nnr ans dem Index

die Worte fehlen (sie stehen in Wahrheit in M). In Lc folgt ihnen t&os. Der

vollkommen unbrauchbare Bericlit des Solines Berthelots iiber Vatic, gr. 1174

(Archives des Missions scientiftqties et litteraires III ser. tome XIII p. 8^5) zeigt

zum UberflnB, daB diese Worte als der deutlich angegebene SchluB der neunten

Tcpa&c des Stephanos betrachtet wurden, der angeblich nur in A erhalten sei.

DaB sie nach seiner eignen Angabe das Ende der Komarios-Schrift bil&eten, igno-

rierte Berthelot dabei.

1) Sp&ter scheint er dann geglaubt zu haben, daB der Text zweimal yor-

kommt.
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- VOIX M gebildet und dabei doch’ die Schrift des Komarios nieht von

der Lehre der Kleopatra getrennt haben sollte. Yielmehr hat A
tatsachlich neben M cine Nebenquelle, in der zwar die ubrigen in

der grofien Liicke verlorenen Schriften nicht mehr stanclen, von

dem Anfang der 16. aber noch ein Blatt erkalten war 1
). Dies

arbeitete er hier — freilich an nicht passender Stelle 2
)
— ein.

Ganz wertlos ist also A durchaus nicht; er hat neben einem Apo-

graphon von M noch mindestens eine alte ebenfalls auf die (3ij3Xoc

©soScbpoo zuriickgehen.de Nebenquelle. Freilich ist ilire Uberliefe-

rung so sehlecht 3

)
und A selbst iiberarbeitet und mischt seine

Quellen so willktirlich um den Anschein eines neuen volleren

Textes zu gewinnen. dab seine Bedeutung praktisch dennoch sehr

bescheiden ist.

Nicht von diesem Text
5

sondern von detn zweiten, in M er-

haltenen Stuck mochte ich ausgehen 4
), Es lautet

:

M fol. 40 r (cxoijBia &%A)|Xeoav xal aXTj’&siav sItcov, stepot 81 adnata IxaXsaay,

aXXot t|)dv , y-a! oox eVcataav. %al Sia todto laTcapT] y) rcXdtVT]

Iv tcp xoojxtp 8ta to ttXtJ&os ttov I7u<ji>vd(m6>v, .%ai oi fiypoysg iirXavTp

xbjaav %aX kicoa'cpaxLc&rjaav zffi aXiqftskxc nrepi tcnv tsaadcpcny atot-

5 yemv %al mv rcsvte . . . b\q aota yap a7coa$Cetat. Tivse p.sv (obv)

IxaXsaav (ao)ta adnata %ai I'fhjxav abm %az£vam aXX^Xmv, Ttadcbc

§{b]ttsv abm 6 SY][uoopydc ’ Tcpmov piy I'Oyjxav toy Kpdvov, xatsvavu

aotoo tov [idXipSov ly tip arlyst zfy aycotarcp. %ai Tsd*e6taoiv abtov

xov Ala, vcai xatlvayu aotoo tyjy bSpapyopov Iv tcp ateyet, tip Seoteptp,

10 xai isdefotaoi [jlst’ abtdv toy "lIXiov Iv t(p oteyei rip p,scstp
?
7ai te-

•&et%aot [ret
5

akbv d)V EsXtjvtjv ly tcp atlyet tip loxattp, %marov

Tcpoc tb[v] Stspov, ttaftdx; Hhjotev abta 6 STjfuoopyoc. %al too stspoo

exaatov Sitemtat %ai svl tpo)(tp 67coCet>yv6oVTat, %ai etc ar\p Staxovst

aototc, 7ai St
5

evbc TcvebjAaTos otspyovtat xal ly dXX7jXotc atevtCooatv,

1—23 Yon Bertbelot unterdrtickt
,

2 cjjdv] Betov. Das Ei ist die xexpaawpfo,

vgl. 96, 1—7. 5 Liicke von mir angegeben (wie imraer). 6 adjpaxa vgl. Bertbelot

p. 167, 20 ff. 7 aus IOtjxsv (?), 13 drqp, 14 Gx^pyovias, vielleicht

CTr^pyovxai ?

1) Yielleickt entkielt es auck nock den SckluB der fiinfzeknten (vgl. oken S. 9).

2) Die ricktige ware nack M 39T gewesen.

3) $ie kewakrt trotzdem einzelnes Bicktige, so die in M verdorbene Form
des Namens Komarios und die Glosse dp'/tepeu?.

4) In M sind xiker einzelne Worte mit roter Tinte alckemistisclie Siglen
gefugt, die in meiner Pkotograpkie undeutliek sind. Ick gebe sie mit geringen
Bericktigungen nack Bertbelot. Interessant ist, da6 zu xcop stets die Sigle des
6eTov a^axov gefugt ist; clas zeigt trotz des grieckiscken Wortspiels persiscken
EinfluB.
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15 %ai bv aXXriXoiq oovsxSY]p.coatv. xai csov dXX^Xotc xaTaXoooaiv xocl iv

czeycuq aikd&v 7cepwcato5otv
,

[xai xaXo><; gftqxev aota 6 Stj-

(itoopjoc] ‘ Iv y&P 'c'S Til eSptootovtat xai Iv Tip dlpi &7rdpxoDot xai iv

oSatt xai 7C0p[ elotv. oXa>£ elp^vqv [ist
3

dXXTjXcov exol)aiv >
xai sic

8t][uodpy6? [Staxovei aoToic xai] Stoixet aoTOoc, xai Ivi 0>T$ orcs-

20 Ce6X'®,Y
l
oav rc&VTecj xai iv rcdjra rctovTar lx ^ocp zrjq Y*)S TpecooVTau

xai exacTov aoTibv to fSiov Staxovst xai Iv T*g) otsyY) rg IStcf, tbtaxat

xai to 'friXTjp.a too rcs?roi7]XQTO£ icotet. xai IxaaTov akibv [Iv t^ y§]
xexpoTrcat Iv t*# IStcf 86^.

Kai 6[tsic, d) ytXoi, 8tav ttjv tsxvtjv TaoTTjv ttjv 7rsptxa(X)X7j poo-

25 Xrjod'a npoosyyLGou

,

fiXeners tyjv yoatv T&y poTay&v rcd&ev spxovrat.

m [rev yap lx zcbv opecov xaTep^ovtai, [xai Ta piv lx zr\q ^q ava-

f. 40v
<p6ovTai, xai Ta p,sv lx xoiXaScov avepxovjtat,] ta Ss lx xeSicoy (av)dYOVTai.

otXXa (BXsttsts ntiq wpoosYYiCeTe aoTois’ Iv xatpots y<*P CtSiGLc) xai

Iv IStoxc Tjpipatc TpoY^aaTs aim* xai IxXe^aaxte lx twv vtJooov tyjc

30 'fraXdaaTjs xai lx ttJ<; x®Pa$ ‘tffc avcotdcTYjc • xai pXsrcsTe tov aspa

tov Staxovoovra abxolq xai tov oitov tov TcepixoxXoovTa abzolq. p//]

Xo^vtjts p/yjSs •fravaT&a'yjTs. pXsTrsTS to ^siov oScop to tcotlCov aom
xai tyjv vs'fsXifjv rf]V [3aaT&Coooav a&Ta xai tov depa tov xopspvwVTa

aotd, xai oxav svcoO’cooiv
,

iv elatv xai olSsic SovaTai Sia^(*)pi£siv

35 aota, ItcsiSt] laoofiaTcbxbjaav iv irta oooia.

’Aftoxpt&elc ’OatdVYjc xai oi cov aoTip bvzeq elrcov T-g KXsoTcaTpcj *

Iv aoi xsxpoxTat 2Xov to [rooTTjptov To cppixtov xai xapdoo£ov * aa-

<p7]viaov ^[itv TYjXaoY&c xai 7tepi tcov GTot^stoey ‘ elxs n&q xatlpx^at
to avcoTaTOV Ttpoc to xaT(&TaTov xai tcwc avspxsTat zb xarcotaTov x:pbc to

40 avcoTaTov xai xwc Iyy i'C£ ' ^o [ilaov xpoc to dvcoTatov xai naztizazov

xai oox axapYOoat Ta [ispTj too TrposXiteiv xai svoo&fjvat (elg) to

pioov, xai ti (to ajjLjxa) zd>v ozor/eicov aoToic, xai n&q %azsp%ovzcu

Ta 88aTa Td soXoYTjpiva too iraoxs^ao'&ai zobq vsxpooc Tcapstjxevoo^

xai X£^sS7j[xevooc xai Te&Xip,(pv)svoo(; iv axdTtp xai YVoycp ivtog too

45 "AiSod, xai nwq dosp^szai zo fdpp,axov t^c Ca)^? xai dpoTCvtCsi

aotODc d)<; H otcvoo BYsp^vat toic xr^TOpatv, xai z&q slosp^ovtat ta

via oSata a^rep Iv t^ ap^ .... z'qq xXcvTj^xal iv t^ xXtVYJ tixtopisva

xai p.sTa too (pmbq ip^d(isva, xai vs^sXyj paoTaCst aotd, xai lx ^a-

XdaoTjg dvapaivsi ^ V£<psXvj ^ paoTdCooaa za oSata, Ta fep/favtofl-evTa

50 Ss O'scopoovTs^ ot ^iXdoo^ot ^atpovTat;

f. 41r CH Se KXeoxdtpa e<py] rcpbq abzobq * Ta BSaTa elosp)(dpisva dyoxvi-

24 Nach xai Zeilenende, das 6 1st am Anfang der caclisfen Zeile etwas aus-

geruekt imd breifer gescbrieben (der Scbreiber will einen Sinnesabsclrnitt be-

zeichnen, der aber rtack seinem sonstigen Gebraucb dabei scbon bei xai beginnen

kann). 25 (3ouAea$s. 28 Oder iyy.alpwz yap xai 32 ^avaTtucJTrjTai. 36 timdviqs,

41 dnavrouau 46 Vielleicbt xA^xapstv ?
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Cooot m a&y.am xai m «vs6(j.ata lyxexXetopiva xai daftsvyj ovm.

ff4Xiv ydp, (frjdv}
ftXtytv tksaTTjaav xai rcdXtv rcsptxXeia&fjaovTat Iv

t(p AtSy] xai xaTd [uxpbv ?>6ovTat xai dvapaivooaiv xai IvSbovTat

55 rcowtlXa xai SvSo£a ypcbfiaTa, xaddxsp mav&r] Iv tqj eapi, xai atko

to lap ebypatvetat xai ydwoTat Iv Tyj &patoT7)Tt, 7]V xspixstvrau

Tplv §1 Xsym Totg so <ppoyooatv * Tag (3otavag xai Td ator/sta xai

Toog Xt&oog <kav lxatp7]TS lx twv tottcov aoT&v, cbpaiot [lev <patvovTat

Xiav xai (itAXtv) oby <*>patot, kstSv] td xavxa to xop SoxijidCet. otav oe

60 IvSoatovTat r/jv Sd&xv lx too rcopbg xai tyjv ypotdv r?
l
v weptyavf}, Ixst

opdastg [istCovsg, Ixst 8o5a xexpop^eVYj, to o7cooSaC6[i£Vov xAXXog,

xai xooT7)g [isTapXYj'frstaa elg ^soT^ra, OTav Iv Tfp xopl TtfliQV7j<oa>)atv

akd. &axsp to sp^poov oxo T7]g yacTpog u#7]vo6p.evov xatd (Jpayo

ao5st, ots os 'Trpoaeyytcet 6 [itjV 6 vevojitapivog, ob xcoX&STat too jjl-Jj

65 siekd’eiv, ooToog bxdpyst xai t) Tsyv'/j aoTT] 7) afcAyaatog. Titpcboxoo-

olv aoTTjv xXoScovsg xai xbfiaTa aXXsiudXXTjXa Iv Ttp
f/

At8y] xai Iv t<p

Td<pcp, Iv cp xaTdxstvxar OTav 8s avecoy'&yj 6 Td<pog
}
avapTjaovTat abtd

15 AiSoo &g ota ppsyog lx yaaTpog. ^stopTjaavTsg ot cptXoaocpoi to

xaXXog old <piX6<3Topyog piTjTYjp t6 Tsydev 15 aoryjg [3pl<pog tote CtJ~

70 Tooat rccog iva Ti&YjV^amatv <5>g (3pl<pog tyjv Teyv7]V TaotYjv dvtl yd-

XaxTog Tolg oSaatv. [Uftettat yap vj tI^vt] to (3pe<pog, IxetSrj xai

mg t6 pplyog jiopyooTat* xai ckav TEXsccody) Iv TooTotg xaatv, ISoo

[iooT7]ptov laypaytcpivov.

’Arch too vov SI Ipoa ojilv TrjXaoycog, ttoo xetyTat Ta OTOtysta xai

£ 41Y 75 at pOTdvat* Iv alvtyjiaotv 8s ap5ofiat too Xsystv dveX'O’S
j

-etc tvjv

aTsyTjv r/jv dvtOTdTco eig to Saab opog Iv SsvSpotg, xai ISoo TrlTpa Iv

Tyj dxpaipetcp xai lx TTjg xsTpag Xd^e apaevtxbv xai Xsoxavov •O’etcp.

xai t8ob Iv Tyj piay] too opoog xaTW'&ev too dposvtxoo, Ixst lattv rj

6p.6Co5 aoTOO, Iv
yj

IvooTaij [xsO-
3

^g lyet ttjv ziptytv — xai yatperat

80 ybotg Iv (poost— xai IxTbg abTOo oo xatvootat. xaTeX-O-s slg tyjv AiyoTma-

xy]V '9’dXaaoav xai dvdyaye [left
3

eaoToo lx T^g ^d[i[ioo lx TTjg xvjy^g

to Xsyopisvov vtTpov xai svcaaov aoTd dXX^Xotg, xai aoTb I5dyst e5o) t6

rcajipaysg xaXXog, xai IxTbg aoTOO oo xaivobTat. piTpgy ydp law tj

6[i6Co5. ISoo yoatg Tyj (pba si aVTaxo8i8oTat. xai OTav Td xavTa laop,sTpa)g

85 aova^potayjg, tots vtxcaatv at (poastg Tag (pbastg xai TlpxovTat Iv aXX7]Xatg.

BXItcstSj aoy>ot, xai oovists. ISoo ydp to TrXjfjpcopta TTjg TsyvTjg

[twv] aoCeoy^sVTWV vop.ytoo ts xai vo^7jg xai yevo[isvo)v sv. ISoo at

PoTavat xai at Stacpopai aoTcav. ISoo skov op,tv rcaaav ttjv aX^etav *

xai TcdXtv Ipw 6[itv* PXItusts xai oovists otl lx r^g ^aXaaa^g dvsp-

53 Wolil TtaXat yap. 57 Uber pota'vac Sigl. des Queeksiibers. 59 (hpaTot*

62 o-rav] otl 68 Am Eand Trepl dp?. 70 Tt^rjvlawaiv. 74 Am Band dp. 7G Saabv.

77 Xe6xavoct 80 obxivouTai. 82 alxd] ccuto. 83 obx ^voutai. 86 abvete, vgl. 89.
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90 ypvzai za vscpvj paoTocCovTa za
e

68aza zd soXoYTjp-sva, xal abzd nozifei

Tag yaia<; xai ava<p6et zd arcsp[iara xai m ocV'&tj. ojxoEcoc xal to

^[JlSTSpOV VS^Og i|sp/O^SVOV SX TOO Yj[JlSTSpOD gto^sEod j3ao%Cov tA

-freta bdaza xal tcotECov Tag (3oTdvag xai m CTOt^eta, xal ao§sv6<;

XpilCei lx twv dXXcov yacdiv. l5oo to rcapaSo^ov (i-ocsTTQptov, aSsXtpot,

95 to aYVwaTov oXoos, idoo 'fj aXiQ'frsia op.iv iteyavlpmat. (3Xs7Csts 7rco <;

xotCCsts Tag YaEa? DpUov xai rctog Ti{bjveiafl's rd Gnep^aza opubv,

oTrax; xapTcofpopvjoTjTe Sptptov xaprcdv.
v
Axooaov toEvov xal aovsg xal dvdxpivov dxpi(3<S)c Iv oIg Xeyco * Xaj3e

lx Twv Tsaadpcov aTot^sEow dpasvixov dv&TaTOV xal xaTobTarov darcpov

f. 42 r 100 ts xal pooatov
,

IcdaTa'fljJia apaev xal 'EKjXo, oTraig aoCso^wJaLV

ocXX^Xoig. Sarcep Yap ^ opvts Iv -&spp.dTY]Ti -MX^st xal tsXsioi toc

tpa aoTTjc, odtcoc xal op-eic O-aX^aTs xal XsubaaTs xal s^svsyxavTSc;

xal 7uotlCovt££ Iv tolc '9eEoig oSaatv iv vjXEq) xal Iv zqtcou; iy%<xbozoi<;,

[xal] oimpaTs sv crcopl p.aXaxtp ^STa too xap'frevtxoo ydXa%zo<; xai

105 Tcpoasxste lx too xattvoo. Iv Y<*p t$
rAt8

y)
xaT&xXstaov aota. xal

xaXtv I^YaYovtsc xoTtoaTs aoTa xpdxov KtXExiov Iv vjX'up xal Iv Toxoig

SYxaooTotc xal dTcrqaaTs sv Tcopi piaXaxtj) [xstoc YdXaxToc rcap'&svixoo

xal ftpoor/sTs lx too xarcvoo. xai Iv T(p
c
Ai§y] xXet'aaTe aom xai

Iv aacpaXslot xtVTjaaTs aom, p-s^pts av Y^v^Tat ^ xaTaoxsorj aoTdSv

110 csTspscoTspa xal oox dfto§L§paaxooaa lx too stopo?. xal tots Xap&v

16 aoToo xal OTav svco'&'fl r\
<J>0)(7]

xal to Trvsop.a xai Ylvawai

sv, tots sTcEppt^ov ITil ad)p,a apYopOD xal s£stg yjbaov, ov odx snooty

at twv (3aaiXsa>v a^O'&Tjxat. #

’ISoo to p.oaT7]piov twv cpiXoao^aiv, xai irepi aotoo £6<bpxiaav oi

115 rcaTspes ^p.cov too p.7] a^oxaXo^at aoxo xai §7)p.ootsoaai, -ftstov I)(ov to

siSoc, -ftslav xai T7)V IvspYstav. ^stov y^P ^cjtiv 0Tt svoop,sva<; x^j

'9,soT7]Tt Q’sEac arcoTeXsi zaq ooatac, Iv tp to 7cvsop.a aa>p.aT00Tat xal

ta 'S’VTjTa lpn|;o)(OOVTat xai 8$)(dp.eva to 7cveop.a t6 ISeX'&dv 1$ aoTwv

xpaTODVTai xal xpaTooatv otXX7]Xa. 6Sax:sp ydp to x:vsop.a to oxoTstvdv

120 to -TrX^psc [xaTatdTYjTOc xal afropiac to xpamov m ad^ara too p.7)

Xsoxav&^vat xal Ss^aafrat to xaXXoc xal tyjv )(potdv, 7]V IvsSooaVTo

lx tod SYjpxoopYoo dofevsl Y^p to awp.a xai to 7cvsop.a xal

Yj tj;o)^Y] Stoc to gxotoc to IxTSTa^svov * iTcdv 8s aoTo to -7rvsop.a to

axoTstvdv xai ppwp.oov d'liopXifi'&eEiri Sots (it) (pav'rjvai oojiTjv p.7]Te t^v

125 XP01^ too axoTOOc, tots (poTiC^Tai to awp.a xai xalp£Tai ^ $oyr\

xai to Ttvsojia oti aTrsSpa to oxotoc aTrd tod ctbp.aTO<; xal xaXstj

91 yec<c. 6p.ota)?] opms. 94 96 TtOYjvta^E. 101—108 Zwei

Fassungen durcheinander. 105 Vielleiclit -zaTaxXefaavTEc ? 108 Angabe uber M
falscb bei Bertb. 295, 19. 112 etc! awfxa aeX^vvjc xaH'Eeic ^Xlov (falsche Aoflosung

von Siglen, aber es sind keine beigefugt, B.s Angabe ist falscb). 114 £$op*tcJav

6{juv. 116 evo6p.evov. 120 TtX^piQc, 126 dxt] ots.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasge, 1919. Heft 1. 2
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427
^ t[)oy;!] to a<S[ia to rcspamcpivov

#

i'YStpat ^6 ^Atfioo xal avd-

ottj'&l lx too td<poo xal ilsTfep^TjTt lx tod axdtooc* IvSlSoaat yap

dtvsDjxditoatv xal 'freunatv, ItcbiSt) I^'&axev xal 7
)
^toVTj r?)c dvaatdcjeaic

180 xal t6 <pdpp,axov ttjc Cayrjc siaTjX'frev Tcpbc al. to yap 7cveo[ia 7cdXtv

scxppaCvsTat Iv Tq> adk^aTt [xal 7) (fox'/) Iv
<f>

law] xal Tplyst xaTe-

flsiY0V Iv yapqt tov daTraap,6v akoo xal doTcaCsTat ako. %al

o5 xataxoptebst akoo cxotoc, ItcscSt] oteIctt; (rcXTjpec) (pcotoc, xai oox

dvsysTat akoo ycopta'fHjvat eti etc t&v alowa. ’ xal yatpetat (t) tjioyT])

185 Iv t$ olxtp aDT^c, (Iv $ Icmv), oti xataXtrcooaa ako Iv axo'tet eopev alto

7nsrcXY]apiV0V ^cot6c, xal ^vdbxh) aktp, ItcsiSt] -fretov Yeyovev xat
3

ak^v,

xal olxet Iv a5T(p. IveSoaaTo yap '8’£6tt)toc <pa)c [xal ^v<b$7]aav] xal

dxISpa drc* akoo to oxotoc. xal Tjvtb'fbjaav itdvTsc Iv aya7og, t6 a<&|i,a

xal 7) (jjoyY) xal t5 rcveopux, xal yeydvaaiv sv, sv (p xlxpofttat to [jloott]-

140 ptov. Iv 8e T(p aoveLaeX'&eLV aDTa lTeXsub{h] to jxoax7]ptov xal lacopa-

yta-ib) 6 otxoc xal laxa^T) dvSpiac TrX'^pTjc yavnoc xal 'ikoTTjToc. to

Yap rcop aDTODC Tjvcoaev xal [xexepaXev xal lx too x^Xstod xfjc yaaTpbc

akoo ICtJX'&ov [ojjLOtwc xal lx T7jc Yao<cP&C twv oSdxcov xal lx

too dspoc too StaxovoovToc akotc] xal ako I^/jvsyxsv akooc lx

145 tod axkooc sic yok xal lx tcsv&ooc sic <pat§poT7)Ta xal 1$ da^hvetac

sic oYetav xal lx ftavaToo sic Co>7]V, xal IveSoaev akooc 'fretav 86?av

^veojjLaTtxiqv, ^v oox IvsSlSdoxovtq to rcptv, on Iv akotc xexpoxTat

oXov t6 (XDOTTjptov xal (to) ftstov dvaXXotcoTOV kcdpyet, Sta yap ttJc

dvSpetac akoo oovstalpyovTat aXX^Xotc Ta a&jiara (xal) I?epy6p,eva

150 lx TTjc YTjc ivSoovTai <p<bc xal So?av •freiav, ItcslSt) yj^&rjoav xaxd
43 1

*

y6aiv xa
'

L ^XXow&^Tjoav toic ay^aot xal I? otcvoo dve|oT7joav xal lx
TOO "AtSoo IS^Xdov. ?1 YotGTTjp Yap 7) too TCDpoc ksxev aoTooc xal
I? ak^c IveSoaavTo §o?av xal aoTT] tjvsyxsv sic IvdTYjta piav, xal

ItsXsuo^t] ^ elxaw c&\xaxi xal xal 7rve6p,aTt xal Iysvovto Iv.

155 DTCSTdYY] Yap to Trop Ttp 58<m xal 6 yooc Tcp dept, 6p.otcoc xal 8 i-Jjp

[XSTd too Ttopoc xal 6 yooc [XSTa too SSaToc xal to Ttop [xal to oStop]

(isTd too yooc xal to oStop p,eTa too alpoc, xal Iysvovtq Iv. lx Yap

130 Uber Trveu^a Zeiclien des Zinaobers. 131 Uber cjtfifiatt Zeiclien des
Bleis, liber 4»uy/j Zeichen des Silbers. Uber $ Zeiclien des Goldes. 133 Uber
<pa)TcJ? Zeicben des ^etov ^ixxov. 135 xaX6Tcxouaa. Uber cptord; Zeichen des IhTov
d^ixTov. 137 jv a6^. xal fehlt A. 142 Uber m>p Zeichen des tov
$htttov. 143 Uber yaoTpcJ? Zeichen des roten Kupfers (WyaXxoc) &>u>c. Uber
vMxm doppeltes Zeichen des Quecksilbers. . 147 9jv] xal 149 a5xtbv. 152 Uber
Trupo? Zeichen des tov abtxxov. 154 elxcbv im Mandaischen immer das gotfcliche Urbild.
155 Uber SSatt Zeicben des Quecksilbers (?). 155 bpotux] 6>o)c. Uber dipt Zeichen des
Quecksilbers (?) 156 Uber youQ Zeichen des Krebses (? oder Goldes ?). Uber 5oaToc
Zeichen des Quecksilbers, liber nup Zeichen des Zinnobers. 157 Uber yoo; ver-
loscbenes Zeichen, liber 85o>p Zeiclien des Quecksilbers, tiber aipos Zeichen des
Zinnobers.
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pomvwv %aX alfraXcov y£Y°V£ to Iv %al i% tpbaecov (ipbou;), xal diro

^sioo 'd’siov y&yowoiv Sv ahjpsoov rcaaav <p6atv xat xpaToov. ISod

160 IxpaTYjaav at ipbaeu; Tac cpoastc %al IvbtYjaav %al 8ta todto dXXoLODatv

Tac (poasic %al toc acbpuxra %al tcocvtoc sx T7jc <pDaecoc aotrnv, I^scSy)

ela7]X'0,sv 6 tpebyctiv elc tqv p/yj (peoyovra Teal 6 %paTcov sic t6v p.Y]

%paToovta otal aXXrjXon; ^vAfhjaav. todto to [xooTYjptov ip.a'&op-ev,

aSsX^poL, k% 'O’sod %ai izaipbq Ko[Aap£oo tod ap^epScec.

165 [

s

I§o6 sIttov oplv, aSsXyot, iraaav tyjv dXYjO-etav xsttpDfAjAlvYjv 7rapd

ttqXXcov aotpiby %al ftpocpYjTfbv.

<3>aaiv Ss rcpoc aoryjv oi <ptXoao<por l£sarY)aac ^p,ac, & KXeorcdTpa,

sic o XeXaxTjxac (ftpoc) %ac. [Aaxapta yap bit&pysi
y) as [3aaTdaaaa

xoiXta.

170 Kai ftdXtv irpoc aorooc scpYj KXsorcaTpa* adifJLaTa oopavia xal ^ela

p,DaT7]pLa DTcdp^ooaLV toc bn
9

Ijjlod 5[uv pYj^vta. dtt5 yap tyjc StaoTpo-

<pY(C %ai dXXounaetoc aoiciav p,sTaj3dXXoDat Tac yoaetc %al lvS6ooatv

a&Tac §d£av ayvcoaTov >cai IrcYjppivYjv, yjv TcpoTspov ob% sfyov.

Kai <pYjalv 6 oo<poc * slice y)jjuv, & KXeorcdTpa, %al todto * dia tl

175 Y£TP^Tac (odtcoc to) [xoaT^pLov TTjc XaiXarcoc; canard Saw ^ ts^vyj ;

xal tpoyob Sarjv avoO’sy aikYjc, Saicsp t6 p,oaT7jptov (ip/fatvet, 6 olpavbc)

%al 6 SpojJioc %ai 6 rcdXoc avavfrsv xal ofotT^aTa %al rcopYot Ytal

TcapspipoXal IvSo^oTaTat;

43v Kal tpYjjal KXsoicdcTpa * xaXcoc TSilsbtaatv aotYjv ol <piXdao<poi, a>c

180 ItsS-yj k% tod Sy)[uodpyod %cd SearcoToo ,twv dbcdcvToov. %a\ ISob Xsyoy

opJv on 6 tuoXoc s>c Tdjy Tsaaapwv SpaptsiTOft %al od p,Yj icaaaYjTat.

TaDTa ST^'O’Yjaav sv T'jj Y'S TaoTig t^ AlO-toictSt, IS % Xajipd-

vovTai jSoTavai %al XlO-oi %al cdb^aTa O-eta, aTtva s-&Y]xev 6 -&soc ^ai

0 D>t ocvO’pcoTcoc * sv s^doTtp §s Ivioicstpev 6 S7][iioDpYoc ty]V Sovoquv *

185 to sv ^Xcopatvstj %al dXXo od ^Xwpaivst, Sv S^jpov, iv dypov, Sv xa-

dsxTtxov %al Sv xpiuYCov, Sv xpaTODV %al Sv dva^wpoov, %c& iv Tcp

a7tavT7]aaL aXXr\Xoi<; xpaTODaiv dXXrjXa. %al Sv Iv T(j> dXXcp ac*>[i-aTOt

%al Iv Ttp sciptp otaTaYXafCet- xal Y L'vovmi pia <poaic ^ icdaac Tac

(pooetc O’YjpsDooaa xal xpaTooaa, aal ocIto to Sv wnq, maav cp6atv

190 TTjv tod TCDpoc %al tod "/ooq ual dXXotoi naaav tyjv Sovapuv aotwv.

158 Uber a$aXwv Zeichen des Zinnobers(?). 159 dvS-Tjpeuov. 161 Fiir

&ntt\ am Band •/. (oxt?). 16^ tiber ©E^ytov Zeicben des Quecksilbers
,

iiber p.-)]

cpe6yovxa Zeichen des Goldes. 168 ^xd^tofxev* 161 Kojxepfooj yerb, aus A. dp^octon

(falsche Aufiosung der Sigle) verbessert aus A. Am Rand schwer leserliche Glosse :

7TT . . xo (?) apxal. 173 Vielleicht afads. 174 Yielleicht 6 Socpap? Ygl. 120,20.

175 tiber Xailavioz Sigle. Gemeint scheint das Bild am ScliluB der Sammlung M f. 188^).

185 tiber iv Zeichen des Quecksilbers, liber ^Xwpcdvst Zeichen p, ((xeXa(v£t?).

188 tiber xaxayXcdCEL Zeichen unleserlich. 189 tiber Iv Zeichen unleserlich. 190 tiber

Xoos Zeichen unleserlich.

2 *
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xai ISod Hyo) 6(i.tv to itspa? aoTOD* ovav TeXeiwrat, y'v/zxai <pdpp,axov

<poVEOT(nc)6v £v up awpcra Tpsyov. wansp ','dp staspyetat <lv> T«j> tSup

ypwp.au, xai Stspyetai si? va awp.ata. sv a^et '(dp xat sv 9-spp,^

-ftvsvat. ipdpp,axov Tpsyov si? nav awp.a axwXotw?. svmo&a yap t^?

195 ytXoaotpia? fj teyvq nsnX^pwtau]

Es handelt sich um die Goldbereitung (vgl. Z. 112), das Mithras-

Mysterium
,
wie Zosimos sie persisell benennt (Berthelot 114, 7),

offenbar weil auch Mithras aus dem Weltenei geboren ist und der

Sonne, also dem Golde, gleichgesetzt wurde. Ein fuklbarer Ab-

schnitt ist bier bei 164. Man mochte vermnten, dafi die Schrift

damit urspriinglich geschlossen bat. In der Tat findet sicb in

dem Folgenden der einzige AnMang an einen christlichen Text:

\s.a%o.p\a. yap oxapysi q as paaraaaaa xocXia, vgl. Luk. 11, 27 p.axapia

i[ v.oiXia -q [iaataaaaa. as xal p.aatot, oo? sbrjXaaa?. Wohl war es gerade

fiir einen Christen eine seltsame Gesckmaeldosigkeit, die auf den

Heiland bezogenen Worte so zn iibertragen, und ahnlicke Akkla-

mationen sind offenbar auch im Heidentum iiblich (vgl. Musaios

Hero 137). Dennoch ist die Ubereinstimmung des Wortlauts wohl

zu groh, um dieBenutzung zu bestreiten. Wenn sick im folgenden

zeigt, dafi tatsachlich ein heidnisches Buch in christlicher Bear-

beitung vorliegt, so miissen wir ihr den SchluB zuweisen. Eine

Bestatigung bietet die offenkundige stilistische Nackahmung des

Zosimos, die sowohl hier wie in der gleich zu besprechenden christ-

lichen Einleitung hervortritt. Das goar/jptov tf/? XaiXano? (Z. 176)

muB in dem uns verlorenen Eingang der Kleopatra-Schrift erwiihnt

gewesen sein. Auf es nimmt nach Z. 179 ft. offenbar der Eingang
Z. 1—23 bezug.

Daft dies von Berthelot unterdriickte Stiick zu der Bede der

Kleopatra gehort, sollte man nicht erst beweisen miissen. Klar
ist ja die Anrede an eine Vielheit von Hbrern und kandgreiflich,

dad sich hierauf die Erage der „Philosophen“ bezieht: irw? xavsp-

ysrai to avt&vavov 7cpo? to xauiraTov (Z. 38 flf.). Nicht einmal eine

Liicke im Text anzunehmen, bietet die Schreibung in M oder der
etwas sprunghafte Ubergang zu dem naebsten Abschnitt geniigenden
Anhalt. DaB A gerade hier seine Einlage macht, kann bei der
vollkommenen Verstandnislosigkeit dieses Lohnschreibers gar nichts

beweisen.

Von christlichenVorstellungen (Eegefeuer oder dgl.) kann in dem
Hauptteil nicht die Rede sein. Wenn die Wiederbelebung der Toten,

191 xeXeitmat. 191. 92 Das Quecksilber. 195 Nacli TCErcX'/jpwTai rot(?)

«X)]. Bs folgt da s Gedicht Heliodors. Vorbild ist Zosimos p. 118, 62 q xiyv/j neuX^pwTctu
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die zugleich die Wiedergeburt ist, bier als Bild verwendet und be-

schrieben wird %aXsl to aa>[ra to fleaximapivov ’ lystpat 15 "AtSoo

Ttai avaaTTjik £% too mtpoo %al I^sysP'S’YJtl 1% too o>co
r

Too<; * lvS£8oaai yap

TuvsoftotTcooLV %al 'Jsuoacv, IttsiStj l<p<9’a%sv xai y) &vaaTaasa>c >cal to

(pap[ia>cov Tvj<; Cco^c elo^X^sv rcpos as, so ist nicbt christlich, sondern

altiranisch zunacbst die Grrundvorstellung, dab der hohere Seelen-

teil als gottlicher G-esandter zu den erst spater &us der Materie

frei werdenden Liehtkraften komrat — ein neues Zarathustra-

Fragment benutzt diese Anschauung und scbreibt die Formel

„Weck auf die Trunkenheit, in der du eingeschlafen bist, wach auf

und blicke auf mich“ dem altesten iraniscben Totenkult zu, und

die groBe manicbaisebe Totenliedersammlung, die Prof. Andreas

und icb zur Zeit rekonstruieren, wird nock klarere Parallelstellen

bieten; aucb der „ftuf der Auferstebung* spielt bier eine gewaltige

Rolle. Nicbt cbristlicb, sondern iraniscb-chaldaisch ist ferner der

Gredanke an ein <pdpp.a>tov t^c C Es ist das Licbtwasser oder

„gesegnete Wasser", der bimmliscbe Jordan der mandaiscben litur-

gischen Texte, das bier bescbrieben wird rc&c xctTspxovTcu w 88aTa

toc soXoyYjpivoc too £7ctaxe^aa&at tooc vsxpoos rcapeipivooc %cd TuercsS^pi-

vooc Hod Ted’XLjxp.evoo? sv awkcp %o\ yvd'ftp svto? too
c
'Ai8od, %xi Ttwc

Btaepxe^ai to cpdppioaov tt)<; %cti a<po7mCei aotooc <5>c otcvoo

lyspd^vat tols %X7]Topatv. Jene Rufer kommen aucb in den man-

daiscben Totentexten dabei in der Wolke, wie in der Fortsetzung

des alcbemistiscben Stiickes. Nahen sie dem Toten, so entweicbt

yon ihm nacb mandaischer und parsiscber Vorstellung to axoTstv&v

%al (3pa>{xoov rcve6[ra, &otb jit] cpavvjvat oapijv p/^TB rJjv xpoiav tod otcotooc*

Dann folgt der cpomajrdc, denn jeder Tropfen des himmliscben

Wassers ist naeh xnandaiscber Lebre ein Tropfen Licbt. Da wir

hierbei in wesentlicb aramaiscbes Spracbgebiet kommen — aucb

Mani hat ja den Hauptteil seiner Schriften nicbt persisch, sondern

aramaisch verfaBt — so wird diese Ursprungsbestimmung der Yor-

stellnngen, die sicb jedem aufdrangt, der die orientaliscben Texte

kennt, durch den angeblicben Namen Komarios trefflich bestatigt.

Ein aramaiscber alcbemistischer Text kam nacb Alexandrien^ und

wurde bier ins Grriechische iibersetzt und bearbeitet. Der Uber-

setzer faBte die Standesbezeiebnung Icomar als Namen; ein Leser,

der die Spracbe besser verstand, scbrieb als Grlossem too apxtspewc

binzn. Das Glossem drang in den Text; als die Scbrift den ein-

leitenden Bildscbmuck erhielt, war die Hauptperson als KojiAptog 6

^p/tspeoc bezeicbnet. Kleopatra als Empfangerin der Verkundi-

gung wird erst in der griecbiscben Bearbeitung binzugefugt sein.
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Wenn ihr Buch spater im Fihrist 1

) unter den hervorragenden al-

chemistisehen Werken genannt wird, so zeigt das, dafi das grie-

chische Buck, eben jene alteste Sylloge, dann in den Orient zuriick-

gedrnngen ist, ebenso wie die jiingste Sylloge (die Stephanos-

Anthologie) nachweislieh ancli den Orient beeinflufit hat. Der
lebhafte Gedankenanstausch zwischen dem Niltal und dem Zwei-
.stromland, den wir in der Hermetischen Literatnr 2

) nnd spater

dann in der agyptischen Askese verfolgen konnen, zeigt sich in

der alchemistischen Tradition besonders stark. Ich habe das Hin-
nnd Herwandern einer bestimmten Schrift schon in der Festschrift

fur Friedrich Carl Andreas 1916 S. 33 if. an" dem jetzt arabiscli

erhaltenen Buch des Krates nachzuweisen versucht. Es ist mir
sehr glanblich, dafi das Verbot der alchemistischen Literatur durch
Diokletian, das nach Johannes Antiochenns fr. 165 (Muller Fragm.
hist. IV 601) nach der Unterwerfung Agyptens in den letzten
Jahren seiner Regierung erging, mit dem vorausgehenden Kampfe
gegen den Manichaismus im Zusammenhang steht und dem Ein-
dringen iranischen

,
also reichsfeindlichen Aberglaubens wehren

sollte. Etwa gleichzeitig versucht der Ordner des Hermetischen
Corpus in der Schlufirede auf die Kaiser, die Loyalitat seiner
ebenfalls stark vom Osten beeinflufiten Mystik nachzuweisen, und
schon vorher legt Zosimos (Berthelot Texte p. 232, 13ff.), der in
seinen religiosen Anschaunngen stark mit den Manichaern iiberein-
stimmt, scheinbar ohne alien Anlafi einer Schrift eine Absage an
Mani als den Vorlaufer des Anti-Mithras ein, den man infIran
damals erwartete 3

).

1) Berthelot, La GHmie aw Mayen age III 30 Le livre de la reine Cleo-
patre (in der Aufzahlung der Chemiker p. 28 scbeint sie zu felilen). Kaiser Heraclius
erscheint an beiden Stellen, wie zu erwarten war.

2) Ygl. [Sitzungsber. d. Heidelberger Akademie 1917 Abb. 10 Die Gottin
Psyche.

3)

VgL A. v. Le Coq Tiirkische Manichaica aus Ghotscho II, Abb. d. Berliner
Akademie 1919 S. 5. Der 4vt((M|ms 8«f[uov ist alte persicbe Yorstellung (PorphyriesDe dbst. 1142) und man darf fragen, wie weit die jiidische Yorstellung vom Anti-
ehnst von ihr beeinflufit ist. Die Mandaer seheinen danacb ihre Auffassung Christi

?
8
f
68 ****** gebildet zu haben, die ich bofe bis ins erste Jahr-

hundert zuruckverfolgen zu konnen. [Der neue Text ist desbalb wichtig, weil der

knfff n
religiose Gegensatz der Perser und Babylonier in ihm zumAusdruclckommt. Der falscbe Mithras, dessen Gesetz und Wesen der Kampf ist und der

Do
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Wird
’ erinnert wohl
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eden Leser zunachst an den Jupiter

sublrt f^ i°
Ch W6

f
den

f? G6tter dW syrisch-babylonischen Kultur-
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a^hKnegsgotter, ahnlich dargestellt. Denselben Gegensatz zeigt das von

LraLtaTflT' Vp
6fT Akademie

.

1908 S- 398 berausgegebene Bruchstuck:
mmt nach Babylon und uberwmdet dort den grofien Zauberer (Marduk).
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Weiter muJB uns die Analyse des vorausgebenden Anfangs
der Sckrift 16 fiikren, der nur in A erhalten ist.

Das letzte Stuck entziekt sick nock der Wiederkerstellung;

kei einem andern haben mir kurze Bleistiftnotizen eines unbekannten
Benutzers des der GrottingerBibliotkek gekorigenExemplars danbens-

werteWinkegegeben. DerTitel, denBertkelot waklt(289,13)Ko[xaptoD

(piXoaopoo ip^iepscoc StSaaxoVTOc ttjv KXsonratpav ryjv ^stav %cd tepav ts^vtjv

too Xt&oo tt]c ytXoaoyi'ac ist keinesfalls alt. Der wirkliche Titel

folgt ja erst p, 290, 7 (unten 24, 23). Nur die Stellung des Stiickes

mitten in der Sammlung konnte vielleickt sckon den Sekreiber oder

einen Leser von A zu der Erfindung des Titels veranlassen. Der
Baris. 2252 (Lc, XVII Jakrk.), wokl eine Bearbeitung von A, bietet

stt-freoic avmvopoo wbc sic ttjv too Ka>|JLapi'oo too ^tXoaoyoo >cal &p)(ie-

pscoc pipXov too SiSaaxovToc ttjv KXeorcaTpav ttjv 'ftsiav %al cspav t^vyjv

too Xidoo r/jc <piXoao<pi'ac, aber die ganze Borin zeigt, dafi es sick auck

bier um eine willkiirlicke Neubildung kandelt. So beginne das Stuck

denn ohne jede tlbersckrift, wie es einst die Handsckrift begann 1
)

:

Kopts 5 {hoc t&v Sovoqjtecov, 6 rcaaTjc xtioefoc SvjpLoop^dc, 6 t&v

oopavuov %ai orcoopavicov S7)p,ioopy&c Ts^vtTYjc, 6 jxowdpioc xal del

Siapivmv, op,voo[iev, soXoyoDp,ev
,
aivoopev, 7upoa%ovoop,ev zb t>t|)oc tfjc

j3aotXeCac aoo * ihceiSf) (rcoXXobc) orcoopyooc xixTYjTou T] dtSioc [3aaiXeia.

5 ooo, txsTeodpiv as, %6pis TroXosXes Side ttjv owpaTov tpiXavOpamav aoo,

pdmaov tov voov xai tocc xapSiac ottrnc otalj %etc So^dCstv

2 uTrepoopavfcav Berth, (dann fehlt die sichtbare Welt). 4 insi Se oTtoopyos %Hzctcci.

In dem Kampf des Gesandten Gottes mit dem Zauberer spiegelt sich dabei der

Endkampf des guten und bosen Gottes wieder. Auch von ikm bewabrt uns ein von

Le Coq herausgegebenes Fragment (Turkiscbe Manichaica aus Chotscho I, Abhandl.

d. Berliner Akademie 1912 S. 19) eine wichtige Scbildexung: der Kampf, in dem
Ormuzd den Damon sebliefilieb totet, entspriebt genau dem Kampf, in welcbem

am Anfang der Dinge der D&mon den Ormuzd (den Gott Mensch) liberwindet und

verschlingt; gerade darum muB dieser neue siegreiche Kampf ans Ende der Dinge

gertickt werden. Mit der Zaratbustra-Erzahlung liat diese Erzahlung einen wich-

tigen Zug gemein: das von dem Damon entsendete Gift oder GeschoB fallt auf

ikn selbst zurtick und vernichtet ihn. Der Grundgedanke ist ja immer: die auf

Zauber begriindete Religion, die Abgotterei, erliegt scblieBlich der reinen. Aber

beachtenswert ist, dafi in der iraniseben Fassung der Zusammenhang der Escbato -

logie mit der Kosmogonie, auf den sebon Bousset, Der Antichrist S. 93, mitRecht

nacbdriicklicb hingewiesen bat, am leiebtesten begreiflich ist. Audi im Mandaischen

ist der groBe Zauberer (Cbristus) das Gegenbild des Gottes Mensch und gehort

urspriinglicb der Escbatologie an.]

1) Die Anmerkungen geben Bertbelots aus A entnommenen Text. Ibn voll-

standig zu verbessern vermag ich niebt.
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(Sovcb^efta) as zov [idvov aX-yj-frivov ilsov irjft&v xal ftatspa too xoploo

Yjjitov ’IvjaoQ XptatoD aov tip ^avaytcp xal aya^ (P *al C^oiroup coo

ttveo^act vov xal del etc tone al&vac (wv) altbvcav. dpt/yjv.

10 ’Aftdp^ojxai cao-njc ttJc pCpXoo ttjc (Sid) xal dpYoptxyjc YPa~

ytSoc TroiTjO’sbYjc (%ct,& piv obji, bnep fjpitbv §e) rcapa Ko^apioo

too <ptXoad<poo xal KXsorcAtpac tfjc ao^Yjc rasp! xpdaswc.

Bt(3Xoc [xa-fr
5

Yjp.ac oo^i 5ftsp ^[xwv [3t[3Xoo] TtspLs^ooaa

t&v tpcbtcov xal o&aitov tac dftoSei^etc [ev T<mqj tg (3iJ3X(p]

15 SiSaaxdXoo Koptaptoo too <jnXoad<poD # ap)(Lepsa>c ftpoc

KXeo 7rdtpav ttjv aoy^v. (sv taotg tg (3lj3Xtp) Kopicpioc 6 tptXd-

aoyoc tTjV [ioattXTjV tptXoaotplav ttjv KXeomxtpav StSdcaxet sxt 'frpdvoo

xafP/^evoc xal lx ri]c (izoX)Xt)c so^svsiac aotoo njc <piXocoytac l<pat[dc-

piyoc. sTcsl odv paw/jv r/jv yvcoatv tote ve6p,aatv (IpataY^Y^sev ts

20 xai t’g xetpi oftsSst^ev (sic Tpetc) to7cdaac p.ovdc xal Sia tscodpcov

atotxsicov YO[ivaaac [xal] sXsysv *

CH piv yij satepscocat Ircdvoo ttov oSattov’ m §s oSata sv talc

xoptxpatc ta>v opscDV (dvaSCSovtat). Xdj3e odv r/jv y5)v> S KXsorcatpa, tvjv

ooaav ercdvo) tcov oSdtcov xal 7rot7]aov ccb[ia rcveojjiawxdv, to ftvs5[ia trijc

25 aTiwrnjptac. tooto eotxe rg y^ xal tip rcopl, (xa)ta [xsv ttjv •fteppi-

tYjta Ttj) ftopt, (xa)td §e (t'/jv) ^Tjpdr/jta T*g YI)« ^a 8s oSata ovta Iv

talc xopoyatc t&v opswv lotxaatv tip (piv) dept xatd [ptsv] tyjv ^XP°
r“

ryjra, xcp (81) oSati xata [piv] r/jv bypozyim. [tip dipt xal top rcopt].

5

ISoo Ig svoc papYapttoo xal evoc (jxst)aXXoo e^etc, to KXsoTcdtpa,

30 Tcav payetov.

Aapooaa r
fj KXsoTudtpa to otto Koptaptoo Yp^ysv 7]p5ato TrapepL-

PoXtjv Ttotsto'&at xpTjastov stspoov tpihooocpw (xal waTcsp)

T£Tpa[J,Sp7i TTJV XttX^V fl\0OO(p taV ,
tootlattv tYjV oXlfjV 5x8 T7JC (pOOSCOC

SsSetYp-evTiv [xal] eoptaxo^ev YevtX7]V te xal sISixtjv (xal) tiov ta^ecov

35 a5t^c ^dc Stayopdc, ooto>c xal t'Jjv xaXTjv ftXoooytav C^J^oOvtsc tstpa-

ILepyj taoTTjV sopojxsv [tj eop^xaptsv sxdatoo ttjv YeVtX7]V zyjc ^oasoac]

Tcpcotov 85(ot)aa(v) pLsXdvtoatVj Ssorspov Xsoxcoatv, tpttov 5dV'8,o>atv, tltaptov

7 uaxTjp. 11 Tyjs 7tot7]0e{(?7]?. 12 xpi^Etoc. 18 xa&r^svos %al [iv] trjs \t]<Sev-

[xevrjs (fort. leg. Xr^aop-ivT];) a^iou tyjc cptXoaocpia? acpa^dpevo; (e8p.£v^ erkaimte Prof.

Pohlenz). 19 fxt ouv [j-ucrx. t. yv. T7)s v£6|j.^civ arjaev ts Ttal tq ^Etpl ^Ttioat^sv to

iraaac ^ovas (liber tottczC^ vgl Eustathios zu II. 543, 18), vgl. Stephanos bei Ideler

II 221, 25 if. Theophrast ebenda 330, 30 ff. Zii ve6p.acytv £(i.uaTaYu>yrjaev vgl. Zosimos

bei Berth. 113, 19 £)/e t6 fxuaT'/jpiov'd^ETdooxov, 8 oooet; xihv Tcpocprjxtov ET<5Xp.ir)tf£v poaxa-

Ytoy^aat xtp Xoya), dXXd fxovov xoT$ v£6|j.ctaiv abtiov i^ucyxaYtbYouv. 23 Xapcov. 24 too

cfTUTtrrjpioo. 25 tooto] xauxa. 32 cpiXoaocptov too Texpap-spEiv t5]v xaX'/^v. 33 xaX^v]

richtiger ware nach 219, 13 dpioxrjV gewesen. 34 ttjv SXr^v dro xwv cp6oetov to?

BtSctY^v xai EUptaxopivrjV xal iSiav xtwv 7rpd?su)V x^c otatpopd? abx^?. Zu upd^tov

bzw. xdSetov vgl. 219,15; 412, 10, 11; 413, 10; 421, 8 und sonst. 36 xerpa^cpsTv.

Quelle

B. 219,

13 ft-
220

,
6 .
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Quelle
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to)0 iv. fft&Xiv Ss <o>g) IxacsTog tgov etp^pivoiv ato^dov sx Tfjg ysvl^}£

£Xel nk'r\(aio)v socotoo rcavTceg 'yjpxGToxtov ^ (Asaoxsvrpov, St’ oo xata
40 Ta£iv npooportvet (*q anofiaivei), ooT&g xai svTaofta (ASTalo (reXavctosoog

xai Xeoxcoaseog [xai ^avdctasceg xai tcoascog] saw ^ mpiyjsia xai tcov

elSeov T\ ftXoatg
,
p,sTa£o (§s) Xsoxtoascog xai ^avS'ctaecog icmv 7\ [^poooj^oo-

TOiTjCLg, xai r?jg ^avokbasceg xai Xeoxdoascog piaov [Ss] iauv 6 too cov-

'frep.a'cog Sr)(aapx)g* nipac (Ss) ubas&g i] St,
5

opyavoo too [lao&teToo

45 olxovopia.

MsXdvcoatg Tcpcbr/j to ^(optafHjvat. to oYpov arcb tcov ottoScSov Sta

too XP°V0D jiaxpov. xai zapijeioL SeoTspa y) [u£tg twv oSaTa>v (7))

too ottoSloo &Ypoo. (7c)X6atg TptTYj td>v ei§d)v IxTaxtg xasvrmv sv Ttj>

xopi Iv T^) ’AaxaXamTiSt yaoTpcf., oiov sau Xsoxaiatg xai aTro^sXaviafrbg

50 tcov slSa>v Sea TYjg too rcopbg IvspYsiag. l&V'&waig TSTdpTT], TjTig [UYsiaa

[1st
5

oXeYoeg oSaaev lav^oeg rcotsi to xYjptov slg idv^coatv rcpbg to Ctj-

to6[X£Vov. jootzoI^k; 7rs[JL7rT7
)

octto Sav-dcbaecog slg ^poacoatv a>epooaa,

^av^cocig bxty], d)g rcptfxeiTai, 6 St)(aa|rbg 'coo aovtlspiaTog. (tcoaig s(3odp,7]>

TjTig p.eptO'&etaa slg S60 * xai to piv iv pipog
j p^YVOTat ptsTa

55 f>Ypoig tavS’Otg xai Xeoxoig xal itpoq 0 sfrlXstg ^oorcoiTjaai. xaXtv sltt

7) cr?j<|)ig eooaig, a7)<|xg ueaig eiS&v, tootIotiv uoaig xai OTjtJxg ^ TeXsia

too aoV'd-spiaTog IxaTpocpi] T^g )(poad>ae£og.

Dann geht A mit den Worten As! odv xai r^dg oorcog, 0) tpiXoe,

TTotslv, ots TTjv tI^wjv TaoTYjv TcsptxaXXT) (TcepixaX'^g A nacli Origines

de VAlchimie p. 349) (3ooXsC'&e ftpoceyYicat, zu dem zweiten Fragment

der oben besprochenen Schrift liber. Am Rand bemerkt eine Hand
des XVI. (?) Jabrkunderts V. Steph. 9.

Der Leser erkennt, sobald wenigstens die argsten tJberliefe-

rungsfebler beseitigt sind, dafi es sick niekt nm eine eigene Schrift,

wenigstens niekt nm eine alte Schrift, sondern nm die Vorbemer-

knng eines christlicken Sckreibers, bzw. Heransgebers handelt, der

ein Bnch oder ricktiger einen Codex der Vorzeit, weil er nack

seiner Ansickt anck der Gegenwart niitzt, nen zur Verbreitung

bringt. Er bezeicknet ikn ausdriicklick als eine Antkologie ans

versekiedenen Alckemisten nnd bezeicknet Kleopatra als die Samm-

lerin, den dpxtspsSg Ko[iaptog als ikren Lekrer. Er besekreibt dabei

offenbar ein Bild, das in dem Eingang dieses Codex gestanden katte

38 itccXiv 51 exaenrov t<Bv E?p'/]piv<jov o6x sx yevixr/?, e^cdv §aoi:ois, TravTO);

zl p,y] axoiyE^tov, yJvTpov ot’ o5 xaxd TaStv Tcpopaivtov outtDs (zu peaoxEvrpov vgL

z. B. p. 436, 2). 45 7t£pa$ os ktCEtoc] T:EpaTU)0Y]c. 46 iTiXavii)0Eto? 7rpu>Tov tdu 7.

tc5v uypwv. Quelle erlrannt you dem unbekannten Benutzer. 47 paxpo?. 48 xaevTcc.

50 Jav&oatc] richtiger ware wohl Xeuxojgcc, 51 p,exd xots <zXXot; QBa^tv SccvO-oTg TrotetTat

X7]p(mv. 52 anh SavStoatv. 53



26 R. Reitzenstein,

und durch Beischriften erlautert war (der Lehrer auf der xaf^Spa,

vor ihm die bittende Schulerin), und legt dem Lehrer vier kurze

Satze in den Mund, die vielleicht ebenfalls mit dem Bilde yer-

bunden waren, dann beschreibt er die Anthologie und gibt in drei

Exzerpten den Lieblingsstoff seiner Zeit, namlich einen tiberblick

liber die Einteilung der Alchemie, d'er in seinem Schlufi verstiim-

melt ist. Die tiberleitung in den Text der folgenden Schrift gehort
sicher erst dem Sehreiber von A an und zeigt dessen verstandnis-

Iose, aber auderlich geschickte Arbeitsart. Man kann sehwanken,
ob man ihm auch die unyermittelte Einlage der abgerissenen Bruch-
stlicke Z. 32—57 zutrauen soli. Aber an sich passen sie nicbt

iibel in die Einleitung; so glaube ich lieber an eine meckaniscke
Yerstiimmelung eines fortlaufenden alteren Textes Z. 32 und 54.

Eine iiberraschende Bestatigung bietet M fol. 188T (Berthelot
Introduction 132), das, wohl nach dem letzten dieser Antho-
logie entnommenen Stiick, eine Zeichnnng bietet, die KXso-
xarprjc xpoao-xodu iiberschrieben ist : die Himmelsschlange, die Haupt-
gestirne, ihr Spopn? und der Pol sind klar (vgl. oben S. 19, 176).
Der christliche Bearbeiter hat dies Bild, dessen Beziehungen er
wohl noch erkannte, am Ende des Corpus bewahrt, weil es leicht
wiederzugeben war und zugleick chemische Grerate abgebildet waren.
Nur fiir das entsprechende Anfangsbild hat er die erklarende Be-
schreibung eingesetzt. In dieser Ausgabe wurde das Buck im
siebenten (?) Jahrhundert von dem Alchemisten Theodoros als wert-
vollster Bestandteil auszugsweise seiner grofien Sammlung ein-
gefiigt, und dabei erhielt jene Yorbemerkung des christlichen
Schreibers den Charakter einer selbstandigen Schrift, die im Index
mit au.fzuflih.ren war. Ereilich scheint sie schon vorher diesen
Eindruck erweckt zu haben, denn die alteste Sammlung scheint
in ihrer Anlage die beiden spateren beeinflufit zu haben. So
wird man die Neuausgabe durch den Christen vor Justinian
oder unter Justinian ansetzen diirfen. Die heidnische Ausgabe
mag vor das Yerbot dieser Literatur durch Diokletian, also ins
Ende des dritten Jahrhunderts fallen, die griechische Bearbeitung
der einfuhrenden Einzelschrift (der Rede der Kleopatra), die ja
zunachst selbstandig war, etwas friiher 1

); die Zeit des aramaischen
Urtextes entzieht sich ganz der Bestimmung.

Fiir die Greschichte der Alchemie wird dieFrage entscheidende
Bedeutung gewinnen, ob es uns noch gelingt, in dem Buch des

1) Das Verhaltnis zu Pseudo -Demokrit scheint ahnlich wie bei Zosimos,
cloch ist das System der yier Grundstoffe anders, siehe oben S. 11, 1.
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Tbeodoros, das tms ja nur in M in einem verstiimmelten Exemplar
vielleicbt aucb nur im Auszug erbalten ist, die drei Scbiebten

nocb einigermafien zu sondern. Eiir die wicbtigste Nebenquelle,

A, ist fexner die Benutzung einerseits von M, andrerseits eines

zweiten Auszugs der fli|3Xoc ©soS&poo erwiesen; aber daneben bat
sich eine so ziigellose Willkiir in der Textgestaltung wie Text-

misclmng bei ihm berausgestellt
,
daB er fiir die Herstellung ur-

sprtinglicber Zusammenbange kaum zu benutzen ist. Die Quellen-

forscbung darf nur von M ausgehen *). Aucb fiir die Textgestaltung

ergibt A nicbt viel, aber auch in M ist die tlberlieferung nicht

mehr gut. Die Zabl der Liicken, falscben Wiederholungen und
selbst Doppelfassungen (wie bei den Zauberpapyri) scheint betrackt-

lick. ¥o Paralleliiberlieferung die Herstellung sickert, wie oben

S. 8 in dem Satzcben avotXooag etc oScop OTroStp (M avdXoaic oStop O7co8oo),

seken wir die Verstandnislosigkeit des Sckreibers. Buchstaben-

verweckslungen (4>dv fiir itelov oder anavzomi fiir anapyomi) oder

falsche Auflosung von Siglen (ap/atoo fiir dp/tepscoq, asXvjVT] fiir

apropos, r[kioq fiir ^poaoc) oder Irrungen infolge der verwilderten

Ortkographie 2
)
sind baufig. Aber wenn dem Chemiker der Erfolg

die Miibe einer Herstellung des Textes nicbt zu lobnen sebeint,

wenigstens der Religionsforscber durfte und darf sie nicbt scheuen.

Es ist ja gradezu erstaunlicb, wie viel Worter, Bilder und Be-

griffe der Mysterienspracbe uns z. B. in dieser kurzen Schrift ver-

einigt begegnen und, wenn wir sie ricbtig datiert baben, auf die

gleicbe ostlicbe Heimat zuriickweisen s
). DaB die Mystik in der

friibcbristlicben Literatur aus einem einbeitlichen und nocb bestimm-

- baren IJrsprung zu erklaren ist, ist mir durcb diese Arbeit auf

einem scbeinbar weit abliegenden Grebiet zu immer festerer Tiber-

zeugung geworden.

1) DaB er sie im Wesentlichen auf die Falschungen sp&ter Schreiber be-

griindete, macht Bertlielots ganze Darstellung irrefuhrend.

2) Icb babe daber S. 16, 80 und 8B Iktos auxou o& y.aivouxai fiir oi)% ivootat

eingesetzt. Micb bestimmte dabei nicbt, daB die Aspiration zweimal vexnacblassigt

ist — in ibr ist der Schreiber sebr eigenwillig —
,
sondern daB wir sonst beidemal

cAtou zu atx7]c (auf fj 6(xdC^S bezogen) andern muBten und dabei docb nur einen

xnatten Sinn erhielten (daB zum evougOcu zwei gehoren, ist selbstverst&ndlich), Das

Yerbum *cuvouc#ai gestattet uns ein neutrales aoxoo zu balten und gibt den Sinn:

der lepo; yecpos ist die Yoraussetzung fiir den „neuen Menschen“ (manichaischer

Terminus).

1) Es lobnte durchaus ein Heines Lexikon derartiger Worte aus dieser

Schrift, Zosimos u. a. herzustellen und mit dem Neuen Testament zu vergleichem
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Anhang,

Ein neuplatonischer Theophrastus redivivus.

Die metrischen Traktate bilden, wie ich hervorhob, in der

Uberlieferung einen Teil fur sich, zerstoren die Anlage der (3i(3Xog

©soSctpoo und werden daher, wiewohl sie jetzt auch in dem Index

erwahnt sind, wohl erst nachtraglich in sie eingefiigt sein. Sie

beginnen mit einem Gedicht des Heliodor an den „grol3en Kaiser**

Theodosios, das ihm auf seine Bitte einen siGaycoyi%bg rcpawcixijc

GotpicmKJjq ivvoiac apxaucv zs prjzopw aoytov bieten soil, urn ihm

Beichtum und Macht zu sichern. Der erste wie der zweite Herr-

scher dieses Namens sind durch die- Metrik, die Sprache und den

Inhalt 1
)

dieser Gedichte ausgeschlossen, wir mtissen also an Theo-

dosios III (716—717) denken 2
). Dafi es ein vollstandig bedeutungs-

loser Eintagsherrscher war, durfte den byzantinischen Curialstil

nieht andern. In der bleinen, hierdurch genau datierten Sylloge

erscheinen zwei beriihmte Kamen des Altertums, Theophrast und
Archelaos, in denen auch v. Lippmann (a. a. 0. 108) wieder zwei

verschiedene Alchemisten der Spatzeit sieht. Dm was es inWahr-
heit sich handelt, zeigt der Eingang des „Theophrast

a
.

f. I8V 0eo<ppaa'coo ^iXogo^od rc e p i zyjq a & t 7 # e £ a c

Texvif]? Sta cziy^^v lAjj^cov.

Ot zm coyta'ccbv avSpeg oyansp p^zopsq

e&SaqiovoDV'ueg mi ptoovtsc Tcavaotpax;

mi zi]V (pboiv 8s yvo'v'usc ftdVToov Tmajxd'ccov

mi Tcowzrjzoi azoi^sim a>c ml xpaotv,

5 mi OD[i7rXo7C7]V ita&dvTSi; aXXTjXoov <p£peiv

etc sv zt mivov elSos son:ps7t;£ara'cov ....

TrdvTTj £svov %aX <pat8pdv, ehetSeg 7c£Xov,

ek &<peXeuxg xipSoc ovTjotv <pspov

zfy oov'&sosi Ttal tcXsukov etvac, s£ ivog,

10 Travrnc |3poi:o5c ooytorac ok soyvc&p.ovag

mi yvdbaras s5X7]7TCOD<; ze %cd (|is)p7)pivoo<;

1 Gleich cocpicxisa %ai p^Tope?. Yorbild ist cocptaiuiv 7taT6es. Her Yerfasser
verwendet entweder das Asyndeton oder ujgtuep, ibc, due %cd beliebig zur Anreihung,
6 Ohne Zeicben der Liicke. 7 tcIXojv. 11 euX^utoc scheint nach der Yerbin-
dung fur ^edXrjTtTo; gebraucht.

1) Theophrast bei Ideler II 330, 28 fF. benutzt den Stephanos, ebenda II 221, 24 ff.

2) Den Gedanhen hat Kopp, Beitrage S. 421 hingeworfen, ohne ihn aber*
ernstlich zu verfolgen, da er den Ueberschriften grundlos mifitraute. Dad sie sich
erklaren lassen, ahnte er nieht. Auf Berthelots Urteil ( Origines 202) gelie ich
nicht ein.
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•freXovTsc a&to&c &c tsXsiooc IxtsXslv

rccfcvTwv ao<pd>c ts todc optophone xal <p6atv

Siaxplvsiv, ooY%tpvav a>c xal aop,7uXlxstv

15 xal sorcpaYetv sic mma xal p//]8sv aXs^stv

/
'tcX'tjv &v l'<p|aav oi oocpoi SiSAoxaXoi,

oi TcpoTpercovTai xotVTac woTrsp sp,<ppovec

sic yvcoolv IX'&stv xal [aotjoiv &v (pact

dstwv Xdywv, ootwc xal toic SpYOic TtXsov

20 pocovtsc ^ Xo70ta(t) (pocaxooaiv taSe*
c

Hfj,stc jisv aoTpwv Ta£iv Sarcsp xal dsoov

yoatv ts xal ocjjcoacv wc Staataaiv,

[isTpwv optap.ooc axpipwc xal avaioXac

xp6<j>eic ts §ei£si TcpoX^ovtec xal X6ost

25 oo opaXXop.S'S’a, jiaxpav ovtwv tt]V #sav

tootoov ap’ ^p,6)V xal vooc y^0^ p-aXa

opwvTec, wcrcsp slaiv, aia-^yjasL ppsvwv

fol. 49r
Ytvdbo%o[jLsv TaXTjdsc, a>c elvat Ixst

iv oopavtp xal jjt/yj8sv aYVOsiv oXcoc

30 tsXoo^vcov sxsias* rcavta o
3

ao ao<pa>c

Xe^stv optCstv toic l)(S(ppoat pporotc

sYV(0{JLsv, we tq Ttsipa fiapTopst taSs,

xal oo p,dvov tocot^j aXXa xal 7ca$7](j.aTGiv

-rac alxtac yatvovtec Iv Ttp acb[iaTi

35 laTpiXTjc tsxvtjc zs %ai l^tot7j{tijc

Ipjcetplav xal 7rpa£tv Ivt^voo tsXodc

opiCo^sv jxoTjatv, wots xal Xsysiv

TcpoYVwaTixwc piXXovTa Y^eafl’at rcad-/]

xal sxpaatv vdooo ts xal axoc pspsiv

40 xal p/yjvosiv IxStj[jlov ix voanj^atoc

Plod tsXsot^v, a>c rcpoYtvc&oxeiv aaywc

xal todc rcovooc t*§ ftsipq xal xaostv vdaov.

xal obyl TaoT
3
IyV 0)^svI ao<pol jxdvov,

xacToc ys ovto&v rcaptfisYioTGOV 'fraojiaTcov,

13 Denkbar cocpo6; (mit dem Accusat. graecus). 14 fjqoevaXeyEiv. 17 Ijxcpp&vac

das Apograpbon Idelers, vielleicbt richtig (oder (Saxe ep.<ppovas), 20 epefoxovtes.

24 Sefets, verb. Boll (durch unmittelbare Demonstration; das gehe naeh dem be-

kannten Platonischen Problem anf die aatvopteva), 24 X6atetc> verb. Boll (Losung

der Aporien, das gehe auf die (moltecfEtc, die nach jenem Problem mit dem am

Iiimmel Beobacbteten in Einklang zu balten, Aufgabe des Astronomen sei).

25 Vielleicbt #&7ty. 33 touIF. 34 tjber die Mat handeln aucb die von Pbotios

Bibl. cod. 278 exzerpierten Stiicke Tbeopbrasts nepl TtapaXiaeu)^ rcepl XetTco'buy^ac,

Trspl iXtyYoov. 43 ,ra:I>#\
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45 aXX
s

adihe av'frwv me te xotae xal xpaaste *

xal slSoe &e xal yeoatv axpt(3d>e XSyetv

oftwv ts tow Iv £7)pc£ xal (3Xaan)p.ocTwy

<pt>opivcov ysvoe ftav syypa<pov Xoyov

l&7]xap,sv ?tpd(e) yvwatv axptj3wv Ittwv,

50 xal twv Xlfrwv me ^poidfe, siSt] xal rnTrooe,

xal me [xemXXwy, evila yi'yovmt, aacpwe

syvwjiev dxpeXstae we xal me (3Xa[3ae.

xal 'ufje daXacoTje xavtolcov ysv7)

xal ox^jiid'ccov p.op(pde (ts) ou5a[isv xdaae,

55 xal <5)y>sXsiae Ixcpspstv todtoov ppotoie

xal me |3Xdj3ae <s>e6yeiv §e xal jxtj XavS’aysiy.

f, 49v
Tcryjvwv ts me rcoixtXae tSsae ysvwy

dXXTjXoyxbvooe xal £syae rote c^Tjp.acsiv

ovtwv 7cpoe avpeXsiay dy'&pcoTiwy <p6asc

60 !o)(7]x6twv (O’
5

) DTcap^tv sle Tsptjxv (jtoo,

ootwe Ss xal xav xt^voe, &e xal sp7tsTd)y

sISoe y*£voe te i6e^vap,sy Xdyote.

sxwv yap ipyov {xyjSbv sle $eo§oe <p£petv , . * . ,

p,(o)7]aea)e Ixooaav 5
aXX

3

so xal piaXa

65 slp^xa^ev m xavm xal sSs^a^sv

PpOTOLOt xal sle XSpSoe, edsXTStV [3ttj).

Ilwe oov (pact 7rpoe ^[xae oi (ptXofyoyoi

xal (i7]Ssvoe piracy ol sa^Tjxdtse,

aoy>toax7)e ivvotae ioTsp7][xsvot

70 ^soSste ooyooe Xsyovxse elvai d'&Xtwe,

Tcvjpol appeal Trpde yvwatv dv^ee Travadtpou

^ad^aswe xal O'stae dv-uwe yvwoswe

;

Xsyooai yap • rctoe sem Teo£at tov ^poaov
3

Y) Tcwe SoyaTdVj ooTte Icriy tyjv <p6atv,

75 Yjvxep ftede TotwoSe xotYjoae xdXac.

&e STjfnoopyoe ex-uas, xpde oDomacy

Tpetpat (paaiv, [xyj oooav oDTcoe tyj 'frsaei,

i3Tp(p7jv h
yj dx^pxe, xal mor/jv oXtjv

SstJaL )(poady pAvovm xal TpoxTjV oXwe

48 rcav^yypayov. 49 npfymtv (vgl v. 46). 51 |j.ex4XXous, 53 Vielieicht
yevtBv, 57 zlUaz. 58 So M. Das bei Atlienaeus erbaltene Tlieopkrast-
Fragment zalilt tatsachlich nur Yogel auf, imd bei ihnen wird die kmoowlti
aucb heut noeh beobachtet. 59 ?4«v. 63 Ohne Zeicben der Llicke. Zum
AusdrucbjgL Hierotheos Ideler 11341,25 d, 6e580? Xdyeiv. 66 Vielleicht
w? tk xipSoc. 74 i^rnu. 77 o-kdiv. Zu Man au6erbalb des Verses 1$
Konstruiere t6v Xpoadv, oerxu ktlv (= !Xet t^v cp.) ^vrtep xtX. zptyca
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80 oox elcKpspovroc fiorcep aXXotoopisvoy

slSouc y^ od ? & tyftsp IxTpayelc
»

Die Darlegung, wie es dock moglich ist, Gold kiinstlich her-

zustellen, lasse ich fort.

Da6 ein Theophrastus personatus spricht, zeigte mir ein Bliek

in das Schriftenverzeiehnis des Philosopken. Weekt dock v. 57.

58 sofort die Erinnerung an den Titel rcepi kepoycoviocs tcov 6[royQy&v,

den der Byzantiner freilich miMeutete, wenn er an ein Sprecken
der Vogel mit einander dachte; mit v. 50 if. verbinden sick nepl

XMto>v und Tcspi pemWw. Wieweit noch andere Einzelsckriften wie
rcepl xoX&v oder rcepl dauemv %ai j3X7]tixcov in den Angaben liber

Steine, Pflanzen und Tiere mit beriicksichtigt sind, wage ick nickt

zu sagen. Der Ckarakter des zweiten Teiles der Aufzahlung

(v. 43—66) ist klar; er gibt den Inkalt einer Theophrast-Hand-

schrift, die der besckreibenden Naturwissensckaft diente.

Etir die erste Halfte (v. 21—42) wies mein verekrter Freund
F, Boll mir giitig den Weg, indem er mieh aufmerksam machte,

dafi alle Kennworter des astronomiseken Abscknittes in den yooutal

§6£at Tkeopkrasts wiederkekren und selbst in dem magern Auszug
des Aetios nock zu belegen sind; er verglich y. 21 aatpwv

xal d'ZGiv mit Aetios II 15 rcepi Ta£so>g aaxepcov (ygl. Diels 344, 16

TTjv tov ajcXavw <&sotv) v. 22 (poaiy mit II 13 x'u; y) ooaia Ta>y aaxpcoy

1120 %epl obaica; ^Xlod, 1125 rcepi oboiag aeXrjrqq (ygl. 342, 10 rcopiv'iqv

p,ey T’Jjv tpbotv r&v cHavpm) y. 22 o^cuglv Aetios II 15 (ygl. 344, 13

!v ocjjst %cd fla-frec), y. 22 Staaraatv (naek Boll die Entfernung der

Planetenspharen von einander
,
wie Plato irn Timaios), y. 23 pirpoov

optofiooc Aetios 1121 Tcepi [xsYS'froog tjXioo, 24 Tcspi p.eYed’Ooc oeXTjvTjc;,

y. 23. 24 avocroXotl %ai %p6<|>eic (nack Boll Eixstern-Auf- und Unter-

gange, ein Rest bei Aetios II 19 rcepi smcYjjiaaiac Sotpcov). Damit

ware nock nickt entsckieden, ob die aorpoXoY^ai i<Kopiou oder die

<poawai §d£ai benutzt sind, nur, daB das karglicke Exzerpt des

Aetios keinesfalls zugrunde liegt 1
). Vergleicken wir aber, daB

dieser Teil mit den octuat voaTjirdctcov schlieBt und Aetios V ebenso

endet (29 ttooc Ycvemt mpzzoQ, 30 nepl oystas %aX voood %ai y7]po)$), so

wird man lieber an die * <poat,xal §o£at denken und kier die vollen

Angaben iiber einen Abschnitt erkennen, der spater den phxloso-

pkiscken Epitomatoren iiberilussig schien. Der erste Teil der

<p6atv, Y]v cpuaet, 06 0&rei
}

xal iv tj rcpotepov &irij py.s, %al rqv v^av 8eT$ai ^pua’ov

pivOVTOC.

1) Ygl. auck die Anmerkungen zu y. 24,
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5

Iarptxoc Mevc&vsta kann uns von ikm eine Vorstelkmg geben. Hierzu

stimmt die Einleitung v. 1—20; v. 15. 16 weist auf eine Samm-

Inng der Lekren vers ckiedener StScicuaXot, und ibre Bezeicknung

als aoytorat %a\ p7]Topes anf alte Zeit. Venn das Ziel das soTrpaystv

sic mvza ist, so denke ick daran, daB die Einleitung der yoatuai

§o£cu die Bestimmung des Aristoteles enthielt dvayuatov rdv rIXstov

avSpa xai 'd’empTjrtttov etvat rwv dvrcov uai ftpaurtuov ra>v Ssovrcov nnd

yergleicbe damit weiter v. 12 tteXovrec aerobe <5>e reXetooe lureXetv 1
).

Entscbeidend ist flir mick ein Vergleich der leider liickenhaften

Verse 3—9 mit 67-— 81. Sie erklaren offenbar, warnm der Sckrift-

steller die Maske des Tkeopkrast anlegt und demzufolge das Ex-

zerpt aus Theophrast einlegt. Nickt dad dieser selbst iiber die

Entstebnng des G-oldes gescbrieben hat 2
)
— Tbeopkrasts Erklarung

katte nimmermekr die alchemistischen Versucke, Gold zn macken,

gerecktfertigt —
,
sondern, daB nach XJberzeugung der Alten aides

aus der [u£te oder dtdomo te der arot)(eta entstekt, das Gold also

keine eigene yoote kat, ist ikm offenbar znm AnlaB geworden. Die

Erage rt lart yoate (Aetios II) besekaftigt ikn yon Anfang an; anf

rcotor/je, update, cdjxtcXout] rmv arot^etcov legt er alien Wert. Hiertiber

aber boten die yoatuai §d£at die Lekren. Besonders Aetios 130
(rcepi yboea)e) sekeint mir fiir den Grundgedanken beacktenswert

:

5E(JwteSouXTje yoatv [njSevbs etvat, pi£tv 8e ttov arot)(eta)v uai Staaraatv.

ypayet Yap oorcoc iv rip rcpdmp rtoy <3>oat
VAXXo SI rot Ipsa), yoatc

ooSsvd? lartv aTcdvraw ffvvjrcbv, obSs rt£ ooXopivoo d’avdtroto reXeoryj, aXXa

pidvov [u£k re StdXXaltc re (itylvTmv lari, y6atc Ss (3porot<; ovoptaCstat

aV'&pa)7i:otatv.
3

Ava£aydpag ojrotax; r/]V yoatv aoyuptatv uat Stauptatv (vgl.

y. 13. 14 yoatv Stauptvetv, aoyutpvav &<; uai aop.'irXsustv), roorlart ylveatv

xal yttapdev. Derartige Stellen, die wokl langer ausgeflikrt waren,

nickt zu kennen wirft er seinem Gegner vor. Sie geben fiir ikn

die philosopkiscke Rechtfertigung der alchemistiscken Grundge-
danken. So benutzt schon Olympiodor die yoatuat 8d£at

?
um die

orientaliscken Lekren pkilosopkisck zu rechtfertigen, und wagt es

(Bertkelot Texte p. 83, 15 eXiia^xsv 8s Ifft rwv luaaroo rcav ap^atcov

otuetav Sd£av), fiir jedes mystiseke Buck die altgrieckiscke Parallele

zu bezeicknen, ganz aknlick und mit demselben Reckt wie z. B.

Hippolyt es bei den einzelnen gnostiseken Lekrmeinungen tut.

DaB er dabei nur Pkilosopken vor Tkeopbrast nennt, zeigt, daB er

1) Auf einen doppelten Gebrauch von tsXeio; bei Epikur hat unlangst Diels,

Philodem tjber die Gotter I, Abhandl. d. Berl. Akad. 1915 S. 41 u, 93 hingewiesen.

2) Und zwar nach Alexander (Comm, in Aristot. Ill 2, 178, 14) ev te to) Tiepl

t<£v fXExaXXeoop.£vtDv %

a

l h ^XXo tc t ialv, vgl. hierzu Olympiodor ehenda XII 2,

266, 21 ff., wo einzelnes wohl aus Theophrast stanimt.
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die footxai 8d£at noch nicht erweitert fand. Pur den Greist mag
der Anfang des Vergleich.es sprechen (83, 18) : ^vaxefpaXaimacbfie&a

totvov jieptxms xal Se^co^ev, tccoc lx ttov <ptXoady>mv ol ^ptltspoi (ptXoaocpoi

tac a<pop[ta<; Xapovtec coyeta£av. Z(batp.os totvov, to aticpog to5y*ptXoad-

90&V, 7] dweavdPpoToc YXmcaa, 6 veos 'frsvjydpoc, MsXtcatp t 6 rcXsiatov

axoXoo^'ijoa? xata tt)V r?]V te^VTjv, &C xal tf-eos e!$ piav tYjv t^vyjv

I'Xeyey sivat. So nimmt der Verfasser der jammeryollen Verse, in

dem ich jetzt mit Sicherheit einen neuplatonischen Philosophen

und Nachfolger des Stephanos (yielleicht sogar auf dem Lehrstuhl

in Konstantinopel) erkenne, fur sich den Theophrast, yon dem er

noch aufler der Handschrift der <poatxai §d£oct wohl eine zweite benutzen

kann, gibt sich als neuen Theophrast 1
)
und miBbraucht dessenNamen,

uni Vorschriften zu rechtfertigen, wie man „den Drachen tt sieben

Tage in Pferdemist groBziehen soli, um ihn nach vierzig Tagen,

wenn er den eigenen Sehwanz yerschlingt, zu schlachten und mit

seiner Gralle zu weiBen und zu gilben (letzte Quelle ist das arabisch

erhaltene Buch des Krates, das schon Petasios, Berthelot p. 15, 3,

benutzt, ygL Festschrift fur Fr. C, Andreas S. 39
;
der Mythos ist

chaldaisch-iranisck). Spater nimmt derselbe Mann— denn ihn yerrat

die ganze „dichterische iC Technik, die Sprache und der Grebrauch der-

selben typischen Wendungen — noch einmal die cpooixal 6o£ou und

greift den Arckelaos heraus 2
). Die Mischung der Elemente, die

ihrer Natur nach raumlich getrennt sein miiBten, und den G-egen-

satz der Seele als des Bewegenden und des Korpers als des Be-

wegten

3

)
findet er auch hier und — rechtfertigt damit die Sehrift

der angeblichen Kleopatra, die ich oben vorgelegt habe. Darin

liegt ein Urteil wie etwa KXsoTcatpa
5

Ap/eXd(p td tcXsigtov axoXoo-

1) Ist hiernach die Benutzung der quetzal So£ai sicher, so darf man aus

v. 27—82 wohl eine dort angefiihrte AuBerung ernes der alten Philosophen er-

schlieBen, auf die auch Lukian Ikaromenipp 6 bezug nimmt. Audi Lukian benutzt

wohl Theophrast
;

er stimmt in den Angaben liber die Bd£at auffallig mit den

Stichwortern des Aiitios uberein. Auf dieselbe AuBerung miiBte sich dann der

Spott des Aristophanas Wolken 1502 dcEpopcctto aai rieptcppovui tov t]Aiov und 1507

xal TTjS ce\rjV7j<; iaxoTzeiafa tyjv eopav heziehen, vgl. Lukian tcv t^Aiov Tiepiepitpouv xal

toTs bTTEp t1]v aeXrjvTjv e7tef3aTeuov (er benutzt schwerlich den Aristophanes
;
der ganzen

Schilderung liegt der Gedanke c*>c elvat £xei h odpaviu %cti pjjSev dyvoetv oAcos xeXou-

pivoiv fbtelae zugrunde, den wir jetzt fur das Citat bei Theophrast in Anspruch

nehmen
;
.Helm, Lucian und Menipp S. 88 ff. geht nicht weit genug).

2) Falls ihm nicht gar Theophrasts Sehrift Oepl toW ApysXdou noch zugang-

lich war, was ich nicht glaube.

3) Vielleieht auch die Bedeutung des itvEOfxa, in dem der Verfasser nach der

festen philosophischen Tradition den vot>c sieht (vgL Hellenistische Mystericnreli-

gionen 155 if.).

Kgl. Ges, d» Wiss, Nachrichten, Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 1. 3
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•fbjoaoa. Als Probe geniige aas der Schrift, fur die ich leider auf

Ideler (II 343 ff.) angewiesen bin, der Eingang

:

irpaltc (rcpagtv Id.) -beoipia? -(dp law euj3aatc (fj paot? Id.).

343, 10 fiarcsp 4)UX^3
®'ceP O^ep Id.) pevooaa aajp.a'to?

&np<moc loti, {xvjSsv alo&TjTov tsXeiv

|£ic)(6oDaa 7ca[m*v ^ ti rcoisety

ek £pyov, aoTbo Ihtoc arcoaTaoa,

lyooaa S
5

a5 etc aiko, any Tip opydvcp,

15 ipYaCetat izav epyov ok XoyksTai

ao<ptaTiH6>v £vvota<; ek rcXoHac Xoywv (c|wy<*>v I.),

oot6f) vdet to I'pYOV, 8 Cvjta>v lisXeic (tcsXsic?)

I^eiy p.D7]OLV Yvcbcscos s7U(.aT^[i7]V

Hal TTpcq^aTGiv ek ft6pas aikoD Inpaotv

20 TeXoopievov (tsXod^svtjv I.) TCpdkei ts Hal d’scoptcj,

<k nal <!>o)r?](v> Hal (ek I.) c&[xa t^ ts aovtHasi

Hpdasi (d
?

) evdbasi OD[X7tXoH ,

fl
ts twv Sdo

§y tcpov a\x<pto 'O'sta t^vtj IhtsXsI (IhtsXsiv I.),

tod TrysDjxatos GDydyTOc a>c TpiTOD OT&pooc.

25 tov voov TCpoyojxy a aov y<*P ®k aiecoplav

tcAoyjc oo<pi-aTiH7]<; ts t&v (t
5

) alviYjrdTooy

nal aop^XoH^c Ivvotag ap^aioov Go<pcov

344, 1 yvwcsiv ts Tcsipas ftpd£ea><; Ts^voopytHYk

Ipwcetpiav ao<p7jv ts nal StocHptacv,

Ttov GTOtyeuov to Hpapa (npdjxjxa I.) nal tyjv oDydsatv

nal TrotoTTjTa (xavO’dvscv Hal rcayadyooc

5 oDYHtpvdv ek aXXTjXa nal o[xoo 7cXenstv

aovSslv ts nal 7cp6c £V xi t7]c ts^vtjc tsXoc

sli^pTjaTov, &<psXsfac ek H§p§o<; (pspov (<p£peiv I.).

$Tep (Sts I.) yap a^foiv toivSs, acbjxaTos

X£y<*> ,&so)ptac ts Hal r?k rcpd£ea>c *),

10 yevTjaeTai aoi ooSsy <5)<peXoo|xevcp.

Besser gelingt ilim die Spracke einer im Grrunde iranisclien Mystik.
Man yergieicke mit der oben abgedruckten Yorlage (S. 17, 127)
die Schilderung, wie die Seele den Leib „ruft w

:

nal XajxHp^ tpcavy ftpoanaXetTai Heljxeyov

B49, 5 to aa>[xa * odt<d <p7]olv epyot^ oo Xoyoig •

e^sXd’S patvov in cndtooc <k §£
c/

Al§od,

lade; pdXs ohotoolv in tod (god I.) ax^oog,

pL(pov (pd'opdg ytTcova, TcaXaioy (nal TiaXty I.) svSofxa,

1) Ygl Aristoteles end Theophrast oben S. 32.
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ftpqwjv orcep oe efysv &<; otataotpttov,

10 St,
5

od ftopctaei? otXetotac a>? oraybq ^spoov

latep£a<; (SoTefiac I.), otppa Xeottoc loupavikfls oXcos

raveo^a lottpaorgs re (8e I.), otal rcaXtv (Ceaigc ot&Xat I.)

aov r^ <[mxti rc&potftev lot ooo lotordoog,

otal aotks ev ool Martov elaototoDp.evov (slg olotoopiv'fl I.)

15 eloSlSat fcveojra otal tpitov ftaotep otsyos 1
).

Stelit die Benutzung der Kleopatra -Schrift hiernach sicher
,

so

erkennen wir in der Mahnung des ersten Gedichtes an den Kaiser

M. 44r od oSv (a)V M), aval oravsjjuppov, eoaspestate,

a^aX^a oratSelac ts 'frstO£LOteX[X]ov,

ftpoaa£ov sic otallsSpav oloteio6[revoc

TtaiSsotac IjJuppovocc ts otal avSpa? aoyaos,

pAqatv &><; &/oyzaq a>v C'fjteis stcgov

f. 44v otXivov to ooc god Martov <&otpou>[xsvo<;

ofuXtas ts Saorep e£r]yjjaea)<;

sofort die Nachwirkung jenes das alte Corpus einleitenden Bildes

des anf dem Lehrstuhl sitzenden Komarios und der yor ikm ste-

henden Herrscherin 1
). Es ist der Yerfasser des ersten Gredichtes,

der nnter verschiedenen Masken zu uns redet. Wir erwarten da-

nach, dad aueh der Name Hierotheos nur eine derartige Maske ist,

und werden dem Znfall, dafi dieser in der Spatzeit haufige Name
uns auch in dem Index von M nnter No. 37 (Eoysvioo otal 'lepo&ioa

ttsyotXata) als eehter Name eines alteren Alckemisten begegnet, kein

Gewicht beimessen. Er ist keinesfalls gemeint. Ein Philosoph mud
es sein

,
und nur ans dem Inhalt des Gredichtes (Ideler II 386 ff.)

diirfen wir ihn bestimmen. Es verherrlicht den lepo<; 70^0? des

Sonnengottes und der Mondgottin und das ihin entspringende gott-

liche Kind; dem Brautigam gehort der Westen (das Romerreich),

der Brant der Osten (das Perserreieh). Eine ahnliche Yereinigung

der Gestirne des Tages- und Nachthimmels und zugleich der Gott-

heiten des Ostens und Westons ist in Rom iatsachlich einmal ge-

feiert worden, als der wahnsinnige Elagabal den Baal (lupiter

Caelestis) von Emesa mit der karthagischen Oaelestis vermahlte,

die er als Mondgottin deutete (Herodian Y 6, 5), und schon Dieterich

(Abraxas 103) bat riehtig darauf hingewiesen, dafi eine orientalische

Mysterienvorstellung (Baal und Baalath, hier zur Triade erganzt,

vgl. Cumont, Orientalische Religionen 2 S. 145) zugrunde liegen muB,

1) Hieraus ist die Stellung der Gedichte in der Handschriffc zu erklaren.

Waren sie organised eingeordnet, so muBten sie vor Stephanos stehen.

3*
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dio der Kaiser Bur in "Wirklichbeit umsetzte. Sio abmte er aucb

in dem Beilager mit der Yestalin nach, von dem er nacli Dio

LXXIX 9, 3 sagte tva Si] '/.at Ikoirpsrcet? iraiSe? sx xe tp.00 tod dp^ts-

psto? ex xs rau'T^c x'qz ap'/iepeiat; Yevv“vtat>
tooto sJtotTjaa. Diese

Mysterienanschauung mag das orientalische Original der uns ver-

lorenen griechischen alchemistiscben Selirift
,

die der angebliche

Hierotlieos zugrunde legt 1
), auf die Vorstellungen von der Gold-

erzengnng iibertragen haben 2
); die Besebreibung der Tracbt nnd

Erscbeinung des gottlichen Brautigams nnd des Kindes bei Hiero-

theos stimmen mit der Ansstattnng, die nacb Herodian (V5,3

vgl. 10) Elagabal als Yerkorperung seines Gottes annabm, in auf-

falligen Einzelnbeiten liber ein. Wobl beriibrt es uns blaspbemisch,

wenn der byzantinische Dicbter in einer derartigen Yorlage die

&ela p,DOT7]pta too Ssoirotoo Xptncoto zu finden glaubt (Ideler II 341, 32),

aber gerade bieraus scbeint mir mit Sicberbeit zu erschlieBen, daJ3

er mit Hierotbeos den cbristlicben ‘Pbilosopben’, den angeblicben

Lebrer des Pseudoareopagiten gemeint bat, welcber nacb De div.

nom. 3, 2 (vgl. 4, 16) nacb dem Tode der Maria in Yerziickung in

optvot epemxot das Gebeimnis der gottlichen Geburt besungen bat.

Dieser Maske entsprecbend wahlt er seinen Wortschatz (pnoTap^ta

nacb ispap'/ia, op.VT]aac sxxXdY7]'8't daoptaotov xXeoc spjip Yepatpoiv), fiibrt

bier Evangelienworte ^n und farbt seine Gedanken aus christ-

licber Mystik. Dafi er dabei den Lebrer des Pseudoareopagiten

derartig neben den angeblicben Lebrer des Sohrates stellt, ist

charakteristiscb fur den Neuplatoniker und eine meist iibersehene

letzte Entwicklung des Platonismus. Das balbbarbarische und
widerwartige Gedicbt bat fur die Geistesgescbicbte dieser Spatzeit

einen gewissen Wert und gibt zugleicb dem Religionsforsober eine

Yorstellung von einem syriscben Mysterium 3
), dessen Nacbwirkung

in der Alcbemie nocb in Goetbes Faust fiihlbar ist.

Die vier Gediebte, die wir nun obne weiteres dem gleicben

Yerfasser, einem Pbilosopben Heliodor, zuschreiben diirfen,

entsprecben also den neun Vorlesungen des Stephanos und bilden

zusammen einen eiaa’fa’fixbs \6yoq. Heliodor setzt nur fort, was
vorber die angeblicb letzten Pbilosopben, die berufsmaBigen Er-
klarer des Plato und Aristoteles begonnen baben. Scbon .sie

1) Auch Stephanos scheint sie in der sechsten Vorlesung (Ideler II 225) zu
benutzen (vgl. Hierotbeos ebenda II 338, 34 ff.).

2) Wie Zosimos oder seine Yorganger die Anschauungen von der Geburt des
Mithras.

3) Etwa wie die Schrift der Kleopatra ein iranisches Erweekungsniysterlum
spiegelt.
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kaben ja neben jene beiden Glewaltigen den eitlen Schwindier

Zosimos als Dritten gestellt, und fiir Heliodor ist die ganze Arbeit

altgriechiscber Wissensckaft
,

deren kostbare Denkmaler er nock

besitzt, aber nickt mehr zn wiirdigen versteht, nur dazu da, orien-

taliscken Phantasien den auBeren Ansckein yon Wissensckaftlick-

keit zu geben. Unter diesem auBerlicken Firnis nnd dnrck ikn

empfoklen geken sie dnrch das nackste Jakrtausend weiter. Be-

zeicknet in gewissem Sinne Pseudo - Demokrit den Beginn der

Hellenisierung
,

so Heliodor ikren Abscklufi. Aber nnr um die

spracklicke nnd begriffliche Form kandelt es sick bei ikr. In

Wakrkeit kat der asiatiscke G-eist den grieckiscken vollig ge-

knecktet, der Mystizismns das wissensckaftlicke Denken erstickt.

Es ist sckmerzlick zn yergleicken, wie viel reicker der Ertrag ist,

den die Einwirkung Tkeophrasts anf den Orient selbst uns soeben

bringt, als der besekeidene Grewinn, den wir aus der Betracktung

dieses spatgrieckischen Tkeopkrastus rediyivus fur unsere Yorstel-

lnngen von der Arbeit des eckten Tkeopkrast davontragen.



Zur tJberlieferung und Textkritik der Kndrun III. IY.

Von

Edward Scliroder.

Vorgelegt in den Sitzungen vom 21. Februar und 7. Miirz 1919.

in. Die Personennamen. Grammatik und Prosodie.

Mit dauerndem Unbehagen erfiillte xnich bei der Korrektur
des Martinschen Kudrun-Textes die Unsicberheit des Herausgebers
gegeniiber der grammatischen Form und einigermafien auch der
Prosodie der Eigennamen

;
in etwas geringerem Grade fand ich das

gleiche bei Symons, und auch Bartsch ist keineswegs ganz davon
frei zu sprechen. Es ist yon vorn herein unwahrscheinlich

,
daB

daran der Dichter schuld sei, wohl aber liegt hier ein letzter
Rest der heillosen Verwirrung vor, welche der Schreiber ange-
richtet hat. Hans Ried, der fur die Eigennamen der von ihm ab-
geschriebenen Dichtwerke sowenig Verstandnis besafi, daB er aus
dem Ortwin von MetBe einen Ortwein von Meissen machte, Gottelind
fur Gerlint einsetzte, Ortnm und Ortwin an Stellen verwechselte,
wo dies ganz unglaublich scheint, einen Konig Gibelung einfiihrte
und den Nibelungennamen gar nicht selten Sttlelung schrieb, hat
sich um die normalen und im Grunde. hochst einfachen Flexions-
formen so wenig gekummert, daB er beispielsweise den Genitiv
yon Eetele, an dessen Form Hetelen kein Zweifel bestehen kann,
m 7 verschiedenen Schreibungen bietet : Hetelen (24 x), Hettelin
(2 x), Hettel (4 x), Hettels (8 x), Hetels (2 x), Hettelens (1 x),
Hettelins (1 x). Nicht immer war es so leicht, das Schwanken zu
beseitigen, wie in diesem Falle, und da vor allem auch die Beto-
nungsverhaltnisse genau festgestellt werden muBten, hab ich mich
entschlossen, einen vollstandigen (1980 Zettel umfassenden) Apparat



39Zur tiberlieferung und Textkritik der Kudrun III.

anzulegen, arts dem die Orthographie des Schre'ibers, die gramma-
tische Form des Dichters and die metrische Wertung in Reim,
Zasur und Yersinnern bequem ersiclitlicli sind. Die Arbeit hat
sich gelohnt: sie ergab freilich fiir die grammatische Form wenig
was nicht von vorn herein anzusetzen war und getrost, meinet-

wegen riicksichtslos
,

in den gereinigten Text hatte eingestellt

werden konnen, aber sie lieferte mir das Yergleichsmaterial, mit
dem ich iiberrasehend vielen metrisch verderbten Halbversen ihre

richtige Form geben konnte. Als ich mitten in diesem letzten

Teil meiner Arbeit war, sah ich, dab Bartsch, und er ganz allein,

eine grofie Anzahl solcher Yerse bereits emendiert hatte. Ich nehme
sie gleichwohl mit in meine Darstellung (s. auch Anharig II). auf,

wo ich sie mit (B.) bezeichne.

Zunachst die gramm atis chen Formen!
Die starkenMaskulina; es kommen folgende Yollnamen

in Betracht Hartmuot, Herwic, Horant, Irolt
,
Morunc, Ortwin, Sifrit

;

Ludeiuic, Sigebani.

Die normale Flexion ist fiir diese alle die gleiche:

1ST. Hartmuot, G. Hartmuotes, D. Hartmuote
,
A. Hartmuoten und

daneben Hartmuot unter gewissen Bedingungen
,

die spater zur

Sprache kommen. Der Akk. auf -en ist bekanntlich pronominalen

Ursprungs, er konnte aber als schwach aufgefafit werden, und dann

lag nach Analogie der einfachen schwachen Maskulina {Hagone,

Wate) die Durchfiihrung der schwachen Flexion nahe. Ich bemerke

aber sogleich, dab davon in der Kudrun nicht die Rede ist. Ein

schwacher Genitiv ist fiir die obigen neun Namen nur als Lud-

ivigen dreimal (1245,4. 1471,1. 1584,1) im Yersinnern iiberliefert,

wo alle Herausgeber richtig Ludewiges andern
;
zwischen Dativ und

Akkusativ aber herrscht ein Schwanken, .das grundsatzlich be-

seitigt werden mufi.

Genitiv: R(eim)-belege am Yersschlub fehlen; in der Z(asur)

haben wir Hartmuotes gereimt (: guotes) 730,1. 787,3, ohne Reim

608, 4. 764, 4. 781, 3. 1438, 2 [fehlerhaft des . . . Hartmiit fiir den . . .

Hartmuoten 597,3], im Yersinnern (Yi) 35 x
;
Her wig es Z 674,1

[so umgestellt]. 1048,3. 1590,4, Yi 18 x
;
Horandes Z 1370,1.

1426, 1, Yi —
;

(*troldes Z —
,
Yi — ;)

Morunges Z —
,
Yi 332, 1.

938,2; Ortwines Z 1371,3. 1703,1, Yi 4x; (
*Sifrides Z —

,

Yi— ;)
Ludewiges Z 800,4. 1631,1, Yi 33 x (dazu s. o.); Si-

gel a ndes Z 110,4. 129,4. 185,1.

Dativ: Die Hs. schwankt zwischen Hartmuote — -muoten

u. s.w., und die Herausgeber folgen ihr(!), scheinbar unterstiitzt
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durcli einzelne Reime, die aber bei dem massenhaften Vorkommen

des iibersekiefienden -n gar nickts beweisen, Ick scbreibe also kon-

sequent : Hartmuote R 589,3 (: gnote). 1624,4 (: Fruote). 737,3!

(: Fruoten). 966,

3

! (.• guoten) ;
Z 612, 1 (: guote). 743, 1 (.• guote). 598, 4

!

810,4. 835,4. 967,3. 1018,1. 1080,2. 1092,4. 1253,2! 1288,2.

1310, 2. 1364, 3. 1545, 4. 1628,

2

! Yi 12 x (4.x Hartmute, 8 x Hart-

muten) ;
Her wig e 586,4.630,2.667,1! 668,4. 687,2! 727,2.811,1.

821.1. 824,1. 1440,1. 1493,1! 1623,2!, Yi 9 x (8 x Herwige 1
),

1 x Henvigen) ;
— Horande Z 601,1! 1084,1. 1541,1. 1556,3.

1693. 1, Vi 3 x (1 X Horand
,
2 x Horanden); — Irolde Z 1645, 3

!,

Vi 489,1; — Mdrunge Z —
,
Yi 1556,3; — Ortwine Z —

,
Yi

1243,1! 1424,2! 1644,4, Yi 1704,1; - (*Sifride Z Vi —
;)

Ludewige Z 894,1. 928,4. 960,1. 1320,4! 1430,2.1442,3, Yi

855,3! 899,3. 1399,4; —Sige bande Z3,l, Vi 6, 4! 154,4. 186,4,

wo der Yers Sigebande und Hagenen die starke Form sichert. —
Vereinzelt ist Morunc dem Tcamercere 420,2.

Beim Akkusativ scbick ick zunachst die Ftitle voraus, wo
die starke (nominate) Form verlangt wird und begriindet ist; sie

kommt nur im Versinnern vor, was alsbald seine Erklarung findet,

iiberliefert ist sie 1415, 3 Morunc den degen jungen
;

dazu treten:

622,3 Hartmuot den richen (Hs. Hartmuten)

1332.1 Herwic minen man (Hs. Herwige)

1430, 3 Ludewic den alien (Hs. Lndivigen)

1332.2 und Ortwin minen bruoder (Hs. Ortweinen).

Jedesmal folgt eine den Easus deutlich markirende Apposition,

die auszeichnende Endnng erscbeint also beim Nomen selbst ent-

bebrlicb. Die Herausgeber hatten bisker nnr 1332, 2 geandert, ja

1332, 1 bat sich S. ausdriicklicb flir das Henoige der Hs. entscbie-

den, nnter Berufung insbes. auf Haupt zu Neidb. 54,32, wo eine

groBere Anzabl soleber Akkusatiye auf -e yerzeicbnet isfc. Ieb

gebe natiirlicb zu, dafi der Ausgleicb zwiscben Datiy und Akku-
satiy, wie er in den Dat. die Akk.-Formen eindringen lieB, um-

gekebrt aucb ermoglichte, daB die Dat.-Form in den Akk. ein-

drang, balte das aber dock in der Hauptsacbe fur Entgleisungen

der Scbrei^er 2
)
und sebe keinen Grrund, unserem Hans Hied zu

Liebe solebe Formen in den Text zu setzen: in jedem Falle ist es

die gesiindere Methode, wenn ick die Formen grundsatzlicb scbeide,

1) dazu fehlerhaft Herwige fur herberge 1591,4.

2) Bei Herwige oben liegt m. E. nichts anderes vor, als der bekannte Febler,

daB der Scbreiber beim Ausgleiten aus der kurzen (.Eenoig) in die langere Form
(Henvigen) plotzlicli stutzt.
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als wenn ich hier und da dem Schreiber einmal ein Zugestandnis
mache, das der Dichter nicht fordert.

Ich schreibe also Hartmuoten iiberall, auch
.
gegen die Hs. (!).

Im Heim Hartmuoten 1564,4 (: guoten). 951,3! 1286,4! (: guote) ;

Z 1554, 1 (: guoten), wo die Hs. fehlerhaft Hartmiit
:
gitt bietet. 1365, 1

!

(: guote). 1467, 1 ! u. 1630, 1
!

(: Fruote). (597, 3 verderbt s. o.) 620, 4.

626,4. 958,2. 970,4. 1314,4. 1403,1. 1485,4. 1488,4. 1598,3.

1601,1. 1678,2. 1687,2. 1694,1, Vi 6 X; — Her wigen Z 648, 2.

664, 3. 1341, 1. 1489,4, Vi 4 x, immer richtig iiberliefert
;
— H6-

randen Z 216,2. 225,1. 310,2. 1424,1; Vi 3 x
,
immer normal;

— Irolden Z 1577,1, Vi4 x, desgl.; — Morungen Z 1176,2.

1370,3. 1515,3, Vi 1087,3, desgl.; — Orttvinen It 1407,3 (: er-

scMnen). 1578,3 (; sinen), Hs. Ortwein: sein, Z 1516,2, Vi 1420,1;

(*Stfriden — *)) — Ludeivig en Z 864, 1. 1445, 2. 1620, 3, Vi 744, 4.

1473,3; — (*Sigebanden —).

JBei den schwa cben Maskulinen Fruote, Hagene, Hetele,

Otte
,
Wale hat kein Herausgeber die Greltung der normalen Flexion

bezweifelt, trotz der vielfachen Entgleisungen, wie Hagenes 383, 1,

Hagens 449,1. 554,2, Ilagenens 466,3; Hettels u. a. (s. o.). — Be-

achtenswert ist immerhin die vereinzelte starke Form Fr u t von

TenemarJce 439
,
4

;
man erinnert sich, da6 auch beim Anonymus

Spervogel die beiden Formen nebeneinander vorkommen : Fruot von

iibermer (MFr. 25, 20) und von TenemarJce Fruote (25, 19). Ich habe

das 439,4 iiberlieferte Fruot von TenemarJce auch 242,4 einge-

stellt, wo B. Fruote m T. andert.

Das gleiche Schwanken zwischen starker und schwacher Form
scheint bei G er vorzuliegen, das als Nom. 1, 2 durch den Heim

gesichert ist und den metrisch gestiitzten Dativ Gere (Hs. Ger)

dem richen Tcunege zur Seite hat; dem steht gegeniiber der schwache

G-en. in das Geren lant 14, 3, wo mir eine Anderung jedenfalls

nicht notwendig scheint.

Bei den star ken Femininen: Gerlint, Kudrun, Ortrun

;

Her(e)gart
,

Hildeburc liegen die Verhaltnisse etwas schwieriger.

Das hangt damit zusammen, daG sich hier alte o-Stamme und alte

i-Stamme zusammenfinden und iiberdies noch die schwache Dekli-

nation heriiberwirkt. So la-fit sich ein gleichmafiiges Normalpara-

1) Mit dem Feblen aller obliquen Kasus von Sifrit, besonders in der Zasur,

fehlt die Moglichkeit, zu entscbeiden, ob dem Dichter der Kudrun wie dem des

Nibl. die Formen Sifrides, Sifrtde, Sifnden gelaufig waren.
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digma von vornberein nicbt aufstellen. Yorauszusetzen ist mit

Bestimmtbeit nnr, da8 Genitiv nnd Dativ in der Form zusammen-

fallen, wie iiberall beim Fem. im Mbd.

Bei Gerlint feblen Reim- nnd Zasurbelege fiir den Genitiv,

das Metrum verlangt eine dreisilbige Form, nnd diese ist als Ger-

linde iiberliefert im Vi 747,3. 995,4. 1008,3. 1036,3. 1272,3.

1298,3. 1310,4. — Der Dativ stebt im Reim Gerlinde : inge-

sinde 1188,3, in der Z 966,2. 978,3. 1199,2. 1268,2. 1402,4, im

» Yi 1093,2, nnd scblieBlicb ist so ancb 1319,4 einzustellen
,
dem

einzigen Gerlinden der tiberliefernng gegeniiber 14 Gerlinde
;

die

Herausgeber kleben bier alle an der Hs.

Fiir den Akk. ist Dreisilbigkeit gesicbert dnrch den Reim

Gerlinde : ingesinde 597, 3. Gerlinden : ingesinde 1518, 3 ;
genanes iiber

die Form stebt danacb nicbt fest, weil weitere Belege feblen; die

Analogie spricbt fitr Gerlinden. Daneben baben die Herausgeber

langst erkannt die Nbtwendigkeit, statt des iiberlieferten Gerlinde

die zweisilbige Form einzusetzen:

1274,3 Gerlint dieubelen — vgl. oben Ludewic den alien n. a.

Kudr'un nnd Ortrim bieten fiir die zweisilbige Form im
»> Gen. Dat. Akk. reicbere Belege, die icb bier voranstellen will,

obne daB es notig ware, die bsl. Lesarten beranznzieben, denn icb

summiere bier nnr Falle, iiber die icb mit meinen Vorgangern

einig bin.

Zasur: Gen. miner sweeter Ktidrun 1258, 4 ,
Dat. das ich

der schcenen Ktldrdn 756,4; Yersinneres: Gen. —
;
Dat, Ku-

drun der frouiven 778, 3. 1702, 4, K. der richen 630, 3. 1207, 3, K,

der hiiniginne 676, 4, K. iuwer frouwen 1527, 4, nach der schcenen K.

.... 768, 4. 826, 4. 1083, 4 ;
Akk. Kudrun die armen 943, 4 ,

K.

die heren 765, 4. 1016, 3, K. die riclien 1057, 4, K. die frouwen 920, 4,*

K. mine sweeter 1339,2, mine tohter E. 929,4, vroun K. 1341,4,

jet gesihe ich K. nimmer mere 926, 4, K. und Hildeburo 804, 4, K.

se minnen 1247, 3, woltens K. gerne wider bringen 883, 4 — Ortrun

die [schcenen] meit 1640, 2 ;
vgl. Rildeburc diu meit 1060, 1.

Diesen 23 + 1 zweisilbigen Formen stebn nun aber 71 + 11

dreisilbige gegeniiber, die vom Yers verlangt nnd nnr zum Teil

von der Uberlieferung geboten werden, wo aber die Frage nacb

dem Flexionsausgang nocb streitig sein kann; Reimfalle feblen

ganz, ancb in der Zasur, wo sie freilicb nocb weniger beweisen

wiirden als am YersschluB.

Es geniigt die Zasur genauer zn betraebten. Der Nom. Kud-
run stebt bier 44 x, und aufierdem ist ein solcber Genitiv (1258, 4)

nnd ein Dativ (756,4) fiir die Zasur gesicbert (s. o.). So besaB
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diese Form von vorn herein ein starkes Ubergewicht, das es er-

klart, wenn Hied an dieser Stelle 5 x fehlerhaft den Dativ zwei-

silbig schreibt (1019, 2. 1060, 3. 1296, 3. 1315, 4. 1343, 1) und 12 x
den Akkusativ (736, 3. 794, 4. 881, 3. 964, 2. 965, 4. 986, 2. 1042, 1.

1242,3. 1471,4. 1541,3. 1551,3. 1574,3), wo die Herausgeber eine

dreisilbige Form einsetzen mufiten und auch richtig K u d rune

n

eingesetzt haben. Als einen bloJBen Schreibfehler dafiir hat man
ferner (Jhaudrunne 1362,4 erkannt, denn die Form auf -en ist

richtig iiberliefert fur den Dativ 726, 3. 1041, 3. 1478, 3. 1518,

4

und fur den Akkusativ 995,1. 1017,2. 1023,3. 1504,4. Es blieben

also nur ubrig die Formen Chautrune Dat. 748, 2 und Ghaudrune

Akk. 1608, 4, die Martin unbedingt durch Kudrunen (B. S.) hatte

ersetzen miissen. Damit ist das Paradigma N. Kudrun
,

Gr. Ku-
drunen (Kudrun), D. Kudrtinen (Kudrun), Akk. Kiidrunen (Kudrun)

ausreichend gesichert und auch aus dem Yersinnern das vereinzelte

Kudrmie zu beseitigen.

Ebenso ist Ortrunen gegen Martin einzusetzen 1702,3. —
1037. 2 hat Bartsch richtig geandert die schcenen Ortrunen fur die vil

schcene Ortrun.

Yon Her(e)g art ist nur der Nom. (in Reim und Zasur) iiber-

liefert.

Bei Hildeburc konnte der Zweifel aufkommen, ob es wie

Qerlint oder wie Kudrim flektiert, und die Herausgeber losen

diesen Zweifel nicht. G-enitivformen fehlen ganz. Fur den Dativ

ist in der Zasur je einmal HiMeburge (1170, 3) und Hildeburgen

(1626,2) iiberliefert, der Akk. erscheint hier je 5x als Hildeburgen

555, 1. 1341, 4. 1585, 2. 1639, 3. 1640, 4 und als Hildeburge 538, 1.

804, 4. 1624, 4. 1642, 4. 1648, 2, 2 x als Hildeburg 1251, 4. 1339, .3,

wo aber beidemal eine viersilbige Form eingesetzt werden muB.

Hun ist es von vorn herein wahrscheinlich
,
dafi die Formen auf

-en nicht dem Schreiber, sondern der Vorlage angehoren, und bei.

Kudrim haben wir dies bestatigt gefunden, wir werden also liber-

all im Akk. Hildeburge durch Hildeburg en ersetzen, wo die

4silb. Form verlangt wird und ferner schreiben

1251,4 si und Hildeburgen (Hildeburc M. S.)

1339,8 unde (ouch) Hildeburgen (Hildeburge B, M. S.).

Den Y. 804,4 les ich mit leichter Abweichung von Bartsch:

Kudrun und (unde B.) Hildeburc fuort er mit im dannen gevangen.

1680. 2 (Hs. Hyldeburgen) schlag ich gegen das unmogliche Hilde-

burgen uz trldnde M.S. und das nun isolierte Hiltburge us Irldnde

B. vor Hildeburc us Irlant.
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Die scliwaelien Feminina Hilts und TJote bieten in dor

Flexion keinen Zweifel; der Akk. Hilte 226,3 ist ein Lapsus von

M. S., der sich nickt durek mekrere Auflagen hatte erkalten diirfen.

tjber die Sckreibung des Dentals in Hilte-Hilde und Kudrun-

Kulrun s. Anhang I.

Nun zur Prosodie!

Starke Masculina und Feminina.

Die unflektierten Formen tragen natiirlick im .Reim und in

der Zasur stets zwei Hebungen, Edrtmuot, Ktidrun, Ludewic, HU-

debiirc ;
aucb iin Vers ist diese Wertung weit iiberwiegend, bei

Hildeburc und Heregart (das nur in R u. Z vorkommt) bleibt sie die

einzige, im ganzen gestaltet sick das Verkaltnis im Versinnern

der Uberlieferung nack folgendermafien

:

Hartmuot 22 — Hartmuot 15 — Hartmuot 7

Herwic 21 — Herwic 10 — Henoic 1

Horant 7 — Horant 6 — Horant 14

Irolt 12 — Irolt 7 — Irolt 5

Ludeivi c 24 — Ludwic 4 — Ludwic .2

Morune 4 — Morune 2 — Morune 5
i >

Ortwin 11
t— Ortwin 4 — Ortwin , 3

Sifrit 0 — Sifrit 0 — Sifrit 0

Sigelant 1 — Sigbant 0 — Sigbant 0

Gerlint 9 — Gerlint 5 — Gerlint 0

Hergart 0 *— Hergart 0 — Hergart 0

Hildeburc 0 — Hildburc 0 — Hildburc 0

Kudrun 51 — Kudrun 17 — Kudrun 2

Ortrun 8 — Ortrun 3 — Ortrun 1

Summa xx 170 XX 73 XX 40

Zur Erlauterung bemerk ick, daB ick allerdings mit Bartsck

gegen Martin, stets Ortwin und Herwic
,

Gerlint und Ortrun usw.,

gegen Bartseh auch Kudrun und Hildeburc lese, nicht Ortwin unde

Herwic
,
Gerlint unde Ortrun usw. Weiterhin diirfte die erste Ko-

lumne auf Kosten der zweiten und dritten noch. einigen Zuwachs

erfahren. Am sichersten durch die Streichung des vil an folgenden

Stellen

;

629, 3 Hartmuot der [vil] grimme

1194, 4 Gerlint din [vil] iibele

1399, 2 Irolt der [vil] starhe .
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Die Herausgeber liaben es durchweg stehn lassen, und es ist pro-

sodisch unanfechtbar. Aber es entspricht nicht der Versmelodie

und demnachst nicbt dem Stil; der Dichter schreibt Kudrun diu

arme (3), edele (3), here (6), scheme (8), zusammen 20 x als Halb-

v.ers, und dazu nocb 16 x in der letzten Halbzeile, niemals Ku-
drun diu vil schcene etc., nur einmal in der Anrede Kiidr'un vil

edele! 1516,2; und ebenso heifit es Gerlint diu iibelc 1051,1. 1522,3
(und diu iibele Gerlint 993,1. 1000,1. 1266,2. 1508,1); es heiBt

sonst ausschlieBlich Hdrtmuot der junge, huene, snelle, starlte; der

degen, herre, das hint (10 x) ,
also weder Hdrtmuot der vil huene

noch Hartmuot der huene degen
;
und ebenso Irolt der junge, huene,

der degen (5 x). Ein entbehrliches vil aber ist bei dem Schreiber

ohnedies verdachtig, der es beispielsweise im Nibl. vor dem Adj.

zugesetzt hat 408, 4. 467, 3. 551, 4. 565, 4. 566, 4. 601, 3. 641, 1.

655,4. 680,4. 714,4. 811,2. So hat denn auch schon Bartsch

1037, 2 die vil schcenen Ortrun richtig geandert in die schoenen Ort-

runen

;

vgl. die schcenen Ktidrunen 881,3. 964,2. 995,1. 1551,3.

1574, 3. 1608, 4.

Zu der ersten Kolumne treten die Zahlen aus Reim und Zasur

:

323. Damit steigt der Prozentsatz der normalen Betonnng auf

iiber 81. Man gewinnt den Eindruck, dafi der Dichter davon nicht

ohne Not abweicht, und daB Elickworter, wo sie die abweichende

Betonung herbeifuhren, beseitigt -werden miissen. Wenn also den

24 + 24 Ludeicic in der ersten Hebung 2 x Ludewic gegeniibersteht

(Ludwtc von Ormanie 863,1, Ludwic se Hartmuote 743, 1), so wird

man dies gewiB unangefochten lassen, einem viermaligen Ludewic

aber, das sich (863, 4. 865, 1. 880, 4. 962, 4) auf engem Reime zu-

sammendrangt, wird man skeptisch gegeniiberstehn : Ludewic [der]

was huene 863, 4 liegt die Streichung doch gar zu nahe, und auch

Ludewic sluoc [do] Hetelen
,

des warden (in) do hereenleidiu mcere

880, 4 ist das zweimalige do anstoBig.

Eine Ausnahmestellung nimmt Horant ein, insofern als hier

die Betonung Horant (14) die Gresamtzahl der Ealle Horant (7)

und Horant (6) noch iibertrifft. Dabei les ich auBer Horant der

biderbe 206, 2. 607, 3, H. der snelle 333, 1. 1140, 1 auch im G-egen-

satz zu den Herausgebern Horant und Fruote 224,3. 243, 2. 263,2.

— Horant allein ist moglich 283,1. 388,2. 403,4. 886,4. 887,4.

1181, 1. — Eiir die Betonung Horant— durchweg ‘schwebende Be-

tonung im Auftakt’ — ist entscheidend Horant von Tenemarhe 537, 1.

564, 2. 571, 1. 689, 1. 711, 1. 1497, 1, JET. von Teneriche 354, 3 ;
weiter

Horant der degen hiiene 488, 2, H. d. huene man 272, 1, H. der neve

din 1181,1. 1613,2, H. begunde singen 379,2, H. und sine friunde
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1694, 3. Hierher wird man mit Bartsch auch 300, 4 ziehen 116-

rant und Wate ir gabe, denn wenn man ir gabe beim 2 Halbverse

lafit, hat dieser 6 Hebungen. — Bei den flektierten Formen herrscht

Eorande(n) durchaus vor: 214,2. 245,1. 390,4. 886,1. 1423,1; das

einzige Edrdnde us 1
)

Tenemarlce 1691, 3 entspricht den 6 Fallen

Eordnt von Tenemarlce oben.

Auck bei Morunc sind es gegenliber 4maligem Morunc : M. der

snelle 271,1. 712,1, M. der junge 394,4, M. der degen 697,1, und
2maligem Morunc 416, 1. 1089,1 immerhin 4 sichere Falle £iir

Morunc
,
alle im Auftakt: 211,1. 420,2. 564, 1. 1415, 3; auch und

Mdrunc von Friesen lant wird man wohl wie Bartsck mit schwe-

bender Betonung lesen miissen. — In der Flexion haben wir M6-
runges, -en 332,1. 938,2. 1087,3. 1370,3; Morunge und Eordnde

1556,3, trolden und Morungen 1176,2. 1515,3.

Ir olden treffen wir auSerdem noch 310, 2. 1577, 1 (Zasur) und
werden es also auch 231, 4 zugestehn. Irolt von OrtHche 481,

1

entspricht dem Ilordnt von Tenemarlce usw.
,

weiter steht Irolt

831,1.1611,1.1691,4. .

Bei den iibrigen Vollnamen geben dieunflektierten For-
men wenig AnlaB zu Bemerkungen. Bei Eerwic ist die tJberlie-

ferung durchweg in Ordnung, auch das eimnalige Eenvic tvas er

genennet 617, 3 im Auftakt unanfechtbar. Ebenso die 7 Falle von
Eartmuot 609,4. 804,1. 851,2. 982,4. 1468,4. 1491,4. 1559,3;
und 3 x Ortwin-. 876,2. 1252,1. 1340,4. Die oben angesetzten
2 sichern Belege fur Kudrin: 852,2 Kudrin diu wolgetdne und
1448,4 Kudrin und ir gesinde rechtfertigen immerhin die Kon-
jektur M.s 654, 3 Kudrun enphienc in (scMne). — Auch Ortrdn die

schcenen meit 1640, 2 ware metrisch moglich, doch scheinen Stil und
Versmelodie die Streiehung von schcenen zu fordern, vgl. o. S. 42.

Zu den flektierten F ormen ist noch einiges zu notieren.
Wahrend wir die unflektierten Formen mit versetzter resp. schwe-
bender Betonung nur im Eingang des Halbverses gefunden haben,
konstatierten wir oben schon einzelne Irolden und Morungen auch
in der Zasur. Dasselbe ist bei Eartmuot der Fall: neben 39
Edrtmuotes, -e, -en sindhierzwei Eartmuote festzustellen : 598,4,
810,4; dagegen steht in der Zasur nur Ortriinen (7 x), und bei
Kudrunen kann man unter 30 Fallen nur einmal schwanken: ich
lese aber auch 1504,4 da sie sach Kudrhnen.

Im Yersinnern (resp. Yerseingang) kommt die versetzte

1) so B. M. gegen von Hs. S.



Zur Uberlieferung und Textkritik der Kudrun III. 47

Betonung aucb nicbt eben haufig yor. Nacbdem wir S6rdnde(n
),

trolde{n)
)
Morunge(n) erledigt baben, bleibt nocb folgendes iibrig.

Hartmuotes 32 x, Hartmuotes 825, 4. 1242,1*); Sartmuote

und Sartmuote, 10 x, Sartmuote 606,4, resp. Sartmuote 621,3;
neben Sartmuoten 5 x wdrde man ein Sartmuoten gewiJ3 gelten

lassen, aber da man 622, 3 damit nicbt auskommt
,
bab icb der

vollig isolierten Skandierung Sartmuoten Bartscbs die Anderung
Sartmuot den richen (s. o. S, 40) vorgezogen. — Neben Her-

wiges 17 x einmal Herwiges ^701, 4; Senvige und Sendge 6x,
Henvige lx (1493,4), Serwige, 701,1 resp. Senvigp 699,1; Her-

ivigen 4 X
;

die Betonung Herwige(s) drangt sich auf den Baum
dreier Strophen zusammen. — Ludeinges 32 x, Ludwi ges 1267, 3.

1360,2. 1394,3; Ludewige 1 x, Ludimge, 1 x (855,3), Ludwi g e

899, 3
;

Ludeivigen 2 x.
Neben Kudrunen 37 x (Gren. 11, Dat, 18, Akk. 8) notier icb fur

die dreisilbige Form zunacbst die beiden scbliefienden Halbzeilen 592,

4

ndch Kudrunen der hilniginne und 1532,4 wart von Kudrhnen in

beiden
,
wo kaum eine andere Skansion als die Bartscbs moglicb

sein wird, und weiter Kudrtinen ellende 1078,4, Kudrtinen mctgen

wcene ich si wir smoehe 593,4, Kudrunen tete toe 981,2, Kudninen
gerne %vxder hringen wolte 1108, 4, lobete man Kudrunen tdgeliche

578, 2 2
). Also 5 Falle der versetzten, leicbten, gegeniiber 37 + 2

der scbweren und liberscbweren Betonung. — Ortrunen 2 x (1042,2.

1617,3), daneben ze Ortrunen hemenate 1007,3. Nackdem alle

Herausgeber 1274, 3 Gerlint die ubelen gegen bsl. Gerlinde einge-

setzt baben, bleibt nur die Betonung GerVinde{n) fur die flektierten

Formen iibrig (9 x).

Icb wende micb nun zu den nichtkomponierten, scbwacben
Eigennamen.

Fruote und Vote fass ich zusammen* Nacb Abzug des liber-

lieferten (439, 4) und des danacb yon mir 242, 4 eingestellten Fruot

von Tenemarke (o. S. 41) bleiben 8 Belege fur Fruote{n) : 221, 1.

280, 4. 324, 1. 903, 2. 904, 3. 1538, 2. 1584, 4 (1. die vuorte (do) her

Fruote an sinen handen), 1635, 1 (1. (ni)ivan Fruoten gdn B.)
;
ibnen

stebn die beiden Falle mit adjektiyiscber Apposition gegeniiber:

Fruote der Mem 280, 1. 1415, 2. Also auch bier wieder die scbwere

1) 1451,4 ware ganz isoliert von Hartmuotes unde siner recken handen

(Bartsch von Hartmuotes und s. r, h.), man wird daher besser andern von Hdrtr

muote und von siner recken handen.

2) M. liest mit der Hs. lobete man Kutrun tdgeliche.
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Betonung, wie durchweg bei Kuclrun diu schdme usw. Und dasselbe

wiederholt sich bei Uote diu schcene 46, 1. 153, 1 ;
TJoten der froikven

148, 1, sodab wir 43,4 Uote diu [vil] edele das vie sicber zu streichen

haben. Dagegen ist der Halbvers der TJoten gabe 46, 4 niebt in

diu TJoten gabe (M. S.), sondern in der (fromoen) TJoten gabe (B.) zu

andern; die Betonung TJote(n) gilt weiter 144, 2. 149, 1. 156, 1. 182, 1.

Hilte(r>) kommt im Versinnern 135 mal vor (Nom. 51, Gen. 51,

Bat. 21, Akk. 12), dabei erscheint es (die Elisionsfalle kier zu-

gerecknet) 124 x taktbildend. Die einzigen Ealle der Betonung
Elite sind die uns von Fruote und Uote ker bekannten: HUte diu

schcene 727,1. 766,1. 1110,1, if. diu riche 1187,3, H. diu edele

1659,3; Hilt'en der schoenen 481,3. 1083,1, if. die sekoenen 920,3,

if. der richen 466, 1, E. die richen 226,3; HUte min frouwe 1097,3.

Dem gegeniiber wird man wieder in den Ausnakmefalien der Hs.

521. 1 Iiilte diu [vil] schcene

810. 1 Iiilte diu [vil] here

das vil als Stil und Versmelodie widerstrebend beseitigen durfen.

Nickt anzutasten ist aber die Anrede 588,3 Elite vil riche! ygl.

516, 2 Kuclrun vil edele

!

Sckwieriger ist eine andere Entsckeidung. Der Name Hilde
wird mit Vorliebe durck frou eingefukrt: unter den 51 Fallen des
Nominativs im Vers sind 27 frou Elite, und 23 x steht das frou
im Auftakt. "Wenn wir nun zweimal finden frou HUte unde ir

tohter 343,1. 345,4, damn ist es gewib ricktig, auch 694,2 zu er-

ganzen (frou) Hilde unde ir tohter, und es gibt wokl nock ein paar
andere Ealle, wo dieser Zusatz berechtigt ist, wie (frou) HUte
sprach, si wolte 666,4, (Frou) HUte flisecUche 1111,1 (Vgl. Frou
HUte minnecliche 1688, 1). Dafi anderseits der Dickter liier nicht
meckanisck ausgleickend verfahrt, zeigt sekon der Umstand, da

6

in den obigen 10 + 3 Fallen des Typs Iiilte diu schcene das frou
fehlt; sein Eehlen kangt kier unzweifelkaft mit der Versmelodie
zusammen, und so bestatigt es die Berecktigung vil zu streichen

:

ware dies vil echt, dann wiirden die betr. Verse bei unserem Dickter
sicher lauten: Frou HUte diu vil schcene u.s.w.

Bagene(n
) stekt im Vers 106 mal (Nom. 53, Gen. 36, Dat. 15,

Akk. 2), davon 92 x Hdgenen taktfullend
;

einmal mit versetzter
Betonung im Auftakt: Hagnen und shier helde 554,2. Unter den
13 Fallen des Eager,e(n) stekt voran der bekannte Typus Hagene
der gnmme 478, 4, H. der jmge 158, 4, E. der Tciiene 168, 4, H. der
starlce 241, 3. 510, 1

, ze Edgenen dem toilden 509, 4, dem also wieder
Eagene der [vil] riche 533,3 init Streickung des vil zuzurechnen
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ist; Ildgend der herre 318,1, Hdgenen dem hiinege 295,4; andere
Me 182, 2. 508, 2. 525, 4. 559, 4. 819, 3.

Bei Hetele{n), das 139 mal im Yers erscbeint (Nom. 62, Gen.

44, Dat. 22, Akk. 11) haben wir 87 x taktftillendes Hetele(n
) (N.

45, G. 22, D. 13, A. 7), 34 x H6tele(n
) (N. 17, G. 4, D. 9, A. 4)

nnd scbliefilicb, auf den Genitiv beschranbt
,

18 x Hetelen ! Zn
dem Typus Hetele der biderbe 270,4, H. der hiiene 506,2, H. der

riche 207, 1. 434, 4. 713, 1, Hetelen des richen 926, 3." 1112, 3 tritt

bier wieder Hetele der [vil] here 504,3; H. der Jierre 231,1. 349,3.

457. 1. 522, 1. 702, 3, H. der fiirste 526, 1 ;
Hetelen dem degene 235, 3.

568,4, H. dem Minege 206, 3. 573,2; Hetelen den reclcen 521,3; und
weiter 227,1. 826,1. 470,1. 568,2. 570,1. 737,2. 777,4; 550,2;

456. 1. 547, 1. 565, 3. 627, 3. 721, 1 ;
509, 1. 677, 3.

Birr die Nebenbebung anf der zweiten Silbe finden sick fol-

gende Belege: die Hetelen degene 780,4, helde 717,2; das H. hint

1000, 2. 1526, 1, hunne 563, 2 ;
die H. mage 507, 3. 919, 1, reckon

773,1; in H. sal 639,1; us H. selden 460,4 (so gegen B.s Ande-

rung us (der))
;

din H. tohter 587, 3. 1015, 2 ;
der (die) H. friunde

532.2. 554,4; das H. wig 578,1 (gegen M. S.). 765,1. 788,3; in

dem H. lande 752, 4.

Die alte Form Hetele rechtfertigt diese Betonung nicht, es

scbeint also bereits die Verscbarfung des t (wie in bettelen < hetelen)

einzndringen. Ich glaube aber aufierdem, dafi bier vom Nibelmi-

genlied ber Etsele(n) bewuilt oder unbewufit herirbergewirkt bat,

denn die meisten Ausdrixcke resp. Halbverse finden wir ancb dort

;

so die Etselen degene, reclcen, das Etzelen hint, ivip (s. Bartscbs WB.).

Nnn bleibt nns allein nock Wate iibrig. Dazu eine Nebenform

Wdte ( Watte bsl. 252, 4. 494, 1) anzusetzen nnd mit ibr das Vor-

kommen in der Zasur zn recbtfertigen
,
bab icb GGN. 1918, 514 if.

abgelebnt, und icb kann bier meinen Einsprucb nock verstarken.

.Yon jenen 6 angefochtenen Zasurfallen abgeseben kommt der Name
ausschliefilicb im Yerse vor : 204 mal. Wir wollen die 134 Falle

des Nominativs naber betracbten. Sie zerfallen 1) in solcbe

wo Wate taktfiillend stebt und 2) in solcbe wo es nnr das gute

Taktteil bildet: a) mit Elision, b) obne Elision. *

1) Wdte taktfiillend 72 x, davon 2 mal vor Yokal (leicbter

Hiat) : Her Wate iesch gedinges 295, 1, das Wate ars&t vxere 529, 3.

Die interessanteste Gruppe ist bier diejenige, welche den oft kon-

statierten Yerstypus Hartmuot der starhe, Eruote der kiiene, Ger-

lint diu ubele, Hilte dm schcene entspricbt — dem entgegen (nnd

gegeniiber einem anderweitigen 33fachen Wate der alte) heifit der

I<gl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. I’hil.-hist. Klasse. X919. Heft 1 . 4
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Yollvers • Wate der vil cite 696,2. 1342,2 (danacb 1349,2), und

ebenso (pb, do). Wate der vil grimme 793, 2. 882, 1, W. der vil Icuene

234.4, 245,1. 450,1. 704,1. 843,3, wie Wate der v. 7c. 516,4,

Wate der vil mcere 529, 4, Wate der vil wise 570, 2. Entsprecliend

ist also 710, 1 zu scbreiben Was Wate der {vil) Jmene und 1131,

2

sprach Wate der (pit) ivtse (vgl. nocb 471, 4). Die weitern Falle

sind 230, 1. 231, 3. 234, 1. 236, 2 (1. her Wate, (nu) stl loillekomen

B.) 238, 2. 239, 4 = 531, 1 = 1490, 3. 242, 1 == 1491, 1. 252, 4.

270. 1 = 564, 1. 277, 2. 279, 1 = 366, 1. 360, 3. 362, 4. 363, 4. 471,

4. 494,1. 512,1. 517,4. 519,1. 539,3. 827,1. 842,2. 852,4. 862,2.

864. 1. 865, 3. 898, 3 (1. Wate lies (do) lute
) 921, 1. 922, 1. 930, 1.

1092, 3. 1141, 4. 1149, 4. 1183, 2. 1348, 1. 1429, 1. 1453, 4. 1467, 1.

1468.4.1492.3.1494.1. 1496,2. 1513,4. 1515,1. 1519,1. 1539,4.

1656, 2. 1668, 2. 1683, 1.

Dem Wate wisMchefn) 827, 1 ,
Wate grimm(ec)liche(n

)
(so B.)

1519. 1 entsprecliend wird man auch kiirzen miissen Wale [vil]

sornecUche(n
) 1468,1 und Wate \vil

]
ungiietUche 1526,2.

2a) 15 Falle: Wate es 349, 1; Wate in (im) 237, 1. 263, 1. 1156, 1.

1520,2; Wate ouch 1091,1; Wate und: 355,1 (1. Wate und ouch
(her) Fniote

)
= 479, 1 = 1151, 2. 513, 3 (1. Wate und (ouch her)

Eugene). 794, 1 (1. Wate und ouch (her) Eetele). 875, 4. 1124, 4 (1.

der alte Wate und (ouch) von Tenen Fruote). 1367,2; schliefilicb

1544. 4, wo Wate und der Tcuene Fruote auf alle Falle unmoglicb
ist (B. liest Wate und mit Wate im Auftakt!): der Vers ist ein-

fach zu andern wie 479, 1. 1151,2 uberliefert steht und 355,1 mit
leichtem Zusatz hergestellt werden konnte: Wate und ouch her
Fruote stebt dann bier zum yierten Male.

2b) 47 Falle der ‘Verscbleifung’. Voran stebt 20 x der Halb-
yers Do sprach Wate der alte 240, 1. 253, 1. 344, 1. 427, 1. 432, 1
434.1. 475,1. 533,1. 825,1. 826,2. 836,3. 838,1. 940,1. 1127,2.’

1345.1. 1503,1. 1528,2. 1551,1. 1557,4.1646,1; es reiben sicb an
13 weitere Falle yon Wate der alte : 223, 2. 465, 1 (1. Nu was (ouch)

.

Wate der alte) = 1402,1. 515,1. 859,4. 1462,3. 1469,2. 1510,1.
1518.2. 1534,4; 488,4. 747,4. 903,1; weiterbin Wate der grimme
1498. 4, W. der Jciiene 523, 3. 928, 1, W der wise 1146, 1 ;

Wate
geivan 354,2, Wate versmdchlkhe 357,4; Wate von 925,1. 1182,2;
Wate mit 473,4. 507,1. 1135,4 (danacb meine Umstellung W. mit
listen 945,1); Wate was 205,1. 1657,1, Wdte .wart 1611,3 (oder
Wate ivart truhsceze ?).

DerGenitiy stebt burner vor einem Sacbwort (Waten anlcer,
Mnne, ingesinde u.s.w.), so erklart sicb, dab bier nur Taktftillung
Yorkommt (16 x): 206, 1. 331, 3. 361, 2. 365, 2. 444, 3. 467, 2. 517, 2.
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829, 2. 863, 4. 923, 2. 1307, 2. 1347, 1. 1411, 1. 1416, 3. 1489, 3. 1572, 4.

Es ist alles in Ordnung.

Dativ und Akkusativ fass ich zusammen, da fur unsern

Zweck die Scheidung keinen Wert hat. Taktfullend steht hier

Waten im ganzen 29 X. Voran stell ich wieder Waten den (dem)

vil Ituenen 360, 2. 518, 2. 892, 4, wonach ohne weiteres zu andern
ist 840, 1 ;

ferner ist 521, 3 von Waten dem grisen sicher falsch

:

Bartsch schreibt altgrisen
,

was besser sein mag als vil grisen.

Ohne AnstoB sind 232, 4. 274, 3. 326, 2. 334, 3. 340, 4. 341, 4. 343, 2.

426. 1. 445, 1 (B.). 492, 4. 515,4. 529, 1. 728, 4. 737, 4. 863, 1. 901, 1.

924, 2. 1110, 2. 1395, 1. 1455, 3. 1490, 2. 1502, 1. 1577, 2. 1655, 3.

Unter den 25 Eallen der Verschleifung steht wieder obenan

Waten dem (den) alien : 340,1. 509,4. 514,1. 520,3. 522, 3. 687, 4.

759.2. 1397,4. 1465,3. 1485, 4. 1488, 4 — 11 Vorkommen, von denen

8 der Zasur gehoren; dem entsprechend hat Bartsch 574, 2 richtig

erganzt den enphalch er Waten (dem alten) ; ahnlich Waten den

grimrnen 1466, 2, W. den hiienen 232, 2. 889, 1. Eine weitere Gruppe
bilden Waten und sine helde

, resp. man 357, 1. 1455, 1. 1457, 2.

1508. 3. 1684, 4. SehlieBlich noch Einzelfalle : Waten in 1480, 3,

Waten er- 329, 4, Waten von 506, 3, Waten niht 1470, 4. Bei Waten
dem degene 1685, 2 mufi selbstverstandlich ein Adjektiv erganzt

werden: Idienen (B.) oder alten.

Das Gesamtergebnis und die Einzelbetrachtung schlieBen eine

Betonnng Wdte absolut aus und lassen som.it das Auftreten des

Namens in der Zasur als doppelt anstoBig erscheinen. Wenn
;
der

Dichter entgegen seinem festen Verstypus Hdrtmuot der kiiene
,

Fruote der kiiene hier nur Wdte der vil kiiene u.s.w. zulafit, ander-

seits aber im Vers massenhaft (Do sprach) Wdte der dlte zweihebig

braucht, wenn er einerseits den Halbvers bildet Wdte von den
Stiirmen 1183,2, anderseits Do sprach Wdte von Sturmen 925,1,

lebet noch Wdte von Stiirmen 1182,2, mit Waten von Stdrmlande

506.3, so ist vollig klar, daB es fiir ihn ein drittes nickt gegeben

hat; laBt das Versinnere bei mehr als 200 Vorkommen eine Beto-

nung Wdte nirgends zu, so ist sie auch in der Zasur als klingender

Ausgang nicht zu dulden.

Anhang I. Orthograpliisches.

Der Name Kudrun findet sich im Gedicht 186 mal iiber-

liefert (zweimal : 1023, 3 u. 1645, 2 muB er gegen die Hs. einge-

stellt werden); dazu treten 6 Aventuren-tiberschriften (10. 11. 42.

15. 21. 24) und Anfang und SchluB. Das Merkwiirdigste ist die

4 *
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absolut konsequente Sckreibung des Anlauts mit Oh, wakrend

sonst in der Hs. 7c durckaus vorkerrscht (kunig, huene, Tmndii):

dies Oh- muB also aus der Yorlage stammen, und sehon in dieser

mnii der Name der Heldin etwas fremdartig kervorgetreten sein.

Das u des ersten Teils ersckeint monophtkongisck in den beiden

ersten Yorkommen 676,2. 676,4, dann nock 587,3. 592,4, urn

weiterkin ganz dem Dipktkongen Platz zu macken, der dagegen im

zweiten Wortteil niemals vorkommt; man wird fiir die Yorlage

auck u im ersten Teil als kerrsckend annekmen diirfen. — Aber

wie stand es mit dem Dental? Der Sckreiber beginnt mit Chu-

trum 575, 2, Ohuttnm 576, 4, in den ersten 20 Textbelegen branckt

er d nnr 5 X (zuerst 592, 4 Chudrun), dann aber kommen nur nock

zwei Nackziigler mit t: 748,2. 754,4, nun auf weitester Strecke

ausscklieJSlicb d (136 x), und zuletzt wieder, von 1579, 2 ab, 6 x
t neben 17 x d. Stammt das t aus der Yorlage? Da es anfangs

zusammen mit dem bewahrten u auftritt, konnte man das glanben,

aber dagegen sprickt die Erwagung, daB es gerade auck die Aven-

tiirentitel, den Anfang und SckluB bekerrsckt und da mit der

grobsten Entstellung des Namens zusammengekt. Das Bild ist

kier folgendes : Ubersckrift Ghautnm, Av. 10 Ohautrumb, Av. 11.

12. 15 Chautrum, Av. 21 Ghautrun, Av. 24 u. SckluB Chmtmm.
Man wird also die Sckreibung mit t unbedenklick dem Hans Eied

aufs Konto setzen und in der Ausgabe unberiicksicktigt lassen

diirfen. Ebenso empfieklt es sick, an dem gewoknten K- festzu-

kalten, obwokl icb bei meiner Ansickt bleibe, dafi die Ambraser
Hs. nur durck ein Zwisckenglied, ikre unmittelbare Yorlage, von

der Originalausgabe getrennt ist, mitkin fiir Chudrun als Sckrei-

bung des Dichters eine kohe Wakrsckeinlickkeit bestekt.

Hilde. Die iiberwiegende Sckreibung (193 x) ist Wilde
(
Hylde

),

aber Eilte ersckeint daneben so haufig (21 x), daB man es der Yor-

lage zusckreiben muB, die offenbar zwiscken beiden Scbreibungen

weckselte, denn es ist wokl ausgescklossen, daB sie die Form mit

t konsequent durckgefiikrt babe: dagegen sprickt auck das aus-

nahmslose Hyldeburg. Eilte unterlag offenbar derselben Unsicker-

keit, die wir anderweitig auch bei niilte und schilte finden. Der
Name reimt im Yersausgang 2 x auf schilten: 601,3. 632,4, in der

Zasur 6 x auf scUlte{n): 479, 3. 494, 1. 691, 1. 789, 3. 923, 1. 1104, 2,

1 x auf niilte 491, 1 ;
es feklt also ein Reim auf bilde und beson-

ders auf ivilde(n
), das zwar iiberhaupt nur 5 x in der Zasur vor-

kommt, aber sick zum Reim mit Eilde katte drangen sollen, da
es 'in nicht weniger als 26 Strophen als Beiwort ikres Yaters
Hagen ersckeint.
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Wigoleis. Die Handschrift hat 582,2 wygolayfes, 715,1 Wi-

golays, 759, 1 Wygalais — das o der zweiten Silbe ist also kon-

stant, und es liegt kein Grand vor, es durch a zu ersetzen, wie

alle Herausgeber tun, da es sich auch in alten Hss. und Bruch-

stiicken yon Wirnts Dichtung findet und keinesfalls erst vom
Schreiber der Ambraser Hs. eingefuhrt worden ist.

Anhaiig II. Textkritisches.

Es handelt sich bei dieser ersten kleinen Nachlese ausschlieB-

lich um Verbesserungen, meist Erganzungen, die sich beim Studium

der Eigennamen, ihrer Prosodie und ihrer sprachlichen Umgebung

herausgestellt haben, und die gestiitzt werden nicht nur durch

Parallelen innerhalb des Gedichtes, sondern auch durch ahnliche

Eehler des gleichen Schreibers im Nibelungenliede . Auf Metrik

und Yersmelodie hab ich nur ein paarmal hingewiesen
;

die aus

der Erkenntnis xnetrischer Fehler direkt gewonnenen Emendationen

sollen spater nachfolgen.

In Nib. d unterliegen liiiene und Mnic wiederholt der Ver-

tauschung: fiir Jcunic steht Jcuene(n) 57,2. 513, 4, umgekehrt 666,4,

1751,3. 2131,2. So ist denn auch 828,1 zu schreiben: Do sprach

der loiinic HerwiC) der Vers kehrt genau so wieder 1155,1. 1157,1.

1230, 1. 1433, 1. 1652, 1, auBerdem 5 x Do sprach der furste Her-

wic und je einmal so mit herre und degen

;

iiberhaupt begegnet bei

45fachem Yorkommen dieses Verstypus niemals ein Adjektiv auBer

junge. — 780, 1 ist zu schreiben Des ivolten (in) niht volgen des

Iciinic Hetelen man.

Ganz aus dem Brauche des Kudrun fallt 1114,4 des was der

Jielt' Ortwin
;

niemals in unserem Gedichte steht vor dem Namen

der Zasur das Wort helt und iiberhaupt niemals ein betontes ein-

silbiges Wort: speziell bei Ortivin haben wir degen Ortwin 5 x
(und 3 X im Yersausgang), Mnic 0. 2 X, bruoder 0. 3 x

;

an un-

serer Stelle diirfte her re verdrangt sein; wie es z. B. 562,1 (der

herre Sagene) ,
964, 1 (der herre Hartmuof), 1255, 1 (der herre Herwtc)

steht
;
derselbe Fehler helt fiir herre 375, 4 ;

vgl. auch Nib. d 24, 4.

herre und her ist auch sonst vielfach gefahrdet: in Nib. d ist

es z. B. ausgefallen 122, 2 (vor Hagene), 1134, 1 (vor Gemot), 1729,

2

(vor Dieterkh) ,
1908, 1 (vor BlcedeUn

) ,
durch der ersetzt 1567, 3

(vor Hagene). In der Kudrun diirfte die Zahl der ausgelassenen

her noch groBer sein, weil hier die Mehrzahl der haufigen Namen

mit h beginnt und >das Uberspringen eines Wortes mit gleichem

Anlaut dem Schreiber ungemein haufig passiert. So muB man
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zweifellos lesen : 794, 1 Wate und ouch (her) Hetele, 874, 3 des wdnde
da (her) Hetele, 1082, 1 Do rihte sich (her) Herwtc, 1377, 1 und ouch

(her) Hartmuot, 1594, 3 dar umhe ivart (her) Hartnmot.

Ein paarmal ist das hern der Yorlage durch Jcunic verdrangt

worden, das dadureh entgegen dem Branch des Dichters in die

Senkung geraten ist: es ist jedenfalls zu schreiben

792,3 viir den sal hern Hetelen

1160,4 mit swerten in hern Hartmuotes handen .

Wie das vortonige her ist auch frou gelegentlich ausgelassen

r

ganz sicher 659, 3 Betel und (frou) }Hilde, wo der Yers durch meine
Erganzung gleich 563,4. 623,4. 641,1 wird. Der Weglassung des

betonten hern in andern Fallen (auch (der herre) am SchluB von
613, 4) entspricht der Ausfall von der

(
fromven) TJoten gdbe 46, 4.

Schwanben bann man bei dem unvollstandigen Yers 1516^1
Vil schiere horn Heregart

,
dm junge herzogin

,
an dem bisher hein

Herausgeber AnstoB genommen hat. Vil schiere hom Heregart ist

metrisch unmoglich, Vil schiere hom Heregart widerstrebt der Yers-
melodie. Andere ich Vil schiere hom (frou) Heregart

,
so entspricht

das dnrchaus dem Yers 1378,1 Vil schiere hom frou Qerlint
;

vgl.

anch frou Heregart 1093, 2 und wd ist min frou Heregart diu junge
herzoginne 1526,3. Aber die Parallel© 271,4 Vil schiere hom ouch
Irolt lieBe auch eine andere Erganzung zu, und diese wird fur
ahnliche Ealle durch besondere Erwagungen empfohlen.

Das Auftreten einer weitern Person wird im Nibl. und in der
Kudrun in der Regel eingeleitet: do

(
nu

) wets ouch homen N., Hans
Eiedaber schreibt z. B. im Nibl. 754,3. 928,4 mit Eortlassung, des
ouch beidemal do was homen Sifrit-U die gleiche Liicke liegt aber
sicher anch vor Kudr. 1396,1 Nu was (ouch) homen Hartmuot und
1430,1 Nu ivas (ouch) homen Herwic.

frouwe erganz ich auch in der nnvollstandigen Halbzeile 1471,

3

sin muoter (frouwe) Qerlint, wo Bartsch Idcigete aus der zweiten
Halbzeile heriiberzieht. — Richtig hat B. erganzt 989,2 Si sprach:
(min) frou Qerlint, vgl. die gleiche Anredeform 1062,1.

Indem ich 60, 1 (Die) Sigebandes friunde und 1697, 2 (die) Her-
wiges man schreibe, fiihr ich nur Erganzungen weiter, welche die
fruhem Herausgeber in zahlreichen Fallen langst stillschweigend
vollzogen haben.

.

^usdriicklich fiir Bartsch gegen Martin und Symons mufi ich
mich erklaren bei Einstellnng des Artikels vor Idlnec : 473, 4 572 3
606, 4. 847, 1. 879, 4.

’

Eerner bei Beseitigung der Cienitiv-Enditng des dem Namen
vorangestellten Jdinec

:

156, 4. 773, 3.
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Bei den. Einschaltungen 124, 3 nun voter (der) hies Sigebant,

580, 1 sin name (der) hies Sifrit u.s.w.

Bei den absolut notwendigen Erganzungdh 907, 1 Do sprach

(der degen) Morune, 911, 1 Do sprach (der degen) frolt.

Nur bleibt Bartsch in seiner Art die Verse zu glatten durch-

aus inkonsequent : Anderungen die er unterlafit, wie 228,1 sprach

(do) Horant, 1228, 1 sprach (do) Ortwin, 1380, 1 ‘Nu suit ir ’ sprach

(do) Hartmuot, 1406, 1 In some sprach (do) Ortivin, 1675, 4 das (er-)

sack dd Ortivin, sind ebenso notwendig wie die meisten andern, die

er aus metrischen Griinden vorgenommen bat. Darauf werd icb

in den Studien VI nnd VII eingebn, welcbe die synkopierte Sen-

knng nnd die letzte Halbzeile bebandeln sollen.

IV. Zu den Landernamen.

Die Geographic der Kudrun bleibt fiir jeden Leser unver-

standlich, die Scbreibung der geograpbiscben Namen aber bereitet

dem Herausgeber Hemmnisse, die er zu iiberwinden suchen mufi.

Hauptschuld daran tragt der Autor selbst, der fiir die Mebrzahl

der ofter vorkommenden Landernamen sich eine Mebrbeit yon

Formen gestattet, die durcb Beim und Versstellung gesicbert sind,

obne dab uns irgend eine Interpolations- oder Kontaminations-

tbeorie daruber hinwegbilft. Besonders krafi ist der Fall mit

Karad e- Oar ade, wobei icb zunacbst einmal den Anlaut und die

Frage, ob es sicb um zwei verscbiedene Lander bandelt, unberuck-

sicbtigt lasse. Es linden siob folgende Scbreibungen : Karade, Ka-

radine-Garadine, Karadie-Garmdie, Garady, Garadi, Gradie. Durch

den Beim gesicbert ist Karade [Garade) 108,3. 719,1. 1368,1;

Karadine (Garadine) 144, 3. 610, 3 ;
Karadie (: ergie) 1120, 2. — die

Zasur verlangt eine viersilbige Form mit klingendem Ausgang

116,4. 136,2. 702,1. 1589,2. 1651,4. 1654,2. 1663,1. 1695,4, wo
Garadie resp. Karadie iiberliefert ist, 731, 3. 733, 3. 833, 4. 1540, 4,

wo die Hs. Karadine bietet; und dies Scbwanken werden wir aucb

dem Drcbter zugestebn mils sen. Eine dreisilbige Form mit stumpfem

Ausgang fordert die Zasur 150, 4 (Hs. Garady)
und wol aucb 126,

1

(Hs. Gradie), weiter das Versinnere 130,3 (Hs. Garadie) und an-

scbeinend 1139, 4 (Hs. Karadie)

:

man bat bier die Wahl zwiscben

dem anderwarts durcb den Beim gestutzten Garade und der %-

Form Garadi, fiir die wobl nur zufallig kein Beimbeleg vorliegt.

Abali, A(l)baMe, Agabi, Beimformen feblen; eine yiersilbige

Form verlangt die Zasur 673, 2, wo Abahie, und 829, 4 wo Alba-
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line iiberliefert ist — man wird die Doppelform -ie, -hie dulden

miissen. Eine dreisilbige Form, wie sie die tiberlieferung hier

auch bietet, pafit 267, 3 von Agabi der stden, 1684, 3 se Agabi dem

lande, 1248, 2 von Abali der stein, und danach wird man am besten

anch 864,4 von Abali ein hemde schreiben.

Alzabe stebt im Reim 579, 1. 673, 2. 719, 2. 728, 2. 836, 1. 1696,

2; in der Zasur 667,4. 698,4; im Yers 670,2; dagegen mitB 706,2

Almbe in der Zasur unbedingt geandert werden: an den von Al-
zabie.

Arabe ist durcb den Eeim gesictert 266, 1. 1326, 1 ;
da min

266. 1 entgegen dem Reime Arabi stebt, wird man jenes ancb im

Yers 1616,2 ersetzen diirfen: se Arabe das riche. Aufierdem nocb

1588, 4 in der Zasur ein wise von Araben.

Hegelingen — Hegeling e lant und die (der) Hegelinge.
Der (bereits erstarrte) Dat. Plur. als Landername kommt in der

Hs. im ganzen 65 x vor (429,4 die von Hegelingen scbon von Zie-

mann in die Hegelinge geandert), dabei bat der Sebreiber 14 x
Hegelinge verscbrieben. Hegelinge lant findet sicb 24 x (503, 4 von

Hegelinge landt seit Ettmiiller in von Ilegelingen gebessert)
;
die (der)

Hegelinge (9 x resp. mit der TTberschrift vor 919) 10 x
,
WQbei

der Sebreiber umgekebrt (6 + 2 =) 8 x Hegelingen versebreibt.

Dabei ist es immerbin von Interesse, dab der Schreibfebler He-
gelinge vorwiegend in der ersten Halfte des Gedichtes begegnet,

namlicb 207, 1. 215, 4. 235, 1. 266, 4. 315, 4. 317, 3. 418, 4. 544, 3.

722,1. 734,3. 812,4. 822,1. 1004,2. 1514,2; der Scbreibfebler He-
gelingen ausschlieblich in der zweiten Halfte : 1088, 2. 1335, 4. 1372,

4. 1497,4. 1562,4. 1587,4. 1603,1. 1658,1. Die Unsicberbeit des

Scbreibers ist insofern auf die Herausgeber iibergegangen, als diese

(Bartscb, Martin, Symons) nun gegen die Handscbrift schreiben:

628. 1 Bus runite Hegelinge der degen Hartmuot und 1231, 3 ein lant

dag liget wtten das heiset Hegelinge (: bringen), wobei sie sicb aller-

dings auf die Yerteidigung dieser Form durcb Miillenhoff DAk.
IY 679 Amn. berufen konnen — allein im 13. Jb. bat langst kein
Menscb mebr lAitringe, Kerlinge, Diiringe fur den Horn, und Akk.
der Landernamen gebrauebt; es ist also beidemal das Hegelingen
der Hs. beizubebalten. Die gleicbe Unsicherheit wie bier mit He-
gelinge-Hegelmgen bekundet Ried im Nibl. bei Hiiringen: fiir die

Diiringe 2074, 1 sebreibt er die Duringen und bingegen fiir von
Diiringen 1345, 3 von Duringe.

Icb schliebe bier gleicb eine andere Frage an, die Miillenhoff
a. a. 0. aufgeworfen bat: Selande und Belan den. Der Dicbter
der Kudrun bedient sicb aucb der zusammengesetzten Landernamen
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in reckt versckiedener Form. Zunackst yerwendet er neben ein-

ander Komposita mit -lant, (-lancle) und -riche
,
wobei aber die letz-

tere Form durck den Reim auf -liche lierbeigefiibrt nnd vorwiegend
so yerwendet ist: trlant

,
Irlcmde 40 x, 16 x im Reim — jtrriche

7 x ausschlieBlick im Reim; Morlant
,
M6rlande(n) 17 x, 11 x im

Reim — Mdrrtche 2 x im Reim
;
tiber Ormanielant

,
Ormanielancle(n)

und OrmanlerUhe im Reim vgl. u. S. 58; Norilant, Nortlande 1

) 23 x,
12 x im Reim — Nortriche 5 x, 3 x im Reim; Tenemarlie(n)

41 x, lx im Reim —2 Tenelant
,

Tenelandein) 28 x, 19 x im
Reim — Teneriche 1 x im Reim. Zu dieser Doppelkeit yon -lant

und -riche treten aber andere Besonderkeiten. Neben Sturnilant

1 1 x im Reim, 2 x in der Zasur liaben wir Stiirmen 19 x in der

Zasur, 4x im Yei^innern; neben Selant
,
Selande 7 x im Reim,

3 X in der Zasur — Seiven 6 x in der Zasur. Und bei ‘Seeland’

zeigen sich weitere eigentumlicke Erscheinungen : im klingenden

Reim sind alle 5 Falle mit von, u#, in Selanden auf -anden ge-

bunden: 718, 3 2
). 726, 3. 733, 3. 1241, 3. 1373, 3, und die Pluralform

-landen ist auBer 733,3 auek vom Schreiber bewakrt; die Zasur-

falle drangen sick auf ganz engen Raum zusammen : 669, 3 (Hs.

Seelande), 671,1 (Hs. nur ze lannde). 675,1 (Hs . Seelant)] die beiden

letzten reimen auf ande
,
und man wird in der Zasur Selande be-

stekn lassen miissen, wie anderseits im Endreim Selanden (so Sy-

mons auBer 733, 3). Als dritte Form bieten unsere Ausgaben im

stumpfen Reim Selant (: vant) 934, 1. (; genant) 1486, 1 — allein

kier kat die Hs. das einemal Sebelandt das andere mal Sewenlandt,

und diese Form ist unbedingt beizubekalten, sie verkalt sick zu

Sewen wie Friesenlant (481, 1) zu Friesen (208, 1. 231, 4. 271, 1) oder

wie Frideschottenlant (9,3) zu Frideschoiten (30,1. 611,1). Ick lese

also 934*1 dd Jcom von Sew enlant und 1486,1 der helt von Se-

wenlant, denn es kann kein Zufall sein, daB die Sckreibung uns

eben an diesen beiden Stellen begegnet, wo die Form rkythmisck

so erwiinsckt ist, Hans Ried kennt solcke Anwandlungen zu rhytk-

miscker Erleickterung jedenfalls nickt.

DaB Miillenkoffs Forderung, ‘Seeland’ den vom Reim yerlangten

(und yon der Uberlieferung bewakrten) Dat. Plur. Selanden zuzu-

gestekn, berecktigt ist, beweist das Gegenbeispiel ‘Irland’: den 5

Reimbelegen S cl anden : enblanden
,

handen
,
anden

,
banden stekn

gegeniiber die 4 Reimfalle (von, iiz, ze) trlande : gewande 40,3.

: phande 129,3. : sande 440,3 (Dat.). 472,3 (Prat.); dort kein Sin-

1) Uber den Anlaut unten.

2) wo Morlannden verschrieben ist.
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gular im Endreim, Her kein Plural! Die Zasur bietet 2x Irlaut

Pei vierhebiger, 11 x Mamie bei dreihebiger Halbzeile; der Plural

ist bei diesem Landernamen iiberhaupt nur ein einziges Mai iiber-

liefert, 525, 4 — und hier ist aus Eyrlannden langst als ein Zusatz

des Sehreibers erkannt, auf dessen -landen wir also hochstens da

etwas geben dtirfen, wo ihm der Heim als Stiitze dient. Der aber

ist freilick kein unbedingtes Beweismittel
,

da die Kudrun klin-

geude Reime mit iibersebieBendem -n in groBer Zahl aufweist.

"Wenn also neben 15 x von (in, uz, se) Tenelant im Beime drei

Reimbelege flir in (von, nz) Tenelande : erkande 576, 4. .• sande 696, 3.

1644, 3 stekn, so wird man auck 1668, 3 gegen die Hs. uz Tene-

lande : Jtanden schreiben, wie Bartseh und Martin tun. ‘Danenland’

wird eben wie ‘Irland’ bekandelt, dem Beispiel ‘Seelands’ bingegen

folgt ‘Moorland’ : 712, 3 und 1589, 3 stekt M6rlanden : anden, 718, 3

ist in der Hs. Morlannden fiir Selannden versckrieben, und nur 683,

3

sckeint brande die Reimzeile die von 3I6rlande zu begiinstigen, und
dafi die Form auf -e in der Yorlage Rieds stand, diirfte der Sckreib-

fekler der Morlannde bestatigen. ‘Die Seelande’ und ‘die Moor-
lande’ mogen nock kalbwegs appellativ verstanden worden sein.

tJber ‘Nordland’ und ‘Normandie’ kann ick leider wenig
neues sagen. Die Yerwirrung, die bier in den Namenformen vor-
liegt, ist nur zu einem Teil auf das Konto des Sckreibers zu
scbieben

;
sie ist unzweifelhaft inihrem ersten Stadium durck den

Dickter verschuldet, der sick bei TTbernakme der Quelle Eigenmach-
tigkeiten erlaubte.

tiber Ortlant-Nortlant-Hortlant vgl. Martin u. Symons zu 204, 4,
PanzerS. 432. Es kandelt sick, einschliefiliek der 5 Belege fiir

Hortriche, urn 29 Yorkommen — dazu tritt 1618,1, wo Norman-
dinen versckrieben ist und -riche von der Zasur verlangt wird, so-
da-6 *NortHche bier erscklossen werden darf. Uberliefert ist Ort-
6 X, Nort- 4 x, Sort- 14 x + Hor- 5 x. Das erdriickende tJber-
gewicbt von Eort- (Hor-) fiihrte K. Hofmann MSB. 1867 II 227
zu dem bekannten Yersuck einer Recktfertigung

,
der aber von

keiner Seite Beifall gefunden hat. Es bleibt dabei: Hort- mu6
ein hartnackiger Lesefekler fiir Nort- sein! dafur sprickt: 1) dafi
der Schreiber in der Kudrun auck sonst H- fur N- sckreibt: so
gleick im Eingang (lange eh ikm Nortlant-Hortlant ins Auge ge-
kommen ist) Horwag'e fiir Nonvcege 8,4, so Hormandin(e) 739,1.
751, 1 ; 2) daB er auck im Nibelungenliede dem N- seiner Yorlage
unsicker gegeniibersteht : neben dem lacherlichen Stibelung ist hier
vor allem wieder Hormvege (fiir Nonvcege) 739, 3 zu nennen

; 3) daB
sick gerade auch bei den Scbreibungen mit H die erleichterte
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Schreibnng Eorlant u. a. findet (vgl. Horwage, Hormanclin)

:

634, 3.

1404, 1. 1417, 4. 1515, 2. 1531, 1 (die letzten 4 Beispiele folgen auf-

einander). Damit ist die Schreibung Nori- fiir 4 + 1 -f- 19 — 24
»* Falle gesichert; fiir "den Rest wird man Ortlant nicht antasten

diirfen, obwohl oder vielleicht gerade weil es sich nur in der ersten

Halfte des Gedichtes findet: es war eine Neuerung des Dichters

nnserer Kudrun gegeniiber seiner Yorlage, zn der iltn der Name
Ortwin, mit dem er auch sonst spielt 1

), veranlafit batte, es findet

sicb a) in den drei ersten Vorkommen (204, 4. 207, 2. 273, 1), b) dann
nocb 565, 1 und zweimal mit Ortwin us Ortlant (lande) 716, 1. 920,

1 ;
von da ab bieten alle 17 Stellen Nortlant resp. Nortriche

;
offen-

bar hat der Dichter seine Anderung spater aufgegeben nnd iiber-

lafit sich weiterhin ganz der Quelle.

Dafi er es aber iiberhaupt wagte, neben das Nortlant der Yor-

lage sein selbstgeschaffenes Ortlant zu stellen, das hangt doch wohl
damit znsammen, dafi er das Nebeneinander von Normante und
Ormanie bereits vorfand: hier handelt es sich nicht um eine will-

kiirliche, etymologisierende Neubildung, sondern um eine wirkliche

Sprachform mit dissimilatorischem Schwund des Anlauts, vgl. diese

Nachrichten 1908, S. 21.

Die Schreibung mit Nor- kommt nur bei zweien der vier ersten

Falle (588, 3. 604, 1) und aufierdem wieder in den drei letzten

(1630, 3. 1693, 1. 1703, 3) vor, und so konnte man auf den Verdacht

kommen, dafi sie erst vom Schreiber eingefiihrt sei — dem steht

aber der zweimalige Lesefehler Hor- 739, 1. 751, 1 gegeniiber. Es

bleibt also bei der Doppelform des Anlautes. Yiel komplizierter

steht es mit dem Wortauslaut. Die unbedingt iiberwiegende Norm
ist Ormanie

:

es ist in der Zasur unter 28 Fallen 27 x iiberliefert

(Ausnahme nur Normandine 751, 1), im Versinnern frei unter 26

Fallen 25 x, dabei der Schreibfehler Ormanien 1615, 4 (Ausnahme

nur Ormanin 1162,4); dazu steht es in fester oder loser Yerbin-

dung mit lant (lande) und riche (dariiber s. u.) unter 21 Fallen

19 x (Ansnahmen Normandelanndt 588, 3. Normanielant 1693, 1).

Dafi dem die Zahl der Reimfalle nicht entspricht, liegt an dem

Mangel geeigneter Reimbander. Eine Form, die auch dureh die

Zasur und die Mehrzahl der Falle im Yersinnern gestiitzt wird 2
),

steht nur 2x im Reim auf vrie : Ormanie 609,8.: Normandie 1703,

3; 1 x steht Normendi:hi 604,1; 4x Ormandine : scMne 787,3

1) Ygl. das Wappen 1371.

2) Man konnte immerhin auch an Ormanie denken, vie ja Karadie : ergie

1120,2 feststekt.
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resp. Onnandmen : erscMnen 1398,3. : sinen 1469,3 (Hs. Ormanien).

1598, 3 — und schlieJJlick nieht weniger als 7 x Ormandin resp.

Normandin 733, 1. 739, 1. 786, 1. 892, 1. 1287, 3 (Hs. Ormanien),

1432, 1 (Hs. Ormanien). 1703, 3. Im Verse kat der Schreiber nur

einmal iiberliefert us Ormanin die ellenden frouwen 1162,4, wo je-

denfalls eine dreisilbige Form am Platze ist.

Ich vermute, dafi man die dreisilbige Form (au.f -in, i oder te,

wie oben Karadie) aucb in einer Grruppe yon Fallen halten resp.

einfiihren mnfi, wo die Herausgeber samt und sonders andern.

Au6er 8maligem (N) Ormanielant (587,1. 592,1. 730,2. 732,1. 761,

2. 1478, 1. 1548, 1. 1693, 1) kommt im Eeime 4 x (V) Ormanieltmde

vor (588, 3. 624, 4. 1058, 3. 1525, 4) und 1 x Ormaniericlie (818, 2)

Tor. Dem stelien nun aber folgende Falle gegeniiber, wo die

Herausgeber unter Aussehaltung des Artikels gleiekfalls die Kom-
posita hergestellt kaben:

598,8 von Ormanie dem lande

1071.4 m Ormanie dem lande geioiinne

1136. 4 gen Ormanie dem lande mh gerimnen
;

und 1104, 3 us Ormanie dem riche

1227,8 von Ormanie dem riche (Hs. der)

1312. 3 in Ormanie das riche (Hs. die)

1432.3 von Ormanie dem riche

1580.4 diu junge maget von Ormanie dem riche.

Dies trennende dem resp. das riihrt keinesfalls von Hans Hied her— darauf fiihren ja schon die Fehler 1227, 3. 1312, 3. Die AnflnsT.no;

des Kompositnms in die Apposition gehort dem Dichter an, der im
Nibl. ahnlickes vorfand und dem sie in andern Fallen kein Heraus-
geber bestreitet : vgl. z. B. se Garade dem lande 130, 3, se Agaby
dem lande 1684, 3, von India dem lande 177, 3. Ob man Ormanie
als dreisilbig gelten lafit, oder Ormanin anfuhrt (wie 1162, 4 gut
iiberliefert ist us Ormanin die ellenden fromven), ist scilieMch
Nebensaclie, die handschriftliche tiberlieferung darf keinesfalls ge-
andert werden.

°



Zur Geschiehte des altindischen Erzahlungsstiles.

Von

H. Oldenlberg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 28. Marz 1919.

1. Noch einmal Jataka und Epen.

Ick komme anf die oben 1918
,
456 ff. versuckte stilistiscke

Ckarakteristik des Jataka 1
), speziell anf die Stilvergleichung zwi-

scken Jataka und Epen nock einmal zuriick. Mir liegt daran, das

Ergebnis — verglichen mit dem in der Hauptmasse der beiden

Epen herrschenden Erzaklnngsstil stellt sick der der Jatakas als

dnrckaus arckaisck dar — moglichst breit zn fundamentieren, mog-

lickste Anschanlickkeit dafur zn gewinnen.

Es sollen, vorwiegend unter Gegeniiberstellung gleickartiger

episcker Parallelen, Beispiele fiir die stilistiscke Behandlung be-

stimmter Situationen im Jataka betracktet werden. Wie siekt es

dort ans, wenn ein Auftrag (eine Apsaras soil einen Rsi verfiikren)

gegeben nnd, mit einigen Bedenken, angenommen wird? Wenn
allzu weitgekende Selbstverlangnnng (die Gattin will den Gatten

ins Waldleben begleiten) widerr&ten wird? Wenn weitblickende

Auffassungen iiber das Gesckeken in der Welt vorgetragen werden?

Wenn entgegengesetzte Meinungen, speziell in der Eorm der Sticko-

mytkie, ikren Konflikt ansfeckten?

Ick fange an mit Indras Verlangen an eine Apsaras, den As-

keten Isisinga zn yerfiihren, Jat. Nr. 523.

„Da sprack der grofie Indra, der Vrtratoter, der Vater der

1) Bei cliesem ist, woran ich bier kurz erinnere, aus fruher besprochenen

Griinden immer nux an die zugeborigen Verse zu denkeru
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Siegreichen, fortrufend (? von iliren Spielen) *) das Grottermadcben

Alambusa, in (der G-otterballe) Sudhamma:

‘Liebesiiberin ! Die Grotter fordern dicli auf, die Dreiund-

dreiBig samt Indra: zum Weisen gebe, Yerfiibrerin, zu Isisinga,

Alambusa!

*Ebe er nns iiberbolt, reicb an beiligen Ubungen und Keuscb-

beit, dem Nirvana 2

)
zugewandt nnd stark, bescbreite du seine

Wege’ 8
),

„Grotterkonig, warum denn blickst dn gerade anf mich hin:

„zum "Weisen gebe, Verfiihrerin
a
? Es gibt anch andre Apsarasen,

„Mir gleich und ansgezeicbneter'im leidentnommenen Nandana-

wald. Die sollen aucb an die Eeilie kommen. Die sollen aucb als

Yerfiihrerinnen geben“.

‘Grewifi, du spricbst wahr. Es gibt aucb andre Apsarasen, dir

gleicb und ausgezeicbneter im leidentnommenen Nandanawald.
{Aber die versteben nicbt so, zu einem Manne gebend sicb zu

benebmen, wie du es yerstebst, du Weib scbon an alien Grliedern.

*1) Karin man an paravheim denken? „Did call* die engl. Ubersetzung.

Das iiberlieferte parabhetm („indem er gleicksam ihr Herz durcbbobrend sie an-

blickte und erkannte, dafl sie [zu der Sacbe] faiiig war* Komm.) scbeint mir ver-

derbt. Ich liabe sclron in meinem voxangebenden Aufsatz eine Anzahl von Kor-

ruptelen des Jatakatextes aufzuweisen und zu verbessern versuekt, die sicli natiir-

licE oft, wie auch wobl im bier vorliegenden Fall, aus dem Bestreben erklaren

ein unverstandenes Wort sieh verstandlicli zu macben, Ein sebr in die Augen

fallendes Bexspiel gibt Nr. 547 v. 10 (vgl. vol. I p. 00, 18) ,
wo in sudamdghata-

mynite natiirlicb zu sehen ist siita-magadha-vawiite (wenn magadha die ricbtige

Scbreibung istj. Wie steht es nun aber mit dem ahnlicb aussebenden Yers Nr. 529

v, 86? Ein Fiirst, der sicli dem Asketenleben zuwenden will, sagt 7co nu *me

f&jalcaUaro sutd veyyatim agata
,
rajjam niyycidayissami etc, Soliten da in dem

-m agata aucb die magadha steeken? Etwa sula vetali-magadha (oder suta-vet.)?

Die vaitciliJca gehoren ja mit den sut

a

und magadha eng zusammen (M. Bhar.

XII, 18S6 usw,
;
Hopkins JAOS. XIII, 327 A, 3).

2) Ilier gibt sicb, wenigstens mit Wabrscbeinlicbkeit, cler buddbistiscbe Be-

arbeiter des alten Stoffs zu erkennen.

3) Diese Stelle gibt mir Gelegenbeit, im Yorubergehen einen Blick auf den

entsprecbenden Auftrag in einem ahnlicben Jataka zu werfen, Hr, 526 v. 1, Der
Konig spricbt zu seiner Tocbter: „Yerbrannt wird das Land (von der Sonnen-

glut), und das Konigreicb gebt zu Grunde. Komm, Nalinika, macbe dicli aufl

Fiihre mir jenen Brabmanen her!* — eben den Isisinga, dessen Kasteiung zu
stbren fur die Erlangung von Regen notig ist. Hier verdient Beachtung, wie
durcbans der Yerfasser jede Erklarung des Konigs an seine Tocbter dariiber, was
es mit „jenem Brabmanen* auf sicb bat, fur uberfiiissig bait. Der Horer weib
aus der anzunebmenden Prosaeinleitung dariiber Bescheid; das geniigt. Eine
Prosaeinleitimg anzunebmen, bei der aucb fiir Orientierung der Konigstocbter ge-

sorgt war, wlirde nacb dem Ausseben der Stelle scbwerlicb am Platze sein.
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‘Eben du muBt geker, du Schone, derm unter den Weibern
bist du ausgezeichnet. Durch deine Sckonheit und Gestalt wirst

du ihn dir zu Willen macken’.

„Nicht weigere ich mich zu geken, wenn mich der Gotterkonig
sendet. Aber ich furchte mich. ihm nachzustellen, denn schrecklich

ist des Brahmanen Kraft.

, „Manche Leute sind zur Holle gefakren, die einem Weisen
nachstellten, in der Yerblendung Balm geraten. Darum straubt

sieh mir das Haar“.

Also redete sie und machte sich auf, die schonheitsreiche Ap-
saras, die Liebesiiberin Alambusd, danach trachtend mit Isisinga

der Liebe zu p£Legen“. —
Das ist kurz und sacklick. East als stellte unter Menseken

in geschaftsmaBigem Ton einer dem andern eine keikle Aufgabe,

gegen die der sick straubt. „Andre konnen ebenso gut an die

Reihe kommen“. „Nein, gerade du bist am besten geeignet“. „Da-

bei kann man sick aber Hollenstrafen zuzieken“. Yon der Sekon-

keit und den Yerfuhrungskiinsten der Nyrnpke, den Zauberkrafter

des Weisen ist wokl die Rede. Ab$r wie knapp! Man flihlt es

den wenigen Worten, den kurzen, einfacken Satzen an, wie die

Fahigkeit der indiscken Poesie, yon dergleicken Dingen sckwung-

yoll zu sprechen, erst im Werden ist. Dies Geftihl, dem man sick

nickt entzieken kann, zu klaren betraekte man nun eine der zabl-

reicken Parallelen in den groBen Epen. Indra entsendet die Ap-

saras Menaka zu YiSvamitra mit dem gleicken Auftrag, M. Bhar.

I, 2914 ff, Sekr anders aber als kier sprickt er zu ikr. „Tue mir

Gutes, du Schone; hore, was ick dir sagen wilD — und er sckik

dert ikr den Weisen, den sonnengleichen, der gesckarften Geistes,

sckwer angreifbar furcktbare Kasteiung iibt. „Gehe seine Kasteiung

storen; mir bringe von Storung kockste Ereikeit. Durck Sckon-

keit, Jugendbliite, Lieblickkeit, durck Bewegungen, Lacheln, Rede

before ihn, Schonhiiftige, und mache ihn der Kasteiung abwendig!"

Die Nymphe aber gedenkt der furcktbaren Mackt des Weisen,

seines gewaltigen Zorns. Zum Gott sprickt sie: „Yor dessen Kraft

und Kasteiung, vor dessen Zorn, des GroBgeistigen, selbst du er-

sckauderst, wie sollte ick davor nickt sckaudern?^ IJnd sie er-

innert an die gauze lange Reike durck das Universum reickender

Wundertaten Yisvamitras, vor allem an die Beweise seines ver-

nicktenden Zorns. „Durck seine Kraft konnte er die Welten ver-

brennen, die Erde mit seinem EuB erbeben macken, den groBen

Meru stiirzen, die Himmelsgegenden im Nu sich umdreken lassen“.

Kann ein Weib sick an solcken Mann wagen? „Dessen Mund der
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Opferverzekrer (Feuer) 1st, den gliilienden, dessen Augensterne

Sonne und Mond sind, dessen Znnge die (verzekrende) Zeit ist:

wie mockte den, o Hockster der Getter, ein Weib wie ich beriik-

ren?" IJnd weiter wird dann, immer in diesem Stil, erzaklt, wie

die Nympke doclt ancb wieder den gottlicken Auftrag nicbt ab-

lebnen kann, und was sick dann bei seiner Ausfiikrung ereignet . . .

Welcker Abstand zwiscken dieser Darstellung und der des

Jataka! Wo das Jataka ein kurzes, farbloses Wort gibt, zeigt

das Epos eine Fiille von Bildern. Wo das Jataka in alter indi-

scher Art eine Anzahl von Beiworten an einander reiht (Besckrei-

bung des Asketen im dritten Yers), iiberbietet das Epos dies mit

viel schwungvolleren, macktiger die Pkantasie aufstackelnden Bei-

worten. Die steife Wiederkolung derselben Wendung in Rede und
Gegenrede des Jataka („es gibt auck andre Apsarasen mir gleick"

usw.
;

„es gibt auck andre Apsarasen dir gleick“) tragt dazu bei,

die Altertiimlickkeit dieses Textes gegentiber dem episcken her-

vortreten zu lassen. Rein Zweifel freilick, daI3 der Epiker eine

Kunst iibt, die nickt seine originate, personlicke Sckopfung, son-

dern Gemeingut seiner Zeit ist. Aber mit weleker Geiibtkeit fiikrt

diese Kunst ikre Linien; wie weifi sie in den zu erzaklenden Yor-
gang Bewegtheit, Spannung, Formenreicktum, Farbenprackt bin ein -

zulegen. Mit Effekten wird kier gearbeitet, die der an Unbekilf-

lickkeit streifenden Scklicktkeit des buddkistiscken Poeten nock
fern liegen, und die zu erreicken iiber dessen Standpunkt kinaus
das Konnen der Dickter keinen geringen Fori^ckritt bat tun
mtissen. Wird man nickt an Wandlungen der Malerei vom Tre-
cento zum Cinquecento erinnert? —
Weiter wakle ick, um denselben Stiluntersckied zu veransckau-

licken, Reden, die im Jataka und im Epos genau dasselbe Thema
bekandeln: der Gatte muB in die Waldverbannung kinausgeken
und fiikrt der Gattin die Besckwerden des Waldlebens vor, um
sie vom Mitgeken zuriickzukalten.

Im Yessantarajataka (Kr. 547, v. 172 fF.)

:

„Zu ikr sprack der grobe Konig, des Sivireicks Mehrer: Woklan,
Maddl, kore zu, was es alles im Walde gibt, sckwer auszukalten.

„Yiele Wiirmer und gefliigelte Insekten, Steekfliegen und Ho-
nigbienen: die konnten dick dort stecken; das wiirde dir sekr wek
tun.

„IJnd siek die andem Gefakren, wenn man nake den Fliissen
verweilt : da sind Scklangen, die man Boa nennt, nickt giftig, aber
sekr stark.

„Kommt ein mensckliches Wesen oder ein Tier in deren Nake,
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das umscblingen sie mit ibren Windungen und bringen es in ilire

Gewalt.

.
»Und da sind aucb andre scblimme Tiere, scbwarzzottige, die

man Baren nennt. Haben die einen Mann gesehen
,
entbommt er

nicbt, wenn er aucli auf einen Baum steigt.

»Ihre Horner scbiittelnd, mit scbarfer Spitze macbtig stoBend x
)

laufen dort Biiffel umber am FluB Sotumbara.
„Wenn du die Herden von Wild siebst, von Rindern, die den

Wald durcbstreifen, was wirst du tun, Maddl, gleicb einer Kub,
die nacb ibrem Kalbe verlangt 2

)?

„Wenn du die bosen Affen siebst, die zwiscben den Baum-
gipfeln 3

) umberjagen, dann wird dicb, Maddl, groBe Furcbt iiber-

kommen
;
du bennst ja die Gegend nicbt.

„Wenn du in der Stadt einen Scbabal bortest, scbrabst du
augenblicbs zusammen: was wirst du tun, Maddl, wenn du zum
•Yambaberg kommst?

„Wenn die Mittagszeit da ist 4
) und die Vogel still sitzen, ist

es als ginge ein Geton durcb den groBen Wald. Was willst du
denn dortbin geben?“

Hem stelle icb eine Parallele aus dem Ramayana (II, 28 ed.

Bombay) gegeniiber. Rama, in gleieber Lage wie dort Vessantara,

redet Sxta davon ab ibn zu begleiten. Icb bespracb (1918 S. 452 ft.)

die starbe Neigung des Jataba zum Refrain; bier ist es einmal

das Epos, das ibn anwendet. Nur teilweise Ubersetzung, im tibrigen

ein Auszug wird hinreicben, eine Yorstellung von Ramas Rede zu

geben.

„Sita!“ sagt er, „du bist von edlem G-escblecbt und immerdar
der Pfiicbt treu. Hier iibe deine Pflicbt, auf daB es meinem Herzen
Freude bringe. Slta! Wie icb es dir sagen werde, so muBt du

tun, du Zarte. Yiele libel gibt es ja fur den, der im Walde
wobnt: die bore von mir! Slta! Gib diesen Gedanben auf im
Walde --zu wohnen. Denn vieler libel voll wird die Wildnis ‘Wald’

(v'anam)
5

)
genannt. An dein Bestes denbe icb, darum sprecbe ich

1) 1st zu versteken atippaharino't

2) Sie seknt sick nack ihren Kindern.

3) Statt dumagge suplavamgame wird trotz des Kommentars dumaggesu pla-

varfigame zu lesen sein,

4) Schwerlich mit Dutoit: nmit Ausnahme der Mittagszeit^. — Ygl. zu

dem Yerse Sarpy. Nik. vol. I p. 7.

5) Wohl ein Wortspiel und uniibersetzbar. Der schlimme Wald hat seinen

Namen dock von van-
;
dem Dichter wird das vana sambhaMau ( neinen Anteii

gewahren“) des Dhatup. vorgeschwebt haben,

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 1. 5
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dieses Wort. Keine Freud e seke ick dort; leidenreick nur ist im-

merdar der Wald“. Und es folgt, mit dem Refrain 1
) „darum ist

leidenreick der Wald“, die Besckreibung dieser Leiden. „Der berg-

hoklenbewoknenden Lowen Gebrull bergstromerzeugt ist sckreck-

lick zu koren; darum ist leidenreick der Wald. Und das Wild in

der Waldeinsamkeit, furcktlos spielend, brunsterregt — siekt es

einen Menscken, stiirzt es sick auf ikn, Sita! Darum ist leiden-

reick der Wald. Die Fliisse sind voll von Krokodilen und schlam-

mig, unuberschreitbar stets auck fiir die briinstigen Elefanten
:
gar

leidenreick ist darum der Wald. Scklinggewaeks-dornenbedeckt,

waldkaknumsckrieen, wasserlos und sekr leidvoll sind die Pfade

:

darum ist leidenreick der Wald. DesNackts scklaft man auf selbst-

abgefallener Blatter Lager, auf dem Erdboden, miidigkeitsersckopft

:

das mackt leidenreick den Wald. Morgens und abends muB man sick

bezwingen und sick geniigen lassen an den Eriickten, den baument-
fallenen, Sita! Darum ist leidenreick der Wald“. Und weiter
mnfi man die Pflickt des Fastens iiben, Haartrackt und Bastgewand
des Asketen tragen, fiir Gotter, Manen, Gaste alle die vorgesckrie-

benenHandlungen vollzieken, dazu die dreimalige taglicke Wasckung
. . . „Hockst macktig sind dort Winde, Finsternis, Hunger immer-
dar raid grofie Furckt: gar leidenreick ist darum der Wald . . .

In Fliissen versteckte Scklangen fluBgleick gekriimmten Ganges
kemmen den Pfad: gar leidenreick ist darum der Wald . . . Ge-
fliigelte Insekten, Skorpione, Warmer, Bremsen samt Steckfliegen
qualen uns bestandig, du Zarte: nickts als leidenreick ist darum
der Wald . . . Zorn und Begekren muB man von sick abtun, auf
Kasteiung den Sinn rickten, vor Furcktbarem die Furckt bezwingen

:

immerdar leidenreick ist darum der Wald. So laB denn davon ab
in den Wald zu geken. Der Wald ist keine Statte fiir dick. Ick
sinne dem nack und seke es: vielerlei Ubel bringt der Wald!“

Man wird fiir den Reiz nickt unempfindlick sein, der der an-
mutigen Treukerzigkeit des Jataka innewoknt. Wie zu* einem
Kinde wird gesprocken, das zum erstenmal von diesen bosen Tieren
kort. Mit Gruseln laBt es sick deren grausame Eigensckaften an-
sckaulick erklaren, und man kann wokl erwarten, daB es sick nun
vor dem alien auf das sorgfaltigste in Ackt nekmen wird. Zum
Scklufi dann ein sckones Bild: der mittaglicke Wald, wo die Vogel
schweigen, aber der Wald selbst sckweigt nickt — scklicktes, tiefes
Naturgefiikl.

1) Auch liier, wie oben S. 454 fiir das Jataka bemerkt, niebt mit absoluter
EegelmaBigkeit des Refrains. Doch bier, scbeint es, sind die Abweicbungen ab-
siclitlicb, urn Eintonigkeit zu vermeiden.
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Und nun auf der andern Seite die reiche, kunstgewandte Rhe-
torik des Rainayana. Sie sind nicht mit angstlicher Sorgfalt ge-

ordnet, diese Bilder von den Leiden des Waldlebens; nach den
Grefahren vonseiten der Tierwelt und uberhaupt der Natur folgen

die Entbehrungen und Harten des Asketendaseins, und dann wieder
Natur und Gretier, und daun die schweren Forderungen des Aske-
tentums : so stellen sich zu den auSeren Noten auch die Schwie-

rigkeiten, die auf seelischem G-ebiet liegen. Hier und da gleich-

maBige, fast trockene Aufzahlung. Dazwischen aber ein Bild voll

groBartigen Lebens : die briinstigen Elefanten, die vergebens iiber

den schlammigen
,
von Krokodilen wimmelnden FluB zu setzea

suchen. Ein kiihnster Wurf der Phautasie — in machtigen Wort-
zusammensetzungen spricht er sich aus — : das Donnern der Gre-

birgswasser wird zum Grebriill der Lowen, die in den Berghohlen

hausen. liber das alles aber, aus allem herausklingend die bittere

Sorge des Gratten : Slta — Slta — Slta — immer wieder die An-
rede, zu des geliebten, zarten Weibes Seele dringend sie vor Leid

zu bewahren, denn „gar leidenreich ist derWald“. Empfindet man
nicht auch hier den Unterschied zweier Zeitalter in ihrem kiinst-

lerischen Konnen?
Ich wende mich weiter zu einem interessanten Jataka, Nr. 544,

das weniger erzahlend oder beschreibend als lehrhaft zwei 'W’elt-

anschauungen einander gegenuberstellt, Leugnung und Behauptung

der sittlichen Weltordnung.

Die Inszenierung ist deutlichermaBen dem beriihmten Eingang

des Samannaphalasutta (Digha Nik. II) nachgebildet. Konig An-
gati fragt, ganz wie dort Konig Ajatasattu, was man beginnen

soli die schonste Yollmondnacht zu verbringen. Der Feldherr

empfiehlt kriegerische Unternehmung. Einer der Rate widerspricht

:

alle Feinde sind ja besiegt 1
). ^Speise weich und fest und Trank

soli man dir schnell herbeibringen
;
freue dich, Herrscher, an Liisten,

an Tanz, Gresang und Saitenspiel“. Ein andrer gibt andern Rat:

„ Einem Asketen oder Brahmanen lafi uns unsre Yerehrung bringen,

einem vielgelehrten, der uns beut unsre Zweifel losen moge, ein

Weiser, des Besten und der Wahrheit kundig“. Diesem Yorschlag

1) sabbe tuyham maharaja amitta va samagata gibt die Ausgabe. Die Uber-

setzer: „A11 your enemies, 0 king, are met together here"; „0 grofier Konig,

deine Feinde sind alle jetzt versammelt hier“. DaB die Feinde versammelt
sind, tragt fur den Zusammenhang schlechterdings nicbts aus. Seltsam, daB, wie

es scheint, Meinand in dem va samagata das richtige vasarn agata, „sind dir un-

terworfen" erkannt hat; zum tlberfluB durch den vorangehenden Vers deutlichst

angezeigt.

5 *
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folgt der Konig, und auf prachtigem Wagen mit grohem Gefolge

fahrt er nach dem Gazellenhain zum weisen Kassapa. In gewohnter

Weise (1918, 450) findet Austausch hoflicher Begrtifiungen statt.

Und nun frag’t der Konig:

BWie soli ein Sterblicher recht handeln gegen Mutter und

Yater, Kassapa? Wie soli er so gegen den Lehrer handeln? Gegen

Weib und Kind wie soil er so handeln?

nWie soli er so gegen die Alten handeln ? Wie gegen Asketen

und Brahmanen? Und wie gegen die Kriegsmacht? Wie soil er

so gegen die Bewohner des Landes handeln?

„Wie, wenn er recht gehandelt hat, wandelt er nach dem Tode

den guten Weg? Wie aber stiirzen mancbe, die in Unrecht lebten,

hinab in .die Holle ?“

‘Als er des Videhafiirsten Wort gehort hatte, sprach Kassapa

also: „Hore, grofier Konig, mein wabres Wort, frei yon Falsch.

„Es gibt nicht rechten Handelns Lohn, schon oder bose. Es

gibt nicht, Herrscber, ein Jenseits, denn wer ist von dort hierher

gekommen ')
?

„Es gibt nicht Gotter oder Yater 2
). Woher gabe es Mutter

und Yater? Es gibt nicht, was man Lehrer nennt. Wer kann

den Ungezahmten zahmen 3
)?

„Gleich und ahnlich sind die Wesen. Es gibt fiir die Alten

keine Ehre. Es gibt nicht Starke noch Kraft. Woher kame Man-

neskraft sich zu erheben? Denn gebunden sind die Wesen, so wie

ein Schiffstau 4
).

„Was zu erlangen ihm bestimmt ist, erlangt der Sterbliche.

Woher da Lohn fiir Gaben? Es gibt keinen Lohn fiir Gaben, o

Herrscher. Ohnmachtig, Herrscher, ohne Kraft ist man.

„Toren sind es, die Gaben bereiten; Kluge, die sie in Empfang
nehmen. Ohnmachtige Toren, die sich fiir klug halten, spenden

den Gescheiten Gaben".

Und in abuhchem Ton folgt dann die Lehre, daB es sieben

ewige, unzerstorbare Elemente gibt: Eeuer, Erde, Wasser, Luft,

1) Warm liat sich ein Verstorbener den Lebenden wieder gezeigt?

2) D. h. Abnengeister. Fur (leva offenbar zu lesen deva, vgl. y. 147. Der
Feb'er erkla-u sich aus der Yorangehenden Zeile.

S) Wer kann tun, was doch ein Lehrer tun kdnnen mtifito ?

4) Wie emeses am Schiff festgebunden ist und von ihm nachgezogen wird.

So der Kommentar. Oder liegt dieselbe Vergleichung vor wie MBh. Ill, 1142

natyota iva yovr?ab, wo man dann fiir gotaviso etwa gona-viso zu vermuten hatte ?

Oder gab es ein von go abgeleitetes *gota ? VgL Pischel Gramm, der Prakrt-

sprachen S. 599,
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Lust, Leid, Seele. Die ¥affe totet nickt, sondern fakrt zwiscken

diesen Elemeuten durck. In vierundacktzig Weltaltern gelangt

jedes Wesen zur Reinkeit
;

gute Taten besckleunigen dies nicht

;

bose Taten halten es nicht auf. „liber die Notwendigkeit kommen
wir nicbt hiniiber, wie das Meer sein Ufer nicbt ubersckreitet" ’).

Nickt obne Gesckick und eine gewisse scblicbte Lebendigkeit

wird dann erzaklt, wie sick zu dieser Lekre mekrere Horer stellen,

die im Einklang mit ihr fiir bose Taten der Yergangenkeit unbe-

straft, fiir gute unbeloknt geblieben zu sein meinen. Endlick ver-

absckiedet man sick vom Weisen: „ ‘Mogen wir uns wiederseken,

Yerebrter, und unsre Begegnung sick wiederkolen !’ Also spreckend

kebrte der Yidekafurst zu seinem Hause zuriick <!

. Nur in der

Kiirze erwahne ick, was dann nock folgfc. Der Konig kort nun-

mekr unter dem EinfiuB der empfangenen Belekrung auf sick tun

Staatsgesckafte zu kiimmern und gibt sick ganz Yergniigungen kin.

Wie am Eesttag seine Tockter Bediirftigen Gaben yerteilen will,

tadelt er sie: „Yiele Habe wird zwecklos und frucktlos von dir

vertan 11

. Worauf die Tochter gebiihrend ikren Standpunkt wakrt

und vom Himmel ker der weise Narada ersckeint, den Konig mit

Besckreibung der drokenden Hollenqualen angstigt und ikn zum

Pfade der Tugend zuriickfiikrt 2
).

Eine Gegeniiberstellung falscker und reckter Lebensweiskeit

in altertiimlicker Steifkeit. Altertiimlick ist auck die Eckigkeit,

mit der die aufieren Yorgange dargestellt werden. Die Prackt

des koniglichen Wagens, das groBe Gefolge wird in' dem friiher

(1918, 448) von mir besckriebenen rein aufzahlenden Stil arckai-

scker tjppigkeit gesckildert. Die Formeln der BegruBung und

Yerabsckiedung stereotyp. Yor allem aber kommt es uns auf die

Fragen des Konigs und Kassapas Antwort an. Die Fragen wieder

reine Aufzaklung: wie — wie — wie?, und dann in Reik und

Glied nack einander, reinlick verteilt auf die Versabscknitte, alle

die Wesen, gegen die sick ricktig zu benekmen der Konig durck

1) Auf die Vergleicliung dieser Doktrinen mit der Parallele des Samafina-

pkalasutta, aus dem Lehren verschiedener Meister hier vereinigt sind, gehe icli

nickt naher ein.

2) Hier haben wir die alte Gestalt des Brabmajataka der Jatakamala (Nr.

XXIX), die Speyer bei seiner Ubersetzung dieses Textes, vor dem Erscbeinen

von Jat. Bd. VI, nock vermiBte. Vers 149 des Jat. zeigt, wie treffend Speyers

Bemerkung S. 281 zu v. 16 der Jatakamala als „founded on some old traditional

verse“ war. Es ist vielleicht kein Zufall, dafi in der jiingeren Bearbeitung die

populare, brabmaniscbe Gestalt des Narada zu einem ungenannten devav$i des

hrahmaloha verblaBt ist.
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sein Wie erlernen will. Man wird an jene alten yedischen Fragen

erinnert, wo es mit derselben Verteilung auf die Versabscknitte

keifit: „Wer wandelt einsam? (die Sonne). Wen wird wiederge-

boren? (der Mond)“ nnd so fort. Nun die Antwort. Mit eben-

solcker Eintonigkeit in immer gleicken kurzen Satzcken „es gibt

nicht“ — „es gibt nicht“ : wieder und wieder das n’atthi des na-

stika
;
daneben dann „woker“ — „woker“. Alles man mbcbte sagen

wie Uberschriften yon Eapiteln, die aber selbst nicht gegeben

werden. Kaum mehr als eine Spur kiirzester Begriindung; „denn

wer ist yon dort bierher gekommen?“ — zwei ebenso kurze Ver-

gleichnngen: das Schiffstau, Meer und Ufer. Von personlicbem

Leben des Redenden, das hinter seinen Meinungen steht, ist nichts

zu spiiren
;
nur nackte, kurze Lehrsatze. Wie nachker des Konigs

Tochter ikre entgegengesetzten Uberzeugungen aussprickt, tritt

bei aller auck bier kerrsckenden Ecbigkeit der Rede dock etwas

yon lebendigerer personlicker Beteiligung keryor: mir aber sckien

es eben lekrreick, den Dickter bei der freilick fur die Alten ge-

wifi besonders sckwierigen Aufgabe der Darstellurg antipathiscker

Ansickten zu beobackten

1

).

Aus den Epen wakle ich zur Gegeniiberstellung die Rede der

Draupadl iiber die kerrsckende Weltmackt (M. Bk. Ill, 1117 if.,

besonders 1138 ff.). Hier werden verwandte Ansickten ausgespro-

cken wie im Jataka, auck diese den eignen des Bickters entgegen-

gesetzt.

»In des Herrn Willen", keiflt es dort, „steken die Welten,
nickt im eignen.

„Der Sckopfer (wortl. : Setzer) allein setzt den Wesen Lust
und Leid, Liebes und Unliebes, alles, er der Herr, der im Osten
glanzyoll aufgekt ®).

„Wie eine Frauenpuppe, du Held unter den Mannern, aus
Holz yerfertigt Glied um Glied bewegt, so, o Konig, diese Krea-
turen.

1) So wird man nicht verkennen, dad z. B. auch die Lehrrede von Nr. 543,
137 ff., mit der Polemik gegen Yeden und Opfer, ein Teil lebendiger ausgefallen
ist als die hier behandelte. Bei jenem heliehten Thema sprach die eigne Uber-
zeugung des Autors kraftig mit, hatte er nicht der Forderung nach Belebung
fremden geistigen Inhalts zu geniigen. Mit dieser Forderung hat sich nach
meinem Eindruck unter den altbuddhistischen Autoren vielleieht immer noch am
glucklichsten, an einer von der Jatakapoesie weit entfernten Stelle, der Yerfasser
des Payasisutta (Dlgha Nik. XXIII) abzufinden gewuBt.

2) Es ist auffallend, wie hier Gott mit Sonnengestalt bekleidet wird. Deut-
liclier Anklang an Vaj. Saiph. XXXVI, 24.
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j

„Gleicb dem Ather alle Wesen umschliefiend, o Bharatide, ver-

teilt der Heir bienieden Scbones und auch ScMechtes.
„Wie ein fadengefesselter Vogel ist dieser (Mensch) gebunden,

unfrei, in des Herm Gewalt stehend, nicbt Andrer maebtig, nicbt
seiner selbst.

„Wie ein Stein auf eine Scbnur gezogen oder wie ein Stier

Ein der Nase gefesselt folgt er des Schopfers Befehl, denn in ihm
bat ^r sein Wesen, an ibn ist er gebeftet . . .

„Sieb, dies ist des Trugzaubers Gewalt, wie sie vom Herrn
gescbaffen ist, der die einen Wesen dnrcb die andern scblagt, mifc

seinem eignen Trugzauber sie betorend . . .

„Verbindend, trennend, nacb seiner Laune bandelnd spielt der

Gewaltige, Erbabene mit den Wesen wie mit Kinderspielzeug.

„Nicbt gleicb einer Mutter oder einem Vater, o Konig, bandelt

der Schopfer gegen die Wesen. Wie im Zorn springt er mit ibnen

ran, nicbt anders als sonst irgend ein Menscb“.

Und indem Draupadl darauf binweist, wie Gott den Feinden,

diesen Verletzern aller beiligen Ordnungen, Gliick verliehen bat,

scbliefit sie:

„Wenn die getane Tat dem Tater nacbfolgt und keinem andern

anbaftet, so fallt der Flecken dieser bosen Tat auf den Herrn.

Wenn aber das Bose, das dnrcb die Tat verwirklicht ist, nicbt

dem Tater anbaftet, wenn allein Gewalt entscheidet : dann kann
icb die Scbwacben nur beklagen !“

Die yorstebende Ubersetzung ausgewablter Stiicke des Ori-

ginals kann begreiflicberweise nur eine unvollkommene Vorstellung

von dessen eindringlicber Beredsamkeit geben. Eine glanzende

Fiille direkter Ausdriicke fur das- Verbalten Gottes und der Krea-

turen; ein nicbt weniger glanzendes, verscbwenderiscbes Aufgebot

von Vergleichungen. Wirkungsvoll, stimmangsvoll spitzt sicb die

Bede zur abscbliebenden scharf gedacbten Alternative zu, deren

beide Seiten Gott gleicb schwer belasten. In allem die Bitterkeit

einer Leidenden, die sicb und die Ibren von der Last einer un-

gerecbten Weltordnung zerdruckt fiihlt. Empfindet man nicbt

aucb bier wieder, weleher Fortscbritt in der Kunst der Darstel-

lung gemacbt ist gegeniiber jener kindlicben Aneinanderreibung

kurzer Lebrsatze im Jataka 1

)? —

1) Man konnte der hier rorgenommenen Vergleichung etwa die vielfach in

ziemlich kakler Aneinanderreihung philosopkiscker Termini verlaufenden Ausein-

andersetzungen entgegenhalten, von denen gevisse Partien des Epos vie der Mok-

sadharma (vgl. meine Bemerkungen
:
„Die Lehre der Upanisaden nnd die Anfange
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Ida scbliefie einige Beispiele von Streitreden der Vertreter

entgegengesetzter Meinungen an nnd wahle sie so, dafi sie die in

den Jatakas — wie auch anderwarts in der bnddbistiscben Lite-

ratur (man denke an den Suttanipata und friilier sclion den Rgveda

:

Tama-Yamx, Pururavas-Urva6ii) — beliebte Figur der Sticho-
m y tb i e *) veranscbaulicben.

Wir bleiben da gleicb bei dem Gedankenkreis stehen, mi^dem
wir es eben zu tnn hatten. IrnDhammajataka (Nr. 457) treten

zwei nieht geringere Antagonisten als Recbt nnd Unrecbt (Dhamma,
Adhamma, nacb dem Komm. als devaputta verkorpert) einander

gegeniiber. In Yerwendnng eines beliebten Motivs laBt der Text

sie auf ibren Wagen sicb begegnen. Wer bat dem andern den

Weg freizngeben?

Das Recbt. „Rubmscbaffend, verdienstscbaffend bin ich, im-

xnerdar gepriesen von Asketen nnd Brahmanen, (der Einraumung)
des Weges wiirdig, von Gottern und Menscben geebrt: ich das

Recbt; gib mir den Weg frei, Unrecbt!*

Das Unrecbt. „Auf des Unrecbts starken Wagen gestiegen,

nnerscbrocken und stark bin icb. Warum sollte icb dir beute den
Weg freigeben, den icb dir sonst nicbt gegeben babe, o Recbt?*

Das Recbt. „Das Recbt fiirwahr ist zuvor erscbienen. Da-
nacb ist das Unrecbt entstanden in der Welt. Der Alteste und
Hochste und Ewige bin icb. Weicbe dem Alteren, Jiingerer, aus
dem Wege!“

Das Unrecbt. „Trotz deines Forderns und trotz der Scbick-
licbkeit, trotz deiner Wiirdigkeit 2

) werde icb dir den Weg nicbt

freigeben. Lad beute zwiscben uns beiden Kampf sein. Wer im
Kampfe siegt, dem gebdre der Weg* . . .

So gebt Rede und Gegenrede nocb durch einige Verse welter.

des Buddhismus 11
S. 210 f.) roll sind. Ater der Jatakaabschnitt, der die Wirkimg

der vorgetragenen Lehre auf das personliche Leben der Horer im Auge bat, for-
dert docli wohl vielmekr die Gegenuberstellung solcber Stiicke wie der Draupadl-
rede heraus, als die jener diirren Systeminbaltsangaben, in die sicb die entartete
pseudoepische Produktion verldr. Freilich darf man

,
um gerecbt zu sein

,
nicbt

ubersehen, daB im Jataka so zu sagen ein Professor in aller Ruhe vom Katbeder
heiab spricbt, im Epos dagegen eine von der Unbill der Weltregierung schwer
Betroffene. Docb hatte wobl auch wenn einer solchen die Rede in den Mund
gelegt gewesen ware, das J. kaum andre T6ne zu finden gewufit.

1) Der Kiirze balber braucbe ich diese gelaufige Bezeicbnung, obgleicb es
sicb ja vielmebr um stropbischen als um stiehischen Wecbsel bandelt.

2) arahati Loe. sg. in sehr freier Konstruktion? Dann wobl eber te (mit
einer Hs.) als vo. Oder ware, was sich aucb metriscb empfiehlt, mit ausnahms-
weiser Erhaltung des alten Uativs arahate te zu lesen ?
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Ein sinnreicher Vergleich gllicfet dem Unrecht: „Durch Eisen wird

das Gold bezwungen; niclit bezwingt man durch Gold das Eisen.

Wenn das IJnrecht heute das Recht schlagt, wird das Eisen herr-

licb gleich Gold sein tV
. Da erklart das Recbt, £iir das sich ja

tugendliche Nachgiebigkeit scbickt, lieber als kampfen wolle es

weichen, aucb dem Gegner seine iiblen Reden verzeiben. "Worauf

das ‘Wunder gescbiebt: das IJnrecbt stlirzt kopfliber zu Boden.

„Venn ich Kampflustiger nicbt Kampf erlange, so ist dadurcb

das Unrecbt geschlagen“.

Die Cbarakteristik der Gegner ist in der Tat nicbt obne eine

gewisse Eindringlicbkeit : das Recbt sicb bernfend auf Weltord-

nung und segensreicbes Wirfcen, das IJnrecbt auf seine Kraft

pochend — bier, wie es in v. 9 heiBt, der hhantibala
,

dort der

yaddhabala . Aber wie die beiden es machen ihre Anspriicbe aus-

zudrucken, bat es nicbt — abgeseben von der symmetrischen Re-

gelmafiiglceit der mit einander wecbselnden Stropben — etwas da-

von, wie sicb ein artiges und ein unartiges Kind streiten ? Nackt

bier diese, dort jene Bebauptung. Jede fur sicb stehend, kurz,

primitiv einfach. Nicbts von Gedanken r e i b e n
,
von Entwicklung

eines dialektiscben Problems. Und aucb nicbt — was der Sticko-

mythie der Griecben oft so glanzend gelungen ist — vorwarts-

stlirmendes Tempo, Hieb auf Hieb
;

dafiir baftet schon dem Vers-

maB, diesen vierzeiligen Stropben, zu rubige Ausftibrlicbkeit an 1
).
—

Icb versucbe die Cbarakteristik dieses Stils der Streitrede

weiter zu vervollstandigen durcb einige Bemerkungen iiber den

Dialog im Ummadanti j a taka, Nr. 527.

Der Konig hat sicb in die schone Frau des Ahiparaka, eines

Hofmanns, verliebt. Dieser bietet sie ibm an. Der Konig lebnt

tugendbaft ab 2
). Icb libersetze das ausfiihrliche Gesprach der beiden

(v. 15 if.) nicbt. DaB die Absicbt des Verfassers auf stichomythi-

scben Bau ging, ist gewiB. Denn in der Tat weckseln die Reden

beider von v. 15 bis v. 43 Vers um Vers mit nur zwei Aus-

nabmen: v. 18. 19, dann v. 27. 28 gehoren beide dem Konig, und

daB das auf Unordnung der Uberlieferung beruht, wird fur v. 18.

19 dadurcb unwahrscbeinlicb
,
daB auch in der Jatakamala (XIII,

26. 27) die beiden Verse (in ibrer dort vorliegenden Umarbeitung)

1) An der Sclmeidigkeit der Stiehomythie, die Geldner im Kgveda hat

linden wollen, zweifle ich.

2) Zu den nichtbuddkistischen Exemplaren dieser Geschichte vgl. Speyer

SB. of the Buddhists I p. 124. Ist Abhiparaga (Jatakamala XIII) die urspruug-

licke Namensform oder rationalisierende Zurechtlegung ? Mit Abiparaka zu vei-

gleicben der Name Udraparaka MBli. I, 2158?
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zusammengeschlossen sind. Bei y. 27. 28 freilich konnte Yerdacht

gegen die Uberlieferung dadurch entstehen, dafi v. 28 schon als

y. 19 = 25 da war
;
aber solcbe Wiederholung entspricht eben dera

Cbarakter dieses' Textes (s. sogleicb), und die Entgegnung in v. 29

sckeint so genau auf v. 28 zn passen, daB man ikn doch eher als

echt anerkennen wird. So kekrt bei diesen Yerspaaren wohl die-

selbe Erscheinung wieder, die ick friiker (1918, 454) in Bezug auf

die Handhabung des Refrains in den Jatakaversen keryorgekoben

habe : Tendenz strenger Stilisierung, aber im Einzelnen gelegentlich

nachlassige Durckfiikrung, so dafi dann die Eormgebung irrational^

Unregelmafiigkeit zeigt.

Cbarakteristisch fiir die steife und doch willkiirliche Haltung

dieser altertiimlichen Eormgebung sind die haufigen Wiederholungen

derselben Padas, einzeln und in Gruppen bis zur ganzen Strophe,

ohne dafi dabei doch refrainartige Regelmafiigkeit vorlage: so 20b

= 29b
;

16ca — 190d
;

38ab = 40ab
;

26 in seiner ersten Halfte =
20ab

,
in der zweiten = 17c<!

;
die gauze Strophe 19 = 25 = 28.

Der stilistische Charakter der Reden und Gegenreden zeigt

auch in diesem Pall, wie nicht anders zu erwarten, die immer

wiederkehrenden, tjpischen Ziige der Jatakapoesie. Der Leiden-

schaft, die ein spaterer Poet in der hier gegebenen Situation zu

Worte komrnen lassen wiirde oder yielmehr im Kathasaritsagara

(91) tatsachlich zu Worte komrnen lafit, ist die Zunge noeh nicht

gelost. Ruhig, sachlich, lehrkaft sagt der eine wie der andre

Redner seine Meinung. So der Konig: nDes Verdienstes (meiner

guten Werke) wiirde ieh verlustig gehen, und ich bin nicht un-

sterblich 1
). Und die Leute wiirden erkennen, dafi dies eine Ubel-

tat yon mir ist. Und dir brachte es yiel Leiden der Seele, wenn
du mir die liebe Ummadanti gabst und sie nicht mehr sahest“.

Spater Ahiparaka: „Wenn du sie nicht beliebst, so lange sie die

meine ist, o Herrscber, hochster Held unter den Mannern, so gebe

ich sie allem Yolk preis, o Sivikonig; habe ich sie freigegeben,

magst du sie dann zu dir rufen“. Worauf der Konig verstandig

und sachlich bemerkt, solches Handeln wiirde dem Gatten nicht

zum Besten gereichen; grofies Gerede wiirde sich gegen ihn er-

heben und Niemand in der Stadt fiir ihn Partei nehmen. Man
stelle dem gegeniiber, mit welcher heifien Entriistung der Konig
dasselbe siindige Anerbieten im Kathasaritsagara von sich stofit

!

Bei solcher Rube und Gemessenheit der Reden liegt auf der Hand,

1) Als Sterblicher rrmB ich an das Jenseits denken.
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da£S auck kier nicht anders als iiberkaupt
v
in der Jatakadicktung

die Spannung der Stickomytkie nnr eine reckt sckwache sein kann.

Ick werfe in der Kiirze nock einen vergleickenden Blick auf
die Stickomytkie im Makabkarata.

Offenbar tritt sie hier, yerglicken mit dem alteren Text, we-
niger hervor. Abzusondern sind natlirlick die Palle, in denen —
wie sick das bekanntlick sckon im Yeda findet — im Wecksel von
Vers nm Vers ein Prage- and Antwortspiel oder aknlicker Bede-
wettstreit zur Ersckeinung kommt, z.B. Ill, 10657 ff. zwiscken

Astavakra und Bandin, III, 17330 ff. zwiscken Yudkisthira und
dem Yaksa, -XII, 11030 ff. ^wiscken Sadkyas und Sckwan. Es wird
kein Zufall sein, dafi unter den anders gearteten Pallen einer der

ausgepragtesten
,
einwandfreisten einem der alten prosaisck-poeti-

scken Abscknitte angekort: der Streit um Vamadevas Bosse III,

13186 ff. Sonst liegt von derartigem in Anbetrackt des ungeheuren

Umfangs des Epos verkaltnismafiig wenig vor. Ick hebe kervor

das Gresprack des Visvamitra und des svapaca XII, 5386 ff. liber

das Essen von Hundefleisck, des Nakusa und Cyavana iiber den

fiir Cyavana angemessenen Kaufpreis XIII, 2671 ff., des Grautama

mit Indra-Dkrtarastra iiber Blickgabe des weggenommenen Ele-

fanten XIII, 4b53ff., des Indra und Brkaspati (mit anderm sick

AnscklieBendem) iiber das Opfer des Marutta XIV, 219 ff.
x
). Dazu

dann manckes, was kaum mekr als einen kurzen Ansatz zur Sticko-

mytkie darstellt, wie im vagyuddhaip tivram (XII, 7245) des Konigs

und des Brakmanen iiber die Stellung der beiden Kasten zum
Greben: wo dann vielfack fraglick bleibt, wie weit iiberkaupt eine

auf Stickomytkie gericktete Absickt vorliegt 2
). Wir dlirfen wokl

urteilen, da6 das PlieBenderwerden der episcken Darstellung der

Pflege solcker in ikren eignen Bakmen gescklossenen
,
von ikrem

besonderen Gresetz der Symmetrie bekerrsckten Dialoge — nack

unsern MaBstaben mehr dramatischer als episcker Natur — nickt

giinstig gewesen ist, nickt glinstig sein konnte.

Die betreffenden Verkaltnisse in der nackepiscken Zeit zu ver-

folgen fehlen mir fiir jetzt die Sammlungen. Nur dies mochte ick

1) Nicbt selten bei alledem zwischen den einstrophigen Reden auch mebr-

stropbige, vgl. oben S. 7S.

2) Ein besonderer der Stichomytbie wenigstens verwandter Fall ist der, dafi

eine grbfiere Anzabl verschiedener, in derselben Lage beiindlicber Redender sich

der Reihe nacb, unter einander parallel, jeder in einem Vers aussprechen: wie

die einzelnen Rsis XIII, 4439 ff. 4461 ff. usw., 4562 ff. (Scbwur iiber die Lotus-

stengel; abnlicbe Yersreihe aucb im Jat. Nr. 488), die trostenden Weisen in der

Savitriepisode Kap. 6.
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erwahnen, da eben das Jataka mich zu diesen Bemerkungen ge-

fiihrt hat, dad die JatakamalS, deren prosaisch-poetische Form an

sich 'sehr wokl Anwendnng der Stichomytbie gestatten wiirde, sie

in der Tat vermeidet l
). In i^rer Bearbeitung des TJmmadantlja-

taka (Nr. XIII) benutzt sie ansgiebig den stiehomythisck angeord-

neten Redenwechsel, der oben besprochen wurde. Aber durch

Zwischenschieben prosaischer Redestiicke und Aufbau von Vers-

gruppen beseitigt sie die ihr offenbar antipathische stichomythi-

sche Form. Dies ein kleiner Beitrag zum lehrreichen Kapitel von

der Weiterentwicklung der prosaiseh-poetischen Technik zwisehen

Jataka und JatakamSla, alter und neuerer Zeit.

Anhangsweise moehte ieh hier noch fiir eine sehr bekannte,

zwar nicht eigentlich stichomythisch gebaute, aber dieser Form

sich doch in gewisser Weise annahernde Redenfolge des Epos auf

eine meih.es Wissens noch nicht bemerkte Jatakaparallele aufmerk-

sam machen : es kann sich da, scheint mir, nicht urn rein zufallige

Ahnlichkeit handeln.

Savitri geht in der epischen Episode dem Todesgott nach, der

ihres Gratten Seele entfiihrt. Sie spricht ihm mit Spriichen der

Weisheit zu, und er gewahrt ihr dafur einen Wunsch nach dem

andern, zuletzt des Gratten Leben. Jedesmal folgen auf eine mehr-

versige Rede der Savitri drei einversige: zuerst gewahrt der Grott,

seine Freude aussprechend, Savitri einen Wunsch nach ihrer Wahl;

dann wahlt sie
;

endlich bewilligt er das (tewahlte — eine der

Stellen des Epos, wo der Inhalt zu besonders deutlich charakte-

risierter Symmetrie der Yersgruppierung fiihren muBte 2
).

Nun liest man im Mahasutasomajataka (Nr. 537), wie dem

Helden der Greschichte ein Brahmane vier hochwertvolle Strophen

(gathayo satarahayo) mitteilt (v. 40—43). Jener tragt sie dem

Menschenfresser vor, der sein Leben bedroht (v. 74—77), und der

bewilligt ihm dafur vierWiinsche: so wird sein eignes Leben und

das Andrer gerettet, dem Menschenfresser seine Siinde abgewohnt.

Also genau wie in der Savitrigeschichte: verfallenes Leben, Weis-

heitsstrophen, Freude des Horers und dadurch Lebensrettung. Bliebe

nun iiber den Zusammenhang beider Stellen ein Zweifel, wiirde

der Inhalt der Strophen den beseitigen. Jede der vier Strophen

1) Bei den Vers fiir Vers auf einander folgenden Reden der Sckworenden

betreffs der Lotusstengel (Nr. XIX, vgl. S. 75 A. 2) liegt eine so besondere Si-

tuation vor, dafi dies nicht als wirkliche Ausnahme angesehen werden kann.

2) Eine andre solche Stelle: Gesprach von Sakra und der Sri liber die IJn-

terbringung von deren vier Vierteln, XII, 8168 ff.
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des Jataka, der fiinf Stropken oder Weiskeitsreden der Savitrl-

episode nennt und verkerrlickt die „Ghrten“
(
santah). Speziell heifit

es in der Episode v. 24 — 25 santo dharmam dhuh pradhanam
,

tmd im Jataka satani sad dhammam aftfiftya v. 75, sata# m dham mo
na jaram upeti v. 76, satan oa dhammam v. 77. Weiter ver-

gleickt sick Say. v. 30 satam . . . samgatam
,

satpurnsena sam -

gat am, satam . . . sam dgame
,

y. 47 satam sadbhih ... sam

-

gam ah mit Jat. v. 74 sabbhi . . . samdgamo . Wenn der Menscken-

fresser des Jat. die ikm yorgetragenen Verse als atthavati suvy-

anjand riikmt v. 78, kann daran erinnert werden, dad Tama das

von Savitrl Gresprockene mahdrthavat (y. 51) findet und davon sagt

gird svaralcsara vyafijana hetuijuldayd (v. 26). Einen kleinen Unter-

sckied der beiden Versreihen kebe ich kervor: die gewakrenden

Stropken des Mensckenfressers wiederkolen genau den Wortlaut

der entspreekenden Wtinscke (Jat. v. 82.83; 84. 85; 86.87; ygl,

auck 102. 103; 104.105; 106.107), wakrend die episcke Episode

an den betreffenden Stellen sick auf nur teilweise Wiederkolung

der Ausdriicke des Wunsekes besckrankt und den Grewakrungs-

stropken einen im Granzen selbstandigen Wortlaut gibt. Ein ge-

ringfugiger, aber, wie mir sckeint, fiir die stilistiscke Eigenart

dieser Texte dock bezeicknender Zug: auf der einen Seite alter-

tlimlich steifes, formelkaftes Sicbgleichbleiben des Ausdrucks 1
),

auf

der andern freierer Elufi. Dem entsprickt durckaus — ick seke

von der ethiscken Verfeinerung und Vertiefung der Savitriepisode

ganz ab — das allgemeine Verkaltnis beider Dichtungen, oder zu-

nachst dieses zur Vergleichung auffordernden Teils von iknen, in

Stil und Aufbau: die kindlick naive, unbekilfliche Eckigkeit in

alien Bewegungen der buddkistischen Erzaklung gegeniiber der

geschickten und reifen Kunst, mit welcker der episcke Dickter

das Leben, das seiuem Stoff innewohnt, in anmutreichster Linien-

fiikrung zu entfalten wei£S 2
).
—

3) Wie unendlicb steif wirkt dies Sicbgleichbleiben zwiscben Fragen und

Antworten im Jat. 502, v. 14—21

1

2) Hier liefien sich weiter etwa Beobachtungen dariiber anscbliefien, wie im

Jataka die barstellung der Umstimmung eines widerstrebenden Willens aussiebt;

ygl. Nr. 537, 88 if., Nr. 542 und andres derart mebr. Icb gebe auf diese Eror-

terung, die kaum wesentlicb Neues zum Gefundenen binzubringen wurde, nicbt

ein. Nur eine Stelle des Epos muchte icb bier nocb bervorbeben, die mir, wie

icb ep'rche Texte mit dem Gedanken an das Jataka las, in die Augen fiel als

-besonders deutlich veranscbaulicliend, was im Jat. nicbt anzutreffen ist, die Rede

Nalas an Damayanti, als sicb die beiden wiederfinden (Nal. 24, 17 if.) : inhaltlich

eine Analyse menscbUchen Tuns und des Spiels libermenscblicber Macbte, in der

Form ein frei bewegtes Entfalten und Fortschreiten des Gedankens — wirklicbes
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L ciders (NGrGrW. 1897, 121) hat vor nun schon langer Zeit

auf den interessanten Fall hingewiesen, wo das Epos jeden Pada

einer im Jataka vorliegenden Strophe zu einer ganzen Strophe

erweitert und sich dadurch als das Jiingere erweist. Das Zeitver-

haltnis, das sich in solcher Einzelheit verrat, gibt sich, wie diese

Untersuchungen hoffentlich zeigen, auch in weiterem Umfang, in

der Yergleichung der literarischen Kunst anf beiden Seiten zu er-

kennen. Wir haben eben das kiinstlerische Empfinden zweier Zeit-

alter vor uns. Natiirlicla fehlen Ubergange nicht, zeigt sich an

mancher einzelnen Stelle inxnitten des Alteren ein Vorspiel spa-

teren, entwickelteren Wollens undKonnens, inmitten des Jiingeren

Zuriickfallen auf einen iiberwundenen Standpunkt. Solche selbst-

verstandliche Yerwischungen der Grrenzen diirfen doch an der

Grrundtatsache der bier obwaltenden Verschiedenheit nicht irre

machen. Das Jataka, dies hat sich uns immer wieder gezeigt, sieht

die Umrisse seiner Figuren und des zwischen ihnen spielenden Gre-

schehens in vergleichsweise diirftiger Einfachheit: womit es sich

vollkommen vertragt, daB gelegentlich mit einer gewissen Ver-

schwendung Schmuck — doch auch dieser eben in primitiver La-

gerung — dariiber gebreitet wird. Inneres Leben, Fuhlen, Leiden-

schaft pflegt nur unvollkommen an die AuBenseite zu treten. Jede

Person, wie an sie die Reihe kommt, stellt sich hin, sieht gerade

aus vor sich und sagt, oft eintonig immer dasselbe Schema wieder-

holend, ihren Spruch her. Die Bewegungen, die sie auszufiihren

hat, geschehen eckig und stoBweise. Der Dichter, indem er das

Einzelne gestaltet, verliert sich fur den Augenblick ganz in dessen

Betrachtung unci laBt seine Stellung im Zusammenhang alles XJbri-

gen, die Richtung, aus der es in Anbetracht dieses Zusammenhangs

gesehen werden mufite, unbeachtet (vgl. S. 62 A. 3): etwa wie

altertumliche Zeichenkunst in das Profil eines Gresichts das Auge
• in der fur dieses alleingenommen nachstliegenden Auifassung, en

face hineinsetzt. Manches vom hier Hervorgehobenen hangt offen-

bar damit zusammen, daB man eben noch keine durchweg poetische

Erzahlung schuf, sondern nur poetische Einlagen in einer als quan-

tile negligeable behandelten Prosadarstellung : wodurch natiirlich

die einzelne solche Einlage in einer spater erschwerten Selbstan-

digkeit auf sich gestellt blieb. Wie dem gegeniiber im Epos —
wenn auch immerhin nur seiten durch die personliche Leistung
dieses oder jenes Dichters, vielmehr durch das gewachsene, freilich

Entfalten, nicht bestandiges Wiederholen —
,

wie derartiges hervorzubringen der

Gebundenheit der Jatakapoesic noch durcbaus rersagt war.
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schon beim Konyentionellen anlangende Konnen der ganzen Zeit

— das Einzelne ausdrucksyoller und bewegter wurde, vor allem

aber die das Gauze durcbfliebende Stromung an Kraft gewann
und die Starrbeiten des Einzelnen oder dock yiele seiner Starr-

heiten aufloste: diese selbstverstandlicb nicbt auf einen ScMag zu

gewinnende Erkenntnis mocbte ich durch die hier yorgelegten Tin-

tersucbungen anbahnen belfen.

2. Die Umsetzung der prosaisch-poetischen Erzahlung in

poetische. Das Sauparnam. #

Vergleicbungen zwischen Jatakas und Partien der Epen

mfissen, wie scbon frfiher bemerkt (1918, 463), mit der Moglich-

keit rechnen, dab neben der zeitlichen Verschiedenheit aucb die

zwiscten der geistigen Atmosphare des buddbistiscben Monehsor-

dens und der Kreise, in denen die episcbe Poesie lebte, sicb gel-

tend macht. So weit das liberbaupt moglich ist, sind derartige

Nebeneinfliisse ausgescbaltet, wenn wir in der Lage sind, episcben

Texten solcbe altere gegeniiberzustellen, die derselben Entwick-

lungslinie angeboren. Hierzn ist in einigen Eallen Gelegenbeit

gegeben, wo in das Mababbarata selbst altere — zuxn Teil konnen

wir bestiromter sagen, einerVorform eben dieses Epos angeborige 1
)

— Stlicke eingesprengt sind, denen in der Hauptmasse desWerks

Parallelen, mehr oder minder den durcbscbnittlicben epischen

Typus reprasentierend, entsprechen. Vor allem aber kommt bier,

fiber bedeutenden Umfang reichend, die Vergleicbung des aufier-

balb des Mababbarata stebenden, spatyediseben Sauparnam 2
) mit

der entsprecbenden Episode des MBh. in Betracbt 3
). Langst be-

1) Ygl. „Zur Geschichte der altindisclien Prosa“ 68.

2) So und suparpakhyana nennt das Gedicht sich selbst. Doch sollte man

81,8 sauparnam caksur Wiavati srotrnam nicht ubersetzen „die Dichtung yom

Adler ist das Auge der . . . Horer {< (Hertel), sondern „adlerhaft wird das Auge

der Hdrer“. Zu saupar^ani calcsuli vgl. 5,5; Av, XVI, 2,5; Tb. II, 5, 8, 4;

Man. Sr. V5 2, 15, 17.

3) Ich fuge hier ein Wort daruber an
,
wie ich mir, teilweise abweichend

von Johansson, Solfageln 63 ff., die Entstehung der Erzahlung, um die es sich

hier handelt, vorstelle. Von altersher stand fest, daB der Soma durch den stark-

sten Vogel vom Himmel geholt ist. Anderseits gab es im Folklore das natur-

geschichtlicher Wirklichkeit entsiuechende Thema von der Feindschaft zwischen

dem starken Vogel und den Schlangen (vgl. z. B. Jataka Nr. 154. 518). Beides

wuchs zusammen. So entstand die Geschichte, die vom Somaraub in Vcrbindung

mit der Wette von Kadru und Yinata-Suparni ,
d. h. in Verbindung mit dem
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merbte weitgehende, teilweise wortliche Ubereinstimmungen zeigen,

dafi eben jenes Heine Epos 1
)

oder mindestens — bis zu welcber

Annahme kerakzngehen mir aber kein positiyer Grund erkennbar

ist — ein ihm sekr ahnliches nnd eng yerwandtes der Abfassung

jener Episode zu Grimde gelegen hat. Wenn wir also das Maha-

bkarata offenkar anzusehen haben als aus Uberarbeitungen einer

prosaisek-poetischen Yorlage keryorgegangen, sind wir hier in der

g'dnstigen Lage, im Eleinen, aber doch nicht in allzu engem

Eakmen eine solche Uberarbeitung mit ihren Motiyen und ihrer

Tecknik unter Yergleickung der Yorlage im Detail studieren zu

konnen 2
), den Yorgang der „Ansehwellung“ (Heusler), dem in

der Entwicklung epischer Dichtung so koke Bedeutung zukommt,

direkt yor Augen zu kaben 3
). Okne die hier in Frage bommenden

indischen Tatsacken durck eine unindiscke Brille anzusehen und

ebenso okne den Erforschern andrer Gebiete hier eine indiscke

Eicktscknur aufzudrangen, darf der Indolog in einem derartigen

Yogel-Scklangenmotiv erzahlte. Yielleicht war dieser Somarauh ursprunglich

als von der Herabholnng fur die Gutter durcbaus verscbieden gedacht (so im

Suparpadkyaya
;

s. besonders 12,4; Indra hesitzt den Soma langst, als der Ga-

ruda kommt). Begreiflicb aber, dab dann — scbon in den Bralimanas — Yer-

miscbung stattfand, Kadru und Yinata in die Geschickte von der Herabholung

fur die Gutter eintraten. — Wenn als Rsi des Sup. Yamadeva angegeben

wird (s. dort 1,5), hkngt das gewib, wie schon Johansson a. a. 0. 35 gesehen

bat, damit zusammen, dab dieser aucb Rsi der beiden Somaraublieder Rv.IV, 26.

27 ist. Darin aber weiche ich von Job. ab, dab ich in dieser Tatsache keine

Beziehung auf Yisnu erkeunen kann. Sondern dem Yamadeva gehort IY, 26. 27

einfacb, weil ihm das ganze IY gebort, vgl. IY, 16,18 (aucb 30,24?); ZDMG.
XLTI, 215. Vi§yu tritt im vierten Maudala keineswegs, wie man nacb Joins Tlieo-

rien erwarten sollte, irgend bervor. Im Gegenteil.

1) Die frliber von mir gegebene Beweisfukrnng dafur, dab bier ein prosaisch-

poetisches Akhyana mit alleiniger Uberlieferung der metriscben Teile anzunelimen

ist, wiederbole ieb nicbt. Hertels (Indische Marcben 368) neue Entdeckung,
dab vielmehr „die einzige bekannte s«w#-Dichtung in Sanskrit" (dramatiseher

Gesang, bei dem die erzahlenden Bestandteile, die feblende Biihneneinricktung er-

setzend, von der Person vorgetragen werden, auf deren Rolle sie folgen: heute

in Nordwestindien verbreitet) bier vorliegt, ist ein Luftschlob, erricbtet an einer

Stelle, wo die Uberlieferung ein andres reales Gebaude deutlicb genug erkennen

last.

2) Die Uberarbeitung gebort offenbar den jtingeren Bestandteilen des MBb.
zu. Das lehrt die Metrik: der regelmabige Bau der Tristubh- und Jagatireihen

mit kurzer dritter und Daktylus in fiinfter bis siebenter Silbe; dazu starke Nei-

gung zu Kunstmetren.

3) An die Yorbebalte, die da hinsichtliek des gegenwartigen Zustandes des

Mababharatatextes zu machen sind, braucbt kaum nock erinnert zu werden.

ft ft?
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Fall wohl glauben, mit seinen Beobachtnngen auch Zwecken zu

clienen, die iiber seinen eigenen Forschungsbezirk hinansreicben *).

Den fur unsre Gegenliberstellung mit dem Epos in Betracht

kommenden Text seke ich an als Sanp. 6,

3

2
) (oder allenfalls 5, 1)

beginnend. Meine Anssckeidung der vier ersten Vargas (ZDMG.

XXXVII, 68 f.) bat Her tel (WZKM. XXIII, 323 ff.), wenigstens

hinsicktlich der Vargas 2—4, bestritten. Dafi und weskalb ich

sie anfrecht erhalte und wie ich iiber H.s Argument denke, im

Folgenden sei das in 2,2 Erzahlte direkt vorausgesetzt, habe ich

vor Kurzem schon ausgesprochen (Zur Gesch. der ai. Prosa 63 A 1).

Der Charakter als Anfang eines Ganzen scheint sich mir in der

Tat im 54<m V. mit voller Eyidenz aufzudrangen — ein Anfang,

der iiberdies dem Anfang der Erzahlung in Ts. und Kath. ge-

nauest entspricht. Hier komme ich auf die Frage nur deshalb zu-

riick, um noch auf zwei dies Ergebnis bestatigende Erwagungen

hinzuweisen. Zunachst die Technik des Sloka. In 1 bis 5, 2 hat

dessen erster oder dritter Pada den in jiingerer Zeit vorherr-

schenden Ausgang u ^ in 33 Fallen gegen nur zwei abwei-

chende 3
); im Rest der Dichtung u in 39 Fallen gegen 20

abweichende (darunter viermal das archaische u_uA) 4
). Man

sieht, wie verschieden beiderseitig das Verhalten zu jenem in die

Augen fallenden Unterscheidungsmerkmal der alteren und jiingeren

metrischen Technik ist. Weiter aber mochte ich das Kriterium

erwahnen, das sich aus der inhaltlichen Vergleichung des Supar-

nadhyaya mit der Mahabharataepisode ergibt. Von Sup. 5 an

liegt imWesentlichen beiderseits dieselbe Geschichte vor; die Ab-

weichungen des MBh. — s. im Folgenden — erklaren sich leicht

als Anderungen des jiingeren Dichters, entsprechend seinem Ge-

schmack und Anschauungen seiner Zeit. Sehr anders aber yerhalt

es sich mit der Vorgeschichte, Sup. 2—4 und MBh. I, 1069—1093.

Hier zeigt sich beiderseits eine durch und durch verschiedene Ge-

1) Den leider, wie bekannt, sehr fehlerhaften Text des Supar^adhyaya zu

bessern ist im Folgenden nicht die eigentliche Absicht. Fiir den vorliegenden

Zweck ist meist klar genug, was gemeint ist. Nur gelegentlich moge, wie unser

Weg uns in die Nahe von Problemen der Textgestaltung fuhrt, auch von diesen

die Rede sein.

2) Ich zitiere nach den Vargas.

3) Erstreckt man die Zahlung nur auf Varga 2—4, ergeben sich 27 Falle

gegen einen.

4) Die beiden letzten Zahlen angesetzt auf Grand yon Hertels Tabelle a.a.O.

327 f. Zwei oder drei Falle fraglich. Ich verfolge hier nicht die MiigUchkeit,

dafi in der Hauptpar-tie des Gedichts einige Verse als interpoliert auszusondern

waren; die vorgelegte Statistik wiirde dadurch nicht wesentlich beeinflufit werdeD.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichteri. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 1. 6
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stalt der Erzahlung. Im Saup. spielen da die Valakhilyas eine

entscheidende Rolle : von Indra verspottet ubergeben sie die Halfte

ihres Tapas dem Tarksya, damit er ihnen einen Racher erzeuge.

Eben bei Tarksya haben auch Kadru und Vinata, von den Grottern

verjagt, Zuflucbt genommen. So befruchtet T. die Vinata *) mit

drei Eiern, ans denen der Blitz, Aran a nnd der Graruda geboren

wird 2
). Im Parallelabscbnitt des MBb. anf der andern Seite ver-

leiht Kasyapa — dieser Name, nicbt Tarksya erscbeint bier 3
)
—

seinen beiden schonen Gremablinnen Kadru and Vinata einen

Wunseh: jene erwahlt eine Nachkommenscbaft von tansend

Schlangen, diese zwei Sobne, denen der Kadrii iiberlegen. Ans

den Eiern der K. kommen die Scblangen. Vinata legt zwei Eier,

deren eines sie vorzeitig offnet: ans ihm kommt Arana, welcbem

der Unterkorper feblt. Aus dem andern Ei der Graruda. Man
sieht: die Valakhilyas, an der entsprecbenden Stelle des Sanp.

1) Was tut er aber mit. Kadru? Sollte der metrisclie Text das nicbt aucli

gesagt, von der Geburt der Scblangen gesprocben baben? Der Text also liicken-

baft? Der auf K bezugliche Pada2, 2* kann so, wie er dastebt, etwas beimatlos

ausseben. DaB dort zu dystm die beiden Frauen Subjekt sind
3
wie der Wortlaut

zunachst annehmen laBt, ist wunderlicb genug. 1st dieser Pada vielleicbt ein in

verlorenen Zusammenhang gehoriges ITberbleibsel ausfuhrlicberer AuBerungen liber

Kadru? Docb wird gegen solcbe vielleicbt allzu'kuhne Yermutung die Erwagung

bedenklicb machen, daB mit der ausnabmsweise jedenfalls moglicben Uberscbrei-

tung der Yersgrenze der drstva-Satz dem Sinne nacb zum folgenden Yers gezogen

werden kann : das verletzte Auge der Kadru ansebend (und daram auf ibren eignen

Weg nicbt acbtend) gerieten die beiden Rsi in die Pflitze. So ware zwiscben dem
Kadru-Vinata-Abenteuer und dem Yalakhilya-Indra-Abenteuer von vorn . herein

Yerbindung bergestellt. Beilaufig bemerke ieh, daB die Nennung der beiden Ya-

lakhilyas mit ibren Hamen (Grha und Anana nacb Her tel) mir docb recbt

zweifelhaft scheint, gfhdnanau vielleicbt „ibr Antlitz auf das Haus richtend“ ?

Sie blickten dortkin wo die am Auge verwundete Frau ikre Aufmerksamkeit auf

sick zog. So kam es, daB sie die Pflitze nicbt saben, Aucb Johansson (Sol-

fageln 41) nimmt bier keine Eigennamen an.

2) Die beiden Yerse 4, 1. 2 iiber die Geburt Garudas kebren im By. Kbila

zu I, 191 wieder (Scbeftelowitz p. 70). An welcber Stelle ist ibre ursprlinglicbe

Heimat? Icb meine entscbieden im Sauparnam. Im Kbila stehen sie eingesprengt

in Yerscbiedenartiges, anders Aussebendes, im Saup. dagegen in einem Zixsammen-

bang, der dann ununterbrocben weitergebt, Und das Garudasya jatcmiatrasya

gekort deutlicb mit dem Am^ena jatamdtrena Saup. 3, 4 zusammen. Das Kbila

bat die Yerse offenbar dem Saup. entnommen, wie es in seinem weiteren Yerlauf

MBb. I, 2190 f. entnommen bat.

3) Ebenso durchweg in der Erzahlung des MBh, Es scbeint nicbt, daB fiir

dieses Kasyapa = Tarksya ist. Wenigstens Soerensens Index in dem ausfiihr-

licben Artikel Kasyapa ergibt keine Spur dieser Gleicbung. Auffassung des Tark-
sya als Yater des Garuda ist wobl aus Sat. Br. XIII, 4, 3, 13 herauszulesen.
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hauptsacklickster Faktor der Haudlung, in ikrem Zorn darck ikr

Tapas dem Garada seine gegen Indra zu ricktende Kraft mittei-

lend, ersokeinen kier iiberkaupt nickt 1
). Statt der Konflikte, anf

denen dort alles bernkt, kier reines Ehegldck. Dann zwei Eier

statt der drei 2
). 1st es nickt klar, daB dies eine von Grand ans

andre Fassung der Gesckickte ist? IJnd wenn wir diese Diskre-

panz, die eben hier die sonstige Ubereinstimmung von Sanp. und
MBk. ablost, neben die oben erwahnten Argumente fiir die TJnur-

sprunglickkeit von Saup. 2—

4

3
) stellen: bestatigt nickt eins das

andre mit iiberzeugender Evidenz 4
)?

Wir legen also unsrer Yergleickung mit dem MBk. das Sanp.

von 5,3 (bz. 5, 1?) an zu Grunde.

Wakrend da nun vom Sanp. znm MBh. jm Ganzen eine Zu-
nakme des alten Bestandes zn konstatieren ist 5

), kat dieser in ge-

wissen Ricktungen dock anck Yermindernngen erfakren. Hiervon
soli zunackst die Rede sein.

Die Handlung ist stellenweise vereinfackt worden. Statt eines

Hinundher, das wokl zwecklos und storend sckien, kat der Dichter

sick mit einem geringeren Anfwand von Zwisckenfallen begnxigt;

von den wenigen Linien, die er zog, mockte er nm so grofiere

Wirknng erwarten.

1) Ygl. aber das A. 4 Gesagte.

2) H oriel a. a. 0. 826 sucht die DifFerenz abzumindern: „Da der Blitz

noch ungestaltet ist, so beweist aucb dies nichts gegen die Echtheit von 3,2 “

Wieso „ungestaltet" ? Man sehe H.s neue Ubersetzung des Yerses, Ind. Marchen

347. Kombiniert man das Fehlen jeder Beziebung auf den Blitz im Hauptteii

des Saup. (s. besonders 15,2) mit der stebenden Zweiheit von Yinatas Eiern

und Kindern in der iibrigen Literatur, wird man sicb in der Tat der Folgerung

nicht entzieben, daB der Text mit den drei Eiern etwas Besonderes, abseits

Stehendes ist.

3) Zu diesen kommt m. E, noch der modernere spracblicbe Charakter von

Y. 2—4: an . welchem Eindruck icb aucb jetzt durcbaus festbalte.

4) Hier darf ubrigens nicbt libersehen werden, daB das MBb. die in Rede

.stehende Yorgescbichte nocb ein zweites Mai gibt: als eine in den weiteren Yer-

lauf der Erzalilung eingelegte Episode, I, 1436—1470. Da spielen in der Tat*

die Yalakhilyas die bewufite Rolle; vom Blitzei ist aucb dort nicbt die Rede.

Allem Anscbein nacb hat ein Poet, dem die in Saup. 2—4 vertretene Fassung

des Mytbus bekannt war, das Bedurfnis gefublt, die Darstellung des MBb. ent-

sprechend zu vervollstandigen : daber die eingefiickte Episode. Sie wird in v. 1439.

1440 als purapisch bezeicbnet, Yermutlicb stebt es mit dieser Einscliiebung in

Zusammenhang
,
daB aucb v. 1423 die Yalakhilyas samt der Yerfehlung Indras

erwahnt werden.

5) Natiirlich vergesse ich nicht die Yorsicht, die bei solcher Yergleichung

das Fehlen der Prosa im Saup. auflegt.

6 *
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So sind vor allem die zwei, wie es scheint, im Sanp. ge-

trennten Expeditionen der Vinata bz. des G&ruda mit den Sehlangen

— nach der Insel 7, 2. 5 und nach der Sonne 8, Iff. — zu einer

zusammengezogen (MBh.. I, 1281 ff.): der Elng geht nach der Insel,

und unterwegs kommt man der Sonne zn nah 1
).

Auch der Passus, wo Garuda in Erfahrung bringt, wie seine

Mutter und er selbst yon der Dienstbarkeit befreit werden kann,

ist im MBh. (1315—1320) knrz, einfach, geradlinig verglichen mit

dem Sanp. (9,5—12,6) nnd dem dort berichteten Him nnd Her-

reden, der doppelten Anfrage an die Sehlangen 2

), der Bedingung,

an die Garucla seine Bereitwilligkeit kniipft (11, 3. 4), der Sorge

der Mutter vor dem allzu gefahrlichen Unternehmen des Sohnes.

Die nun’ folgenden beiden die Nahrnng des Garnda betreffenden

Abenten^r, das mit Elefant, graJia
,
Baum Rauhina, nnd das mit

den Ni^adas nnd dem in Garndas Schlnnd geratenden Brahmanen,

1) Saup. laBt nach der Insel Yinata, zur Sonne Garuda die Sehlangen fiihren.

Im MBh. (1282) wird mit einem aus dem alteren Text (7, 2) entlehnten Verse

das Ansinnen zur Beforderung an Yinata gerichtet; die Ausfuhrung hesorgt sie

und Garuda (1283): wie es scheinfc, eine Spur der Yerschiebung, die hier voll-

zogen ist. Denkbar bleibt doch, daB auch im Saup. (man bedenke das Fehlen

der Prosa) die Sonnenreise und Gefkhrdung der Sehlangen durch die Sonnenglut

nur Episode der Inselreise war und man nach iiberstandener Gefahr auf der

Insel anlangte. Auch bei dieser Auffassung aber zeigt MBh. 1284 gegeniiber

Saup. 8; 1, wo ein eignes Ansinnen auf Fahrt zur Sonne gestellt wird, eine Ver-

einfachung. Auch die nieht klare Rolle, die im Saup. (8,2; 9, 1) Aru$a bei die-

sem Abenteuer spielt, ist im MBh. beseitigt (ist 9, 1 nicht am leichtesten ver-

standlich, wenn man aus dem sutanam auf Kadru als Bedende schliefit und fur

Tiatim gatim Jiest? K. klagt ihre Not dem Aruua, der dann v. 2 [wo zu lesen

ware suparyia] zum Garuda spricht?

2) Im betreffenden Gesprach bietet der Text u. a. in 11, 6 erhebliche Schwie-

rigkeit: (Die Sehlangen) varam vanyam divy nUamaydni raftah srnum o Miad
mdrardksiiam

|
tarn ahrfvam1

}' taporriuvema dcisydn mucyasva yadi salctir asti ie.

Das ist Antwort anf Garudas Frage v. 5 Trim ahyiva . . . dasyad vo vipramu-
cyeya. Also Subjekt won dhyiva Garuda, was auch im Ubrigen das einzig Sach-
gemafie ist; datum, daB die Sehlangen das Ambrosia herheischaffen konnten, ban-
delt es sich nicht. *Hinter jenem Wort ist amttam unverkennbar; dann weiter
doch wohl ui’Tiu-, das durch die Nachbarschaft von varci bestatigt wird (vgl. Bv.
Y, 80,6; IX, 110,6). Zwischen das ahrtvti . . mucyasva paBt kein anderes Sub-
jekt binein, als der Garuda. Ich we?B da keine Hilfe als Annahme eines Parti-
zips: iam' ah? ivamptam apornwano (allenfalls apoinman no) dasydn mucyasva

;

vgl. elwa By. VIII, 100,6 yat . . vdsu . . apdvrnofy &arabl%dya. Einem Uber-
keferer konnten sich die Sehlangen aufgedrargt haben als die, die das Tun des
apa-wnu- auszufuhren wunschten; so ware der Fehler entstanden. Bedenken er-

weekt das Fehlen der Zasur, Ich will mich freuen, gelingt einem Andern eine
uberzeugend^e Losung.
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sind im MBh, umgestellt x
). Das Motiy ist nioht klar. Yielleiclit

hangfc die Umstellung damit zusammen, dafi die Nisadaepisode im
MBh. verhaltnismaBig kurz behaadelt ist; der andre Zwischenfall

wird eingehender und schmuekreicher berichtet: so mag die Ab~
sicht gewesen sein, vom Greringeren zum Wirkungsyolleren fort-

zuschreiten. Auch in dieser Gregend der Erzahlung beobachten

wir im MBh. eine Tendenz der Vereinfaehung; Elemente, die wohl
als tiberflussiger Ballast erschienen, sind weggelassen. So scheinen

in Saup. 15,2. 3; 17,4. 5 Wendungen der Erzahlung sich zu ver-

raten, die das MBh. vereinfaehend fortgeschnitten hat 2
). Inson-

derheit wiirde im Saup. die Szene zwisehen Graruda und dem bei

den Nisadas lebenden Brahmanen wesentlich komplizierter
,
im

MBh. yereinfacht sein, wenn Her tel (WZKM. a. a. 0. 312; ebenso

Ind. Marchen 357; Johansson, Solf&geln i Indien 53 f.) Recht

hatte, auch das Gresprach des 19 t6n Varga dieser Szene zuzurechnen.

Dies scheint mir jedoch unzutreffend. Schon 18, 6 kommfc offenbar

dieser Zwischenfall zu Ende; im MBh. liegt der entspreehende

Punkt in v. 1344—45. Nun folgt im MBh. 1346 f£. eine Begeg-

nung des Graruda mit seinem Vater, und die ist es, auf die sieh

der entsprechend gestellte 19 fce Varga mir zu beziehen scheint. Die

Erage 19,2 Me cid vas tdta 3
)
husalam grhesu etc. kehrt im MBh.

genau als Erage des Yaters v. 1347 Jcaccid vak Jcusalam nityam etc.

wieder. Wie 19, 3 der Graruda antwortet patdmy aham tridivam

indum accha
,

heiBt es im MBh. an entsprechender Stelie (1349)

aham hi sarpaih prahitah somam dhartum uttamam . . . aharisye tarn

adya vai. Wie 19,4 liber den Grarada der Segensspruch gesprochen

wird, daB rco yajumsi etc. ihm Heil bringen mogen, segnet im

MBh. (1374) ihn der Vater rco yaju,m§i sdmdni . . . te balam . In

diesem Fall also liegt im MBh. die Vereinfaehung des urspriing-

lichen Bestandes, die sich bei Hertels Auffassung ergeben wiirde,

in der Tat nicht yor.

Welter kann als im MBh. fortgelassen aufgefiihrt werden das

GresprachVinatas mit Aruna Saup. 21,3 (wohl bis 22,2 reichend);

die dreigeteilte Verwandlung der dem Graruda abgesckossenen

1) Aufierdem ist der Unterschied vorhanden, daB im Saup. beidemal Yinata

dem Garuda die betreffende Speise zuweist, im MBh. einmal sie, eiumal Kasyapa

:

der Abwechslung halber?

2) DaB in 17,

5

d der Brahmane, der dann in des Yogels Schlund geraten

wird, sagt: „er wird mir jetzt zum Untergang!“ (Hertel), bezweifle ich. Mir

scheint das altere ksaya Yorzuliegen: „er ist jetzt in meiner Wohnstatte". Wegen

des priyab putrah Gar.s Yater als Bedender anzunehmen ?

8) Man bemerke diese Anrede.
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Eeder £8,1 (gewiB altiiberlieferter Zug) 1
),

u. s. f. Ich sebe davon

ab, weiter derartige Einzelkeiten zu yerzeichnen und sprecbe viel-

mebr von einer Einschrankung ernes altvorhandenen Elements, die

von allgememerer Bedeutnng ist. AuBerungen namlick von speziell

vediseh-theologiscber Earbung sind im MBh. bemerkenswert zu-

riickgedrangt. Das Sanp. ist davon volk Garuda weint, weil er

nickt in ordnungsmaBiger Weise einen Lekrer bekommen Lat7,4 2
).

Er ist bereit um seiner Mutter willen den Soma zu bolen yadi

brahnanam na jaghantha matoil, und jene antwortet na brahmanam

jaghanaimri garuiman na satroghndpy abhaxad dvltiya 11, 3? 4. Sollten

nicbt auek die sal agnayah, welcke puntsam tapanti 17, 1, aus einer

Vedastelle stammen? Sebr bezeichnend ist dann, wie offenbar auf

Yeranlassung der bekannten Brahmanastellen iiber die Herabho-

lung des Soma durck die Metra Garuda von sich sagt chandamsi

vai smah 12,3 vgl. 14,3; 27,8 (MBk. 1374 Erwahnung der Metra

in weniger weitgehender Weise). Uber die Nisadas wird hervor-

gekoben nasravayanti na yojanty ete 16, 2. Garuda' sprickt Indra

den "Wunsck aus valieyum yajriam pra viseyam veddn, adlnyiran md
h ahmanah stargakamoli 30,5 vgl. 6. Mekr derartiges kann hinzu-

gefiigt werden, und vor allem lafit sick auf die kaufige Wieder-

kolung vediscker Wendungen durck das ganze Poem, kier und da

die Herubernakme ganzer vediscker Bruckstiicke verweisen. Die

episcke Episode, ‘deutlickermafien von der Spkare des vediscken

Sckulbetriebs einen starken Sckritt weiter entfernt, folgt in dieser

Binsickt der Yorlage nickt; es kann kein Zufall sein, dafi es im

tibrigen innerkalb des Epos gerade alte prosaisch-poetiscke Ab-

scknitte sind, bei denen aknlicke Earbung wie des Sauparna be-

sonders stark in die Augen fallt (vgl. „Zur Gesck. der altind.

Prosa“ 72 f.).

Wicktiger nun aber als solcke Beseitigung gewisser Elemente

der Yorlage ist das Hinzukommen neuer Elemente im Mahabkarata

;

es verstekt sick ja von selbsi, dafi die Dmfoimung der Dicktung

1) Bei dieser Gelegenheit versuche ich Textbesserung eines Yerses, der von

d’esem Schufi erzahlt. Als der vajra von Garuda abgeprallt ist, sagt Indra 27,4;

idam devcmam ariglmti vajram avj'irapurvam amhatija satrum, tad avfttam etc.

Mir scheint klar, dafi der zweite Pada vom vajra sagt, dafi er bisher jeden Feind

getotet babe. Also avritapunam an. 4. „der nie zuvor ein Ende gemacht hat

obne seinen Feind niederzustrecken“. Von Vrfra war kurz vorher (v. 2) in Ver-

bindung mit dem vajra die Rede gewesen
;
so drang sein Name auch bier ein.

2) Ahnlich nach Her tel 21, 1 (Indra fragt:) „Welcher von uns beiden hat

den Veda studiert, die Herrsehaft iiber die Welten begehrend?“ Mir scheint

diese Deutung des Icatarafy susrava fraglich.
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sicb weitaus iiberwiegend in positiver Richtung vollziebt. Da
nns die Prosa des Sauparna feblt, ist freilich nicht iiberall sicber

zn benrteilen, was in der alteren Zeit nicbt vorhanden war. In

den meisten Beziebungen ist docb wobl ein binreicbender Grad
von GewiBbeit erreicbbar.

Icb bebe zuvorderst die Neigung des Bearbeiters bervor,

ganze Hymnen in seine Erzablung einzufiigen. So den auf Garuda
v. 1249 ff.

;
den an Indra 1285 ff.

Eine nocb bedeutendere Erweiternng stellen die eingefiigten

Episoden dar. So an die Erwabnung des Rosses Uceaihsravas

sicb schlieBend die Erzablung von der Quirlung des Ozeans, bei

welcber Uceaihsravas zum Yorscbein kommt; weiter die von der

Eeindsebaft zwiseben dem Sonnengott und Rabu
;
die Vorgescbicbte

der Eeindsebaft von Elefant und Scbildkrote; das Zerwiirfnis

zwiseben Indra und den Valakbilyas. DaB es in der erzablenden

Poesie sebon friihzeitig Episoden gegeben bat, wissen wir ja. Das
lebren uns die Episoden, die als Reste des alten prosaisch-poeti-

seben Yanaparvan erbalten sind („Zur Gescb. der altind. Prosa“

67 f.); ebenso manebe Jatakas. Ob man schon im Zeitalter des

Saup. Episoden sebuf, ist damit ja nocb nicbt entsebieden. In

jedem Eall sehen wir an den eben aufgefubrten Stellen vor Augen,

wie die alte geradlinig verlaufende Erzablung vom Bearbeiter mit

einer Anzabl solcber Erweiterungen ausgestattet worden ist: und

zwar nicbt nur, wie in jenen Vanaparvanresten, mit Nebenerzab-

lungen, die den Personen der Haupterzablung nur etwa zur Unter-

baltung oder zur Befriedigung irgend einer WiBbegierde vorge-

tragen werden, sondern mit solcben, deren Inbalt mit den Haupt-

vorgangen direkt in Kausalzusammenbang stehen. Bezeicbnend

fiir das Weltbild dieses Zeitalters. In unabsebbarer Eiille ketten

sicb die Massen der Ereignisse an einander. Wer das eine durcb

seinen Yerlauf verfolgt, bertibrt auf Scbritt und Tritt Stellen, an

denen jenes in andern ebenso merkwiirdigen wnrzelt, vielleicbt in

Begebenbeiten eines frtiberen Seelenwanderungslaufs : und die Er-

zabler werden nicbt mtide, durcb diese Dickicbte des Gescbebens

ibren Weg zu sueben,- bis sie, immer wieder von ibrer Babn ab-

biegend, immer wieder zu ibr zuruckkebrend, in langsamem Yor-

wartssebreiten endlieb ibr Ziel erreicben.

Unter den groBen, stark in die Augen fallenden Zufiigungen

des MBb. beben sicb weiter die ausfiibrlichen, farbenreicben, ja

prunkvollen Bescbreibnngen bervor, zu denen die jiingere Dicbtung
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neigt: so die des Ozeans, vielmehr die beiden des Ozeans 1
), dann

die der Insel. Each den alten G-epflogenlieiten der prosaiscb-poe-

tischen Erzablung liegt derartiges ja aufierbalb des Bereichs der

poetiscben Gestaltung, nnd so konnen wir uns nur sebr unbe-

stimmte Yermutungen dariiber bilden, was die prosaischen Erzabler

bier geboten baben mogen 2
). Die Tatsacbe, dab bei etwaigen Be-

scbreibungen die Eormgebung dem jedesmaligen Erzabler iiberlassen

blieb, deutet docb darauf bin, dafi es sicb in keinem Fall um an-

nabernd so Ausgefiibrtes, Kunstvolles gebandelt baben kann.

Hinzufiigungen, die den Lauf der Hauptbandlung um wesent-

licbe neue Elemente bereicbern, finden sicb im Grunde nur wenige,

und es bat mit ibnen besondere Bewandtnis. So mit dem Flucb Kadrus

iiber die Scblangen, von dem das Saup. keine Spur zeigt: er

scbeint erfunden, um die im MBb. vorliegende Yerkniipfung der

urspriinglicb selbstandigen -Erzablung mit der von Janamejayas

Scblangenopfer zu bewerkstelligen 8
). Gleicbfalls besonders geartet

ist die im Epos auf den Somaraub folgende Szene zwiscben Ga-

ruda und Yisnu 1506 ff. : nacbdem in grofien religios-mytbologischen

Eeubildungen die Gestalt Yisnns in hocbste Hobe geboben und

Garuda mit diesem Gott auf das engste verkniipft worden war,

konnte die Erzablung von G. bieran unmoglicb voriibergeben. Die

Art, wie der dem Saup. natiirlicb fremde Bericbt iiber die Garuda-

Visnu-Freundscbaft, unvorbereitet und folgenlos i
),

in die von al-

tersber vielmebr auf Garuda-Indra-Freundscbaft abzielende Ge-

scbicbte eingefiigt ist, labt den sekundaren Cbarakter dieses Er-

zahlungselements deutlicbst empfinden.

Wicbtiger aber fiir den Cbarakter der Umdicbtung als Zufii-

1) Der Text ist bier zweispaltig: erste Version ttber das Hingehen der

beiden Gottinnen zum Ozean, mit dessen Bescbreibung, v. 1205—1222; zweite, im
Ganzen einfacber, 1223—1234. Anffallend ist, daB man der einen genau wie der

andern als AbschluB einen Vers im Metrnm Praharsanl gegeben bat. Das Neben-

einander zweier Fassungen zeigt sicb aucb 1260 f. Ob damit aucb das unerwartete

Auftreten des Burur uvaca, Pramatir rnaca v. 1265 f. (vgl. 1019) zusammenhangt,

vielleicbt von hier aus aucb AufscbluB iiber das doppelte Erscbeinen der Jarat-

karugeschichte (ebenso der Kadru-Vinata-Vorgeschicbte?) zu gewinnen ist, mufi

weiterer Priifung vorbebalten bleiben.

2) Ich verweise auf meine Bemerkuugen, „Zur Gescb. der altind. Prosa" 70 if.

3) Uber die Frage nacb dem Vorhandensein solcber VerkniipfuDg in der Zeit

des Saup. (m. E. wahrscbeinlich zu verneinen) verweise icb auf „Zur Gesch. der

altind. Prosa“ 64 A. 3 mit dem Nachtrag S. 99. Her tel, Ind. Marchen 366,

batte Saup. 31, 6 nicbt tibersetzen sollen „die Dicbtung vom Adler aus der Astika-

Dicbtung8
;
die Auffassung von astihyat als „aus gliiubigem Herzen “, „glaubig“, die

er daneben als moglich verzeiebnet, ist in der Tat wait iiberwiegend wahrscbeinlicb.

4) Denn was v. 1533 f. erzablt wird, liegt gleichfalls locker auf der Oberflache.
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gungen dieser Art zur iiberkommenen Handlung ist die — unbe-

schadet gelegentlich herubergenommenen Wortlauts — von Grand
aus veranderte Weise, in der jene selbst gegeben wird. Wir be-

obacbten bier denselben Gegensatz wie bestandig zwischen Jatakas

und Epos: geradlinig steifer, vielfach an das Naive streifender

und anderseits flieBend bewegter, gewandter Darstellung. Die

Ahnlichkeit der Gesprachsfukrung des Suparnadhyaya mit der der

Jatakas fallt in der Tat in die Augen. Auch hier dieselbe Nek
gung zum Refrain (sa brahnanas tam smci ma han garutman 16,5ff.;

yan ma indurn harati Vamateyah 23, 3 ff.
; 25, 1). Dieselbe arcbaische

Wiederholung des namlicben Wortlauts in Eragen und Antworten
(vgl. liber das Jataka oben S. 64. 77): ye vidyutau caratah sarvato

glmatl etc. 24, 2 = 3; yd me maydnimisato javvyasi
,
yd te mdydni-

misaio jav%yas% 25,1.2; entsprecbend dort 3. 4 1
). Wie so oft im

Jataka werden auch im Saup. die Gesprache, oft mit Yers um
Yers wecbselnden Reden und Gegenreden, gern als kompakte Ge-

bilde massig und in einer gewissen Selbstandigkeit bingestellt,

wozu die Neigung ja durcb die prosaiscb-poetiscbe Form mit ibrer

traditionellen Hervorkebang von Gesprachsversen befordert wurde;
auf die Gesprache muBte hier zwar nicht

2

), aber konnte doch

leicbt gegeniiber dem objektiven Bericbt liber die Handlung ein

besonders verstarktes Gewicbt fallen. Man sebe im Saup. die ver-

scbiedenen mit Yarga 20 s
) beginnenden Gesprache des Indra und

1) Dem entsprecbend bezweifle ich kaum, daB dem Segensspruch 19, 2 abfoj

dyusa vcircasa tvd v a clami in v. 1 die Bitte vorausgegangen ist tan ma sive-

nabhi vada dvijendra (statt abhi bhava).

2) Man vergesse nicht, daB nnsre obigen Erorterungen iiber die Jatakas

aus naheliegenden Griinden ganz uberwiegend auf die vielversigen unter diesen

basiert waren. Wo wenig Verse sind, gibt es natiirlich auch keine langen Vers-

dialoge.

3) Oder nack Hertel Varga 21. Ich glaube eher, daB Indra schon in Varga

20 auftritt. Er scheint mir der nachstliegende Sprecher fiir 20, 1, sich an Brhas-

pati wendend, mit dem ja eben Indra auch weiterhin spricht. Das yan me rale-

sam pafit besonders gut in Indras Mund, der 27, 1 dieselben Worte braucht; vgl,

auch MBh. 1421 ff. Auf die Frage von v. 1 muB dann doch wohl v. 2 die Ant-

wort geben (somatri sahasa haret v. 1 und prasahd somam . . jiMr^ub v. 2 deut-

lich korrespondierend); Garudo Vainateyafy dort paBt nicht besonders fur Vinata

als Redende, welcher Hertel und Johansson den Vers zuteilen, um so besser fur

denselben, der in v. 4 den Namen in eben dieser Form ausspricht (fur d hari-

syasi wird zu lesen sein d Jiarisyati
;
yrdsahd nicht Imperativ, sondern Instru-

mental, vgl. Ts. II, 5, 2, 1 usw.
;
somaw jiMrsufi paBt fiir den Redner, der v. 4

sagt somam %arttd\ vgl. MBh. 1424 f,). Weiter schlieBt sich sehr natiirlich v. 3

als Frage Indras an : wer ist denn dieser Gewaltige ?, und v. 4 als Antwort Br-

haspatis: es ist Garuda, aus Tapas Kraffc schopfend.



H. Oldenberg90

Brbaspati liber den Somaraub; dann spater die Gfespracbe yon

Indra und' Grarnda : das Meiste der Yorgange ist bier in diese Gre-

spracbe verlegt.

In alien eben bezeicbneten Beziehnngen entfernt sicb die

episebe Episode yon derWeise des alien Gredicbts. Die Grespracbe

treten bier mebr zuriick 1

); sie sind yielmebr als Teil der Yorgange

behandelt, in deren Elufi anfgenommen, als daB sie ibre Existenz

fur sicb flibren. Der Refrain, die wortliche Korresponsion yon

Erage und Antwort findet sicb in dieser' Episode nicbt. End im

Einzelnen, erbebt sicb die freie und bubne Beweglichkeit der Pban-

tasie, der Schwung der Diktion weit liber das Niveau der alten

Dicbtung.

Icb gebe einige Beispiele, indem icb Parallelstellen einander

gegeniiberbalte. Zunacbst erinnere icb an die teilweise scbon

friiber (ZDMGK XXXVII, 72 f.) yon mir berangezogenen Yerse

iiber das groBe Regenwetter. Im alteren Gredicbt (Saup. 9, 3. 4)

wird Parjanya angerufen: „Briille, donnere, errege 2
)

die Wasser-

bebalter. Grleich hocb den Bergen 3
)

sollen deine Wasser sein,

Parjanya! Es scblage Sesa 4
)
den Gripfel der Berge. Die Schlangen

mogen mitten in das Meer geraten! Eine einzige Wassermasse,

nferlos sei das TTfer. Das Eroscbweibcben moge sicb die ganze

Nacht boren lassen. Die wassermilcbende, fuBlose Kub (?) melke

man. Das Reb (?) gebe festen Boden sucbend 5
)
w

. Wie anders

1) Wemi wir auch Prosa des alteren Gedichts nicht kaben, so da8 das Yer-

haltnis von Eeden imd Handlung dort nicht voJlkommen klar ist, wird dock eine

Sckatzung, wie sie dem hier ausgesprochenen Urteil zu Grunde Megt, wokl mog-

lich sein.

2) Es ist zn lesen stanayardayodadlnn (oder, weniger wahrscbeinlich
,

sta-

nayod [ard]ayodadhm?)
}

wie sick aus Av. IV, 15, 6 (vgl. 11) ergibt. Scbon die

KoDkordanz ordnet diese Stelle mifc unserm Yers zusammen.

3) Das samah . . . giribhify dakin zu versteken, daB das Wasser bergkock

steken soli (vgl. was Boktl. Roth unter 2. sama la beibringen), scheint mir natiir-

licker, als mit Her tel (Ind. Marcken 351) an Gewitterwolken zu denken, die

sick wie Gebirge tiirmen. apafy ist dock leickter auf Wasser im gewohnlicken

Sinn als auf Wolken zu bezieken. Den Pada hinter Parjanya in zwei Satze zu

zersckneiden (Johansson a. a. 0. 46) kalte ick fur gewaltsam,

4) Alteste Erwaknung des Scklangendamons £esa? Sckwerlick se?as „Nach-

kommens,ckaft“. Yielleickt ist das Wort verderbt. Dock paBt Sesa in de*r Tat

hierker. Er ist ja Sokn Kadrus,

5) Zuletzt scheint der Text verderbt. Meine alte Xonjektur (ZDMG. XXXVII,
73 A. 1) udadughdm apadim gam duhantu, mrga etu etc. („wenn wir uns aufs

Katen verlegen diirfen“) suckt dem vorderen Pada seine Zasur zu verschaffen.

Sie scheint mir nock immer annekmkar, obwokl die Zasur nicht unentbehrlick ist

und die beiden Kurzen der Silben 2 und 3 storen. DaB mrlabb („der Barmlierzige a
,

nack Hertel = Parjanya) ricktig ist, kann ich sckwer glauben.
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das Makabkarata (1296 ff.)! Dort keiBt es von dem G-ott: „Mit

blauscbwarzen Wolkenmassen umkiillte er das ganze Firmament.

Er befabl den Wolken: ,B.egnet der Unsterblichkeit sckones NaBP
Da entlieBen die blitzflammenden Wolken viel Wasser, gleichsam

einander anbriillend macktig, unauf'korlick am Himmel. Der Luft-

ranm wurde wie umgewirbelt von kockgewaltigen Wolken; die

ergossen Wassermassen ohne gleicken nnermiidlicb, macktig don-

nernd. Es war als beganne der Luftraum zu tanzen mit der

Giisse vielfaltigen Wogen, die yon der Wolken Donner wieder-

ballten, von Blitz und Storm gebengt waren. Diirck diese Wolken,

die ruhelos regneten, worde das Firmament bestandig der Kraft

beranbt; Mondes nnd der Sonne Strahlen gingen ibm verloren."

Auck in der Scbilderong des Sauparjja wird man sckwungvolle

GroBe nicht yermissen. Aber wie viel matter, unbehilflicher als

die andre ist sie dock mit der Gleicbartigkeit ikrer kurzen Satz-

chen, von denen eins wie das andre immer nur den engen Kaum
eines Pada fiillt. Wie alltaglick nimmt sick kier der Frosck aus,

der die Naekt iiber larmt, nnd das Bek, das festen Boden snckt,

verglicken mit dem Droknen nnd Wirbeln, das in der Sckildernng

des Epos durck das Uniyersnm tobt, nnd dessen formlose Uberge-

walt der Dickter dock zn formen gewuBt kat zu einer Fiille

kiihner Bilder, in weckselnden Linienspielen verlanfend, von man-

nigfack reiekem Leben dnrckwogt!

Eine andre Gegeniiberstellnng. Indra fragt Garuda, wie grok

seine Kraft ist. Im alteren Gedickt '(28, 3) antwortet der Vogel:

„Ackt Erden, nenn Weltgegenden, drei Meere, o Gatte der SacI,

mekr als tansend Berge kann ick tragen, wenn ick Lust babe."

Dagegen im Epos (v. 1B23 f.) sagt er — nickt okne woklerzogen

sick vorker wegen des Selbstlobes zu entsckuldigen —
:

„Diese

weite Erde sammt Bergen und Waldern, sammt Meeren nndWas-
sern trage ick anf meinem Fliigel fort, £akra, nnd dick dazn,

wenn du dick daran kangst. Oder anck alle Welten zusammen-

geprefit sammt Festem nnd Beweglickem kann ick tragen obne zu

eimuden: wisse, dafi dies meine groBe Starke ist“. Die pedantiscke

Steifkeit des Sauparnaverses fallt in dieAugen, diese Aneinander-

reikung von Zaklworten; man kann etwa an jenen oben (1918,

416) besprockenen Vers des Ckaddantajataka erinnern, in dem der

Jager, nack dem Aufentkaltsort des wunderbaren Elefanten fra-

gend, in aknlickem Ton feststellt, was fur zekn Weltgegenden es

gibt, in denen der Elefant zu sucken sein konnte. Die reifere

Gewandtkeit des episcken Dickters verfallt in solcke Kindlickkeiten

nickt.
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Indra will verhiiten, dafi die Schlangen den in Garudas Be-

sitz befindlichen Soma erlangen. Im alten Gedicht (28,
4).

sagt er

:

"Yenn du den Schlangen den Soma gibst und sie ihn trinken, dn

Luftwandler, werden sie Entvolkerung hervorbringen
;

das wird

nicht gnt sein“. Im Epos (1527): „Wenn du keine Verwendung

fiir den Soma hast, wolle den Soma mir geben. Denn die konnten

uns Plage bereiten, denen du, mein Freund, ihn geben wiirdest".

Der Yerfasser des Sauparna sagt gern so wie hier, dafi das und

das „nicht gut" (na sadhu) ist. Als Garuda die Schlangen durch

die Sonnenglut in Bedrangnis bringt, sagt die Schlangenmutter zu

Yinata: „Das ist nicht gut (idam na sccdhu), dafi jener" usw. (8,5).

Als Indras Donnerkeil vom Garuda abgeprallt ist, sagt Indra:

„Das ist nicht gut fiir die Gotter“ (tat suramm na sadhu, 27, 4).

Solche nuancelose, kindliche Zensur, die dem Handeln und Ge-

schehen erteilt wird, gehort zu den Altertiimlichkeiten, die des

spateren Dichters Gewandtheit vermeidet.

Zum Schlufi dieser Auswahl kontrastierender Stellen die Frage

des Garuda, woran ein Brahmane — dessen Schonung ihm zur

Pflicht gemacht wird — zu erkennen ist. Im Sauparna (16, 4)

:

„Einen Kopf. zwei Fiifie, zwei Hande (haben die Menschen), wie

ich bemerke, Suparpl. Ich frage dich, Yinata, dieses: was ist

denn die Gestalt eines Brahmanen ?" 1
). Dagegen das Epos (1327 f.)

:

„You welcher Gestalt ist der Brahmane, von welchem Charakter,

welcher Kraft? Leuehtet er dem Feuer gleich, oder ist sein An-

blick vielmehr somahaft (d. h. mondgleich sanft) ? Damit ich den

Brahmanen erkenne an seinen schonen Kennzeichen, mogst du mir

dies sagen, Mutter, wonach ich in solcher Absicht dich frage".

Auch hier in der alteren Fassung jener fiir sie so bezeichnende

Zug der Naivetat; allzu Selbstverstandliches wird, wieder unter

Aufgebot einiger Zahlworte wie in 28, 3, mit ansfiihrlicher Sach-

lichkeit vorgetragen. Fliefiend, die gestellte Frage nuancierend

und zu anmutigen Bildern entfaltend die junge Fassung.

Mit der hier hervorgehobenen durchgangigen Yerfeinerung des

Epos gegeniiber dem alten Gedicht steht es natiirlich nicht in

Widerspruch, dafi das Sauparna jenes gelegentlich auch an Frische

und Lebendigkeit iibertreffen kann. Eine Situation, die dem al-

teren Poeten Gelegenheit gab — was keineswegs aufierhalb seines

1) BeilSnfig eine Bemerkung zum vorangelienden Verse, der diese Frage des

Garuda hervorruft. Den Brahmanen, den er unter alien Umstanden schonen soil,

beschreibt die Mutter als devam hsama^aram. Die Langmut des Brahmanen

kommt hier -wolil wenig in Frage, wo vor seiner Gefahrlichkeit gewarnt wird. Ich

vermute kyamacaram.
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Konnens lag — feindselige Stimmun'g zweier Personen gegen ein-

ander naturwiichsig sicli Luft machen zu lassen, mochte vielleicht

semen Pachfolger nur wenig interessieren, so daB der mit einigen

kurzen Wendungen dariiber wegglitt. Man sehe, wie kraftig im
Saup. (Varga 6) die beiden Gotterfrauen auf einander losfahren:

Siehst du das wirklich (was du zu sehen behauptest)? Oder bist

du von Verstande? Was siehst du? Womit siehst da? Wie
siehst dn? Die TJnwahrheit sprichst du, du Einaugige! — Soyiel

wie du mit deinen beiden Augen kann ich mit meinem einen auch

noch sehen! — Da geht es im Epos (1191 f.) manierlicher zu: Vi-
nat a: „Weifi ist dieser Konig der Posse, oder wie meinst du,

Schone? Sage du mir auch, welche Farbe er hat, und dann lafi

uns wetten !

“ Kadru: „ Schwarzschweifig, meine ich, ist dies

BoB, du Klarlachelnde ! Komm, laB uns darum wetten, wer der

andern Dienerin sein soli, 0 Gflanzreiche !

“ Statt der alten Derb-

heit matt und konventionell. —
Es bleibt nur noch iibrig, diesen Beobachtungen uber Einzel-

heiten hinzuzufugen, daB die G-eschichte von Grarudas Somaraub

als Granzes nach ihrem Aufban und, wenn man so sagen kann,

ihrem ethischen Grebalt oder Nichtgehalt in der neuen Bearbeitung

im Wesentlichen eben die alte geblieben ist. Der Anflug eines

seelischen Gegensatzes zwischen den Bedriickten und den tlber-

miitigen, denen dann der heldenhafte Vorkampfer jener obsiegt,

tritt nach wie vor zuriick gegenuber der Anhaufung verworrener

Mirakel und Krafttaten, vollbracht von grotesken Machten. Aber
freilich, wie hat es der jiingere Dichter verstanden in all'dem die

alten Pnbeholfenheiten zu iiberwinden, der Darstellung gefalligen

FluB zu verleihen, liber die bizarren Vorgange einen Eeichtum

buntprachtiger Bilder voll phantastischen Schwunges zu breiten!

Ein andres Zeitalter; andres Konnen, Wollen, Vollbringen. —
Neben den Jatakamaterialien stellt die Suparnageschichte

nicht den einzigen Fall dar, wo wir in der Lage sind, epischen

Verserzahlungen altere prosaisch-poetische Behandlungen derselben

Stoffe gegeniiberzustellen. Die prosaisch - poetischen Stiicke des

Mahabharata selbst geben uns, wie ich schon bemerkt habe. (vgl.

oben S. 79 und „Zur Gesch. der altind. Prosa“ 68 f.), mehrfach

Gelegenheit zu solchen Vergleichungen. Ich hebe besonders die

Gescbichte von Sibi A 11sinara, Falk und Taube hervor: auf das

genaueste stimmen da die friiher (a. a. 0.) von mir verzeichneten

Charakteristika der alteren Fassung (III, '13274 ff.) mit denen der

alteren Exemplars der hier besprochenen Geschichten iiberein.

Auch dort derselbe Zug, der im Saup. aufgewiesen wurde —
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hierfiir kommen die Jatakas ja natiirlick nickt in Betrackt —

:

die mit einer gewissen sckulmaBigen Pedanterie sick kundgebende

Nake an der vediscken Vorstellnngs- nnd Redeweise. Ferner die-

selbe Steifkeit,' dieselbe treukerzige Naivetat, die nns durck die

obigen Erorterungen kindurck immer wieder in den Texten. der

alteren Sckickten entgegengetreten ist. In der einen der beiden

jiingeren Fassungen der Sibilegende andrerseits (III, 10558 ff.) ein

Zng, der zu den bisker besprockenen Ckarakteristiken der moder-

neren Dicktweise erganzend kinzngefiigt werden innB : die Neignng

zu spitzer Dialektik, Mit advokatenkafter Beredsamkeit fiikrt

der Falk ans, zn welcken Konsequenzen es fiikren muB, wenn sein

Ansprnck anf die Tanbe miBacktet wird. IJnd das Tkema yom
Konflikt der Pfiickten, der sick kier erkebt — welcke Gelegenkeit

fur den Falken oder fur den Pandit, der kier Falkengewand an-

gelegt hat, seinen Sckarfsinn leuckten zu lassen! Anders wieder

die zweite der jiingeren Fassungen (XIII, 2046 ff.). Da tritt die

Dialektik mekr zuriick. Dafiir wird nickt versaumt die Sckonbeit

der Taube zu besckreiben, ebenso das Wekgesckrei der juwelen-

gesckmiickten Frauen und der Minister, wie der Konig sick das

Fleisck aussckneidet
;
kiminlisckes Greton, Blumenregen, Zusammen-

stromen der Gotter zu seinen Ekren usw. Wenn der alten Form
der Gesckickte aus der buddkistiscken Literatur etwa die Pali-

Jatakas verglicken werden konnen, fiiklt man sick bier in die

Hake von Texten wie des Lalitavistara oder der jiingeren Sckickten

des Mabavastu versetzt.

• So vereinigen sick zaklreicke Beobacktungen auf versckiedenen

Gebieten, nns eine ansekaulicke Vorstellung zu versckaffen von
dem literariscken Stil, der auck im groBen Epos auf einer Vor-
stufe seiner uns vorliegenden Gestalt gekerrsokt baben muB. End
wir gewinnen manchen Einblick in das kiinstleriscbe Empfinden
der Zeitalter und in die Arbeitsweise der Dickter, die von jener

alten Gestalt das ungekeure Werk in seine jetzige ubergefiikrt

kaben.
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Von

Max Polilenz.

Vorgelegt in der Sitzung yom 28. Marz 1919.

I.

Eduard Schwartz hat die durch den Krieg ihm aufgedrungene

Pause in der Arbeit an. den Konzilsakten dazu beniitzt, um zu

dem Autor zuriickzukehren, fiir dessen Verstandnis er mit seiner

Yerbindung von eindringender philologischer Interpretation und

dem durch praktische politische Erfahrung gescharften historischen

Blick wie kein zweiter geeignet ist *). Das ist um so mehr zu

begriifien, als in der thukydideischen Prage in der letzten Zeit

eine gewisse Stagnation eingetreten war. Auch die unitarische

Reaktion, die in Ed. Meyers Eorschungen zur alien Greschichte zu

Tage trat, hatte trotz der unleugbaren Verdienste des Buches die

wissenschaftliche Produktion merkwiirdig wenig angeregt. Po-

sitive Porderung brachten fast nur die kurzen, aber tiefgehenden

TTntersuehungen von Wilamowitz (Hermes XXXV, XXXYII 308,

XLIII, Berl. SB. 1915). Aber sie beschrankten sich bewuBt auf

Einzelfragen. Es blieb die Aufgabe durch eine eindringende Gre-

samtanalyse die Prage zu beantworten, ob ein wirkliches Yer-

standnis des Greschichtswerkes ohne die genetische Auffassung

moglich sei
2
).

Schwartz packt das Problem an der Stelle an, die er sehon

vor mehr als drei Jahrzehnten in seinem Aufsatz fiber die Ar-

chaologie (Rh. Mus. XLI) nach dem Yorgange von AYilamowitz

1) Ed. Schwartz, Das Geschichtswerk des Thukydides. Bonn 1919.

2) Grundys Buch, Thucydides and the history of his age kenne ich nur

durch Schwartzens Kritik S. 14 ff.
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scharf ins Auge gefafit hatte. 1st es wahrscheinlich, dafi ein Werk,
das mitten in der Erzahlung, ja mitten im Satz abbricht, in einem

so fertigen Manuskript vorlag, dafi der notwendig vorausznsetzende

Herausgeber keinen Strich zu andern notig batte? Die Frage

stellen heiSt sie beantworten, and man wird dem Standpunkt von

Schwartz die Berecbtigung nickt versagen durfen, wenn er das

Problem nicht so formnliert, ob der Herausgeber, sondern wie weit

er in den Text eingegriffen hat.

Das Bild, das sich Schwartz von der Tatigkeit dieses Heraus-

gebers macht, ist nun freilich nicht ohne weiteres iiberzengend.

Wir wissen doch, mit welcher Pietat man im Altertum bei der

Veroffentliehung postumer Werke verfnhr, wie angstlich man be-

miiht war die eignen Zutaten und Anderungen auf das Allernot-

wendigste zu beschranken. So gibt ja schon Pkilippus Platos Gre-

setze heraus. Den Nachtrag aber deckt er mit seinem eignen

Namen, weil er zwar auch da gewifi Skizzen des Meisters be-

nutzen konnte, diese aber in der urspriinglichen Form nicht zu

veroffentlichen waren. Da tragt man doch von vornherein Be-

denken dem Herausgeber des Thukydides ein ganz andres Yer-

fahren zuzutrauen. Und wenn dieser den Schlufi des Werkes
nicht einmal soweit abrundete, dafi er den Satz zu Ende fiihrte,

sollen wir da glauben, er habe gewagt aus versprengten Notizen,

die eigentlich fur den Anfang des Werkes berechnet waren, den

einheitlichen Gedankengang herzustellen, der uns im zweiten Pro-

oemium Y 26. 6 vorliegt? Y 76 hat der Herausgeber die nur

fliichtig andeutende Skizze des Manuskriptes unangetastet gelassen,

die doch iiterarisch genommen ein blobes Gestammel bedeutete.

Soil derselbe Mann gleich darauf wie auch an andern Stellen gauze
Kapitel von sich aus komponiert haben, um eine im Manuskript
nur beigelegte Urkunde mit dem Text zu verbinden? Die Ur-
kunden stellen uns ein schwieriges Problem, und soviel durfen
wir als ausgemacht ansehen, da£> Thukydides nicht die Absicht
hatte sie bei der endgiltigen Redaktion des Werkes im Wortlaut
aufzunehmen. Aber schwer kann man sich vorstellen, dafi der
Herausgeber durch die selbstandige Einarbeitung der Originalur-

konden die Stileinheit von sich aus in groblichster Weise verletzt

habe, wenn ihm das Manuskript des Autors gar keinen Anlafi

dazu bot.

So sprechen schon allgemeine Erwagungen gegen den Yer-
such dem Herausgeber eine allzu ausgedehnte Tatigkeit zuzu-
weisen. Ich glaube auch, dafi nicht wenige Anstofie, die Schwartz
zu seiner Ansicht gefiihrt haben, sich heben lassen. Yor alien
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Dingen wird die Einzelforschung aber zu priifen haben, ob manche
Schwierigkeiten sich nicht leichter dureb .den Zustand des Manu-
scripts als dnrcb das Ungeschick des Herausgebers

,
der bei

Schwartz doch gelegentlich die Rolle des seligen sciolns magistel-

lus spielt, erklaren lassen 1
). Sie wird sich auch die Frage vor-

legen miissen, ob nicht ' Thukydides
,

der doch offenbar nur einen

Teil seiner Zeit der ‘Wissenschaft widmen konnte und mit starken

Unterbrechungen zu seiner jahrzehntewahrenden Arbeit zuriick-

kehrte, vielleicht die Grewohnheit hatte Nachtrage und Beilagen

durch yorlaufige Klammern mit dem Grundstoek der Erzahlung
zu verbinden, unbektimmert um etwa entstehende Unstimmigkeiten,

deren Ausgleichung er der SchluBredaktion liberlassen konnte 2
).

In jedem Ealle wird aber die Thukydidesforsehung der nach-

sten Zeit an Schwartz anzusetzen haben und ihm dankbar sein

fur die starken Anregungen, die er gegeben hat. In diesem Sinne

soil auch hier zunachst ein Problem erortert werden, bei dem es

sich nicht nur um die Tatigkeit des Herausgebers sondern um
die Entstehung des thukydideischen Greschichtswerkes iiberhaupt

handelt.

Im ersten Buche treten die Korinther auf beiden in Sparta

1) Namentlich wo Doppelversionen vorliegen wie V 22,2 sekeint mir die

Folgerung geboten, daB der Herausgeber nicht frei von sich aus komponierte,

sondern ein Manuskript vor sich hatte, wo der Autor selbst zwei Fassungen nicht

ausgeglichen hatte. (Ygl. auch die sieher von Thukydides selbst herrhhrende

doppelte Begrundung YIII 57, 2). Aber auch YII 28, 8 glaube ich lieber daran,

daB das Manuskript zerstort und unvollstandig war als daB der Herausgeber von

sicli aus baren TJnsinn geschrieben hat. Thukydides mag beabsichtigt haben: &
cptXovrx(av xar^tfxasav xoiauxYjv Ttpiv Yeveaftat ^itfatrjCfev av tic ac. to y«P «&*<&€

TroXiopxoopivou? ... dt7ioax7jvcci 1% StxeXfac aXXa . . . xal xov TiapaXoYov xoaotkov

7rot7jcjat toTc "EXXyjgi Trjs Suvaptetoc xai xtfXp^c, offov */ax dp%ds xou ttoX^ou ol piv

Ivtauxov ol 8e 86o . . . £v(/f«Cov Treptofaetv a5xo6c , e£ ol IleXoTrovv^Otot £a(3dXotev ic ttjv

^(jbpav, <ol 8e toooutov e^eucav xotc £XTr£8as>, (Soxe exet l(3odpup xal oexdxtp ... Trd-

Xep.ov ofr8sv IXdscrco TrposavelXovxo xou TTpdxepov birdp^ovTOC ix HeXoTtovv^crou, <p.eitov 7/

xat?
dv0pu)7:tv7]v |8d)p.Y}v ^<pa^vexo>. Y7enn es von den Athenern hier heiBt, sie seien

415 fj07
j

xip 7toXep.tp ^axa Ttavxa xexpuyio pivot gewesen, so ist das vom Standpunkt

der hellenischen Zuschauer gesagt, der TTpdxepov £Xtt£Covtec a'^v (sc. x)jv TtdXtv) xata-

TTETioXe{X7)adca (YI 16, 2). Auch YX 26, 2 heiBt es nur ; d p x t o’ dvetXVJcpei t tto'Xic laux^v.

2) Ein^ sichrer Fall liegt, wie Wilamowitz Herm. XLIII 595 gezeigt hat,

YIII 57.8 vor, wo Thukydides die Originalurkunde des dritten Yertrages mit

einer kurzen Einleitung provisorisch einfugt, ohne die Yorstellung von der Unter-

legenkeit der Spartaner mit der urspriinglichen Darstellung auszugleichen. DaB er

die Urkunden erst nachtraglich erhalten hat, scheint mir deshalb trotz der Ein-

wftnde von Schwartz (S. 82 vgl. 85) notwendig anzunehmen.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil. -hist, Klasse. 1919. Heft 1. 7
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abgehaltenen Yersammlungen als Sprecher auf. Sie wenden sich

das eine Mai an die Spartaner, das zweite Mai an die peloponne-

siscben Binnenlander ,
um ibnen die Notwendigkeit des Krieges

klarzumacben. Daraus ergeben sick Verscbiedenheiten in der An-

lage der Reden. Immerhin sind diese in, ibrer ganzen Tendenz so

nahe verwandt, daB ibr Nebeneinander vom kiinstleriscben Stand-

pnnkt ans anffallen mufi, zumal es durek die wortlich gleicke Ein-

fiihrung der Reden (67, 5 mpsX&ovxsq os tsXeotaiot — 119 teXsoraioi

b%sX&6ns<;) besonders fiiblbar wird. Aber nock anffallender ist es

grade bei dieser Yerwandtsckaft, daB die Spreeker in den beiden

Reden ganz versckieden gezeicknet sind. In der ersten sind die

Korinther leidensckaftlicke Hetzer, entscklossen zum Vernick-

tungskampf, nnr bedackt auf sofortige Kriegserklarung
,

in der

zweiten besonnene, kiihl abwagende Reckner, maBvoll in den Eor-

derungen, von vornberein auck zu einenx recktzeitigen Verstan-

digungsfrieden bereit. Durck die Tendenz der zweiten Rede wird

das nickt geniigend erklart. Ein AnlaB zur Sinnesanderung ist

aber um so weniger zu erblicken, als die Lage von Potidaa, an

dessen Rettung den Korintkern vor allem liegt, sich zwiscben den

beiden Reden durck die TJntatigkeit der Spartaner nur verscklim-

mert kat. Das kat alles Sckwartz jetzt S. lid vortrefflick aus-

gefiibrt, und seinem Scklusse, beide Reden miiBten zu versckiedenen

Zeiten konzipiert sein, ist mindestens koke "Wabrsckeinlickkeit nickt

abzusprecken.

Damit kombiniert nun Sckwartz die Tatsache, daB auck das

groBe Redeturnier auf der ersten Tagsatzung in Sparta (1 67—87)

eine auffallige Komposition zeigt. Ein Blick lekrt dort, daB die

erste Korintkerrede und die des Arckidamos aufeinander berecknet

sind, wakrend der Epkor Stkenelaidas sick ausdriicklick gegen die

Atkener wendet. Wir kabeu also, so folgert Sckwartz, zwei

Redepaare, und er meint, daB diese einander nickt erganzen son-

dern beeintracbtigen, ja ausschlieBen. Eine Betrachtung des wei-

teren Zusammenbanges fukrt ikn dann zu dem Scklusse, daB die

erste Korintkerrede und die des Arckidamos aus einem alteren

Entwurfe stammen und durck das andre Redepaar ersetzt werden
sollten, mit dem die Korintkerrede auf der zweiten Tagsatzung
und die des Perikles in Atken zusammengekoren. Den Unter-

scbied der beiden Entwurfe siekt er nanientlick darin
,
daB

,
im

ersten Sparta kriegsunlustig ist und wider seinen Willen von den
Bundesgenossen in den Kampf gezerrt wird, wabrend in der jun-

geren Scbickt Sparta selbst aus Furckt vor Athens aufstrebender

Mackt den Krieg will. Das sei die Auffassung, die sick Thuky-
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dides uuter dem Eindruck den Katastrophe von 404 gebildet babe,

und dieser Zeit gehore der neue Entwnrf an.

Bedenken gegen diese Hypothese drangen sicb sofort auf.

Beim jiingeren Entwurf ist es docb sebr merkwiirdig
,
dad von

alien Bnndesgenossen
,

die mit Besebwerden in Sparta erscbeinen,

keiner das Wort erbalt und dafiir die Atbener sprecben, die in

der Versammlung garnicbts zu tun baben und sicb in ihren Aus-
fiihrungen nur mit der Yergangenbeit und mit Athens Bedeutung
im allgemeinen beschaftigen. In der internen Versammlung der

Spartaner stellt sicb Stbenelaidas dann freilicb ganz auf den

Gegenwartsstandpunkt, aber grade das, was wir nacb der Gesamt-
tendenz des jiingeren Entwurfes als den eigentlicben Inhalt seiner

Bede erwarten miiBten, die Sorge vor dem Wacbstum Athens wird
in einem einzigen Satzchen (86, 5 pjte tod? ’Altojvai'obc late |ist£ooc

Yi'YVso'&ai) abgetan, wahrend sie fiir die Korintherrede des ‘alteren

Entwurfs’, wie wir nocb seben werden, den Grundgedanken ab-

gibt. Nocb weniger befriedigt Schwartz’ alterer Entwurf. Urn

von anderem zu scbweigen ') : Konnte denn Thukydides so kompo-

nieren, daB er unmittelbar auf Archidamos’ eindringlicbe und fiir

den Leser so eindrucksvolle Warnung vor einem iibereilten Kriege

den KriegsbescbluB der spartaniscben Ekklesie folgen liefi ? Wie
sollte der Leser diese Briiskierung des bocbangesebenen alten

Konigs versteben, wenn nicbt durcb eine zweite Bede gezeigt

wurde, daB es aucb andre Stromungen in Sparta gab? Erbalten

wir da nicbt bei dem jetzigen Zustande des Werkes ein viel kla-

reres Bild, wenn Archidamos und Stbenelaidas nebeneinander steben

und dieser dann recbt augenfallig bei der Abstimmung konstatiert,

daB er die Mehrheit binter sicb bat (87, 2) ? Es ist genau das

Bild, das Thukydides selber scbon II 8, 1 skizziert
,
wenn er bei

der Scbilderung der in Griecbenland berrscbenden Stimmung be-

tout, daB die Jugend wie in Atben so im Peloponnes kriegslustig

war.

Dazu nocb eins: Nacb Schwartz bat Thukydides den alteren

Entwurf verworfen, weil nacb 404 sicb ihm die gescbicbtlicbe Dar-

stellung zur Apologie wandelte und er sicb unwillkiirlicb
_

in dia-

metralem Gegensatz zu seiner fruheren Auffassung die Uberzeu-

gung bildete, nicbt die Provokationspolitik des perikleischen Atben

sondern Spartas Kriegswille babe den Krieg verscbuldet (133).

Dabei bebt Schwartz selbst die auffallende Tatsacbe bervor, daB

Thukydides die altere Auffassung bis dicbt vor Ende des Krieges

1) Auf einen Punkt komme icb S. 115 1 zutiick.

7*
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festhielt (122), wahrend andrerseits Spartas aus der Eurcht vor

Athens Wachstum entspringender Kriegswille schon in der dem

ersten Entwurf angehorenden Kerkyraerrede zum Ausdruck komme

(I 33, 3). Aber auch wenn wir hiervon abseken, soli wirklich die

apologetiscke Absickt sein Denken so beeinflnBt kaben, daB er die

in der Person des Arckidamos verkorperten Tendenzen, die er

auek II 18 als kistorisck bedeutsam wiirdigt, ganz aus der Ge-

sckickte ausloschte? Und kam denn der Kriegswille der Spar-

taner weniger deutlick zum Ausdruck, wenn sie die Mahnung ihres

alten Konigs in den "Wind schlugen? Endlick diirften wir, wenn

etwa Thukydides sick unter dem Eindrnck von Lysanders ent-

schlossener Politik seine neue Ansckauung bildete, wokl auck er-

warten, an Stelle des Arckidamos eine Eigur gesetzt zu seken,

die etwas von "dem modernen Spartanertum des vielgewandten Ly-

sander an sick triige. Statt dessen tritt in Stkenelaidas ein ppa-

ynXoyos auf, der, kurz von "Worten und kurz von Gedanken, ledig-

lick dem Instinkt der Leidenscbaft folgend kerzlich wenig von

diesem Typus kat, dafiir aber desto besser zum Gegenbild des be-

dachtigen, klug wagenden Archidamos geeignet ist. Zwei Gene-

rationen sind es ja dock, die wir da vor uns seken. Dort der

alte Konig, der die Waffenbriidersckaft, aber auck die WafFen-

gaHge mit Atken nickt vergessen kat und bewnBt an den Tradi-

tionen festkalten will, die Sparta groBgemackt haben; kier der

Ephor, nock nickt der Lysandertyp, aber dock der Vertreter eines

jungeren Gesckleckts *) ,
das nur in dem Heute von 431 lebt, nur

von dem durch die Bnndesgenossen geschiirten HaB gegen den

Bivalen beherrseht wird, nur Gegenwartspolitik treiben will.

Wakrlich, der Heransgeber miiBte eine gllicklicke Hand gehabt

haben, hatte er durcjb mechaniscke Znsammensetzung zweier wider-

spreckender Entwiirfe dieses kiinstlerisck wie kistorisck gleick be-

friedigende Yollbild des politiscken Lebens von Sparta geschaffem

Vortrefflich katte er auck den eckt thukydideischen Ton getroffen,

wenn er Alt und Jung nebeneinander in der Versammlung zu
Worte kommen lieB. Denn diesen Gegensatz arbeitet Thukydides
selber gern keraus, nickt nur bei Nikias und Alkibiades

,
wo sick

das von selbst ergab (besonders VI 12, 2 ff.
;

17, 1 ;
18, 6), sondern

auck bei Hermokrates, den wir sonst garnicht fur jung halten

wiirden, und Athenagoras (VI 38, 5 IF.).

1) Welches Alter fiir die Wahl zum Ephoren notig war, wissen wir nicht.

Jedenfalls ist Archidamos nach 80, 1 viel alter zu denken als Stbenelaidas. Nach
72, 1 wollten die Athener 6jt<>[*v7]giv TOi^aaoSco toTs te TtpeojloT^pois tbv jp'Setsav zal

v5U)t£pot{ i$rjyr,aiv aiv aneipcu r,Sav.
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Solclie Beobachtungen notigen uns doch, noch einmal zu

priifen, ob dean wirklich die Anlage des Redeturniers, wie es uns

jetzt vorliegt, in sich anstoBig und fiir Thukydides unmoglich ist.

Gleich die yon Schwartz beanstandete Yierzahl der Reden
erklart sich doch ohne weiteres daraus, dafi die Spartaner zwei

verschiedene Versammlungen, eine allgemeine und eine interne,

abhalten, und erfiillt ihren Zweck viel besser als wenn in jeder

Yersammlung nur ein Sprecher zu Worte kame. Fiir die Beur-

teilung der ersten Rede ist eins vor alien Dingen wesentlich.

Eine reale Rede der Korinther hatte natiirlich auf den Punkt zu-

gespitzt werden miissen, iiber den die Spartaner nachher ab-

stimmen, auf die Frage, ob die Athener denYertrag yon 446 ver-

letzt haben. Trotzdem legt Thukydides, der die in der Erzahlung

bereits klargestellten aWuxi nicht nochmals behandeln will, den

Rednern gleich die Erklarung in den Mund, iiber die offenkundige

Tatsache, daB die Athener aSucoooiv, brauchten sie nicht weiter zu

reden 1
),

und bahnt sich mit der geschickten Wendung, das Yer-

halten der Athener in der kerkyraischen und potidaatischen An-

gelegenheit sei nur ein Symptom ihres allgemeinen Machtstrebens

(68,4), denWeg, um das Verhaltnis der beiden Machte von grofien

G-esicktspunkten aus zu erortern. „Ihr Spartaner habt eine grofie

Schuld auf euch geladen, indem ihr untatig zusahet, wie die

Athener durch den Mauerbau ihre selbstandige Macht begriindeten,

wie sie diese dann standig vergroBerten und zur Enechtung der

andern Grriechen miB brauchten. Dabei ist dieses 'Wachstum Athens

auch fiir euch selbst die groBte Grefahr. Denn wenn ihr each ein-

bildet mit earer bedachtigen Politik, eurer rjGoyia einen Zusammen-

stoB mit Athen vermeiden zu konnen, so bedenkt ihr nicht, daB

die Athener im Gegensatz zu eurer schwerfalligen, langsamen Art

ein unternehmungslustiges, unruhig vorwartsdrangendes Yolk, daB

sie nach ihrem ganzen Charakter geschaffen sind kid up p.ijte abvobi

systv Yjaoyiav p/(te too? aXXoo? avftpftjrcoo? lav (70, 9). Der Zusam-

menstofi kommt sicher, der Gegner ist furchtbar, es ist die hochste

Zeit, daB ihr euch zu energischem Handeln aufrafft und ein-

schreitet.
a Den SchluB bildet die aktuelle Drohung, das Biindnis

mit Sparta zu losen (71, 4 ff.). Von der Verletzung des Friedens-

vertrages ist auch hier nicht die Rede. Der Deser empfindet, es

handelt sich um GroBeres. TJnd wenn nachher die Spartaner den

1) 68, 8. Ygl. 69, 2 yam yip ob% si doi'/.oi|j.e&a in sxoiceiv iXli xaft’ on d[M-

voi(Ae9a, of ye (so Classen fur yap) fiefiooXeofjivoi mpos ob Sieyvcoxdxac Spiovtsc ijotj

xal ob filUovTe; inipyo'/zca (Bpujvte; vor fie[3ouX8upivot Hdschr,). Anders Schwartz 255.
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Vertrag fiir gebrochen erklaren, so mogen sie selber sicb ihrer inner-

sten Motive nicht bewuBt sein, die aXrjheaxaTY] irpoWai? bei ihrem

KriegsentschluB ist die Empfindung, daB jetzt der letzte Zeitpunkt

ist, um dem gefahrlichen Wachstum Athens Einhalt zu tun. DaB
die Athener aus eignem EntschluB auf der betretenen Bahn Halt

machen werden, ist bei ihrem Volkseharakter ausgeschlossen. Da-

her ist der Krieg nnvermeidlieh, und die Korinther konnen des-

halb die beriihmte Vergleichung der Volkscharaktere gleich mit

den Worten einleiten: „Ihr wiBt ja garnicht, wie gefahrlich der

Eeind ist, mit dem ihr kampfen werdet“ (70,1 npbg oiodg ...

4 aythv Sami).

Die folgende Rede der „zufallig anwesenden“ Athener, die in

der Tagsatzung der Spartaner garnichts zu suchen haben, ist so

deutlich wie moglich als Fiktion eingefiibrt (Schwartz 105). Durch
die Erfindung, daB sie erst nach der Korintherrede Zutritt zur

Versammlung begehren, schneidet Thukydides von vornherein die

Erwartung ab, als sollten wir eine Widerlegung der Korinther

horen, die den angegriffenen Spartanern vorbehalten bleiben muB.
Mit einer ahnlichen geschickten Wendung wie in der ersten Rede
— „Die spartanische Versammlung ist nicht das Eorum, vor dem
wir uns zu verantworten haben“ — lehnt Thukydides dann auch
hier sofort ein Eingehen auf die aktuellen alt(at. ab und nimmt
sich das Recht, den Konflikt wieder von allgemeinen G-esichts-

punkten zu behandeln, diesmal mit der ausdrticklichen Ankiindi-

gung (72, 1), vor allem die Yergangenheit sprechen lassen zu
wollen. So reden denn die Athener von ihren historischen Ver-
diensten im Perserkriege, von der Griindung des Seebundes und
seiner im Naturrechte des Starkeren begriindeten Ausgestaltung
zum Reiche, von dem maBvollen Gebrauche, den sie von jenem
Rechte machen, — alles Dinge, die auBerlich keinen Bezug auf
die vorige Rede haben. Und doch: kann es ein Zufall sein, daB
die Korinther ihren Yergleich der Volkscharaktere mit den sehon
zitierten Worten einleiten: SoxsPce oo<f IxXo'fioaoOai m&ico'ce jtpb?

ofooc.6jj.lv ’A&Tjvaioos ovtac ... 6 otptbv lami (70,1) und die Athener
an die Spitze ihrer Darlegungen den Satz stellenl puj^aetat. 8s oh

irapacnjostos paXXoy svsxa yj [laptop (on xal SyjXojgsw^ vcpo? otav op,tv

icbXtv p.7] so pooXsoopivot? 6 dfdw xataar/jastat? Die Korinther hatten
den Spartanern vorgeworfen, sie hatten durch ihre Schuld die
Entstehung von Athens Macht ermoglicht (69, 1) |

hier erfahren
wir, wie das kam: die Spartaner entzogen sich der Pflicht, den
Kampf gegen die Barbaren zu Ende zu fiihren und trieben da-
durch die Griechen den Athenern in die Arme (75,2). Dort
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wurden Entstehen undWaehstum der atkeniscken Mackt, die dock
die Grundlage der ganzen Beweisfiikrung bildeten, merkwurdig
kurz bekandelt (69, 1. 4) und mehr als bekannt yorausgesetzt

;
ist

es nickt eine berechneie Erganzung, wenn wir hier yon dieser

Entwicklung ein anscbaulickes, ausfiikrlickes Bild erbalten, wobei
aber grade der yon den Korinthern in den Yordergrand gertickte

Punkt, die Begrlindung der Mackt dnrck den Mauerbau (69, 1),

iibergangen wird? Dort nmrissen die Korintker mit knappen
Stricken die Gefakr, die im atkeniscbenYolkscharakter liegt; kier

koren wir diesen Ckarakter sckon ans dem stolzen selbstbewuBten

Ton der Bede keraus
;
wir seken aber auck, wie er sick in Taten

bewahrt. Oder gibt es fur die Worte der Korintker (70, 3. 4) %al

7capa Sovapuv zoX^zcd %<u rcapoc yv^tjv xtySoveowel %cti sv zoic, SeivoTq

sdsXtciSsc . - . %ai ocouvot rcpbc op,as psXX'yj'cocc eine bessere Illustration

als das Yerkalten der Atkener im Perserkriege
,
wo sie zur Ret~

tung yon Hellas dreierlei beitrugen, aptdp^y ze vscov tcXsigtov %cd

avSpa otpatYjYby IjoveTcb'ua'rov %al 7rpO'8’D[jJ[av aoKvoz&zr\v (74,1), wo
sie Ttpodopiav ToX^Tjpotd'nfjv e§et£av, indem sie Haus und Hof
preisgaben (74,2, vgl. el £7oXp,7]aap.ev kofirjvai s<; za<; vabq &<;

Sis^&appivot 74,4) und &7usp zyj<; sv ppa^ei
cp

IXtcCSi oooTjc xtv-

Sovsoov'cec am Kampfe teilnakmen (74, 3) ? Damals kam ikr

Wagemut, ikr Opfergeist ganz Hellas zugute. Aber nachdem sie

einmal ikre Starke fuklen gelernt, waren sie freilick auck ent-

scklossen yon dem ewigen Naturreckt dee Starkeren gegenoiber

den Sckwackeren Gebrauch zu macken (76,3), und wenn sie selbst

urspriinglick durck die Sorge fur ikre eigne Sickerkeit und die

Eurckt yor Sparta gezwungen waren ikre Mackt zu yerstarken

(75,4), so mag jetzt wokl ikre eigne Mackt den Spartanern Eurckt

einflossen.

So erganzt die atkeniscke Rede die der Korintker. Es ist

wirklich so, daB die aufstrebende GroBmacht eine Bedrokung fur

die Nackbarn bildet und zur aktuellen Gefakr werden mufi in dem
Augenblick, wo sie sich diesen iiberlegen fuhlt. Aber andrerseits

zeicknet die Rede auck die kistoriscken Yerdienste, die innere und

aufiere Kraft des Atkeneryolkes so eindringlick
,
daB sie in die

entgegengesetzte Maknung ausklingen kann. Dort hieB es: Potj'&t]-

aazb %<xza zdypQ (71, 4) ;
die Atkener schlieBen : pooXebscde (3pa5so>c*

„TTberlegt es euck reiflicb, eke ikr mit uns anbindet ! Wir scklagen

euck nock einmal die friedlicke Yereinbarung yor, die imYertrage

yorgeseken ist.
i{

Die Atkenerrede katte Tkukydides 72,1 mit denWorten ein-

geleitet : %ai ap,a ty]v oyexspav rcdXtv ipotXovco cnjpiTjvou oatj eaj §6vap,iv



104 Max Pohlenz,

%a.l UTroavTjOtv Tcoi-fjaaa&ai zoic, re ecpeaporlpot? &v fjSeaav xod zofr; vsmi-

pois sifprjaiv 5>v oraeipoi ^oocv. So sind wir vorbereitet, wenn in der

internen Spartaneryersammlung der kluge und besonnene Konig

Arckidamos auftritt nnd sick gleick auf Alter und Erfahrung be-

ruft, die ikm und seinen Altersgenossen ein gewisses Ubergewickt

gegeniiber der kriegslustigen Jugend sickern sollten (80, 1). Bei

einem s'olcken Manne konnten die Worte der Atkener nickt wir-

kungslos verkallen. Natiirlick ist er ein zu kluger Debatter, um
ausdrucklick dem yerkakten Gregner beizustimruen

;
aber tatsack-

lick knupft er dock an den SckluB der Atkenerrede an, wenn er

eindringlick auf die Sckwere des beyorstekenden Krieges, auf die

TJnsickerkeit desYerlaufs, auf die "Wakrsckeinlickkeit einer langen

Dauer kinweist (ygl. 80, 2 if.
,
besonders 81, 6 mit 78, 1. 2 ;

orcore-

pco? eazai Iv aoviXc]) xivSoVeoerai 78, 2 — ov ooy om.pysi elSlvai %a&’ ozi

ywpvpei 82, 6). Und wenn er die Uberzeugung ausspriekt
,

die

Atkener triigen viel zu koken Sinn, um sick durck die Verwiistung

des Landes zur Unterwei'fung bestimmen zu lassen (81, 6) ,
so

werden wir mit ikm an ikr Verkalten im Perserkriege (74, 2)

denken ’).

Auf eine Vermeidnng des Krieges wagt auch Arckidamos

kaum zu koffen. So warnt er nur yor Ubereilung, maknt zu sorg-

faltigen Riistungen. Eine solcke Politik ist, wie er nun mit

sckarfer Wendung gegen die Rede der Korintker ausfiikrt, keine

Feigkeit oder yerwerflicke Sckwerfalligkeit. Es ist die Politik

der Sopkrosyne, die Politik, der Sparta seine Grroke verdankt, auf

der seine Kraft berukt. Sie gilt es zu wakren. Sparta wird sein,

wie es ist, oder es wird nickt sein (84). Und nun kann er ganz in

das Pakrwasser der Atkener einlenken. Fast wortlick mackt er sick

die Maknung zu eigen, mit der sie ihren Scklufipassus eingeleitet

katten (78, 1 pooXeoecj'frs oov ppaSItog &<; o5 rcepl ppayecov no 85, 1

p,7]Ss smybivrec Iv |3payet pvopfcp ijpipac jrepi jroXXwv awp/icrcov xai ypyj-

p.azwi xal xdXewv ml (3ooXe6ao>fj,ev. Was die Athener an-

scklieken: xal p.rj aXXorplatg -piiwmc, -ml lyxX^fiaat rceiatl-lvrec olxsiov

rcovov itpood-TjO'&s, katte er sckon vorker berucksicktigt, 83, 3 xal p.7]

toR rwv £o[jp.dywv Xofoig Ixaipitp-sOa und 82,5 ei yap farapdoxenot

wig rtSv £u|xp.dy(ov lyxXvjjj.aaiv l^styd-lvcsc [oTtay&evres Sckwartz] ze-

p,oBp,ev a&tTjv)
,
und sckliefit mit dem praktiscken Yorscklage das

1) Perikles mahnt I 144, 4 die Athener nach dem Yorbilde der Tater zu
handeln, die im Perserkriege ihr Land preisgeben.
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.

gericbtlicbe Yerfahren anzunehmen, das jene 78, 4 angeboten hatten

(aXXco? ze xai itotpcev ovtwv aotcov Sixac Soovat 85, 2) *).

„TJberlegt reiflicb !“ — in diesen Rat waren die zweite und

dritte Rede ausgeklungen. So ist es nur in der Ordnnng, wenn
jetzt Sthenelaidas, der Yertreter der vecotspoi, das Gegenbild des

Arcbidamos, dieMabnnng der Korintber aufnimmt
:
„tiberlegt nicbt

erst nocb lange, sondern scblagt los !
“ Fur lange Reden and die

allgemeinen Erwagungen des Arcbidamos gebt dem Draufganger

jeder Sinn ab.' Er bait sicb einfaeb an die Tatsacbe, dab die

Atbener die peloponnesiscben Biindner scbadigen, und erwartet

Abbilfe nicbt von Str.ai sondern vom Scbwert. Katurgemafi be-

ginnt er mit einer Ablebnung der Rede der Atbener; aber wenn

er erklart, sie batten den Yorwurf cue oox aSotooot. tod? ^ezspotx;

£op.p.dcx°uC xai tvjv risXoTCdvvTjaoy nicbt widerlegt, so zeigen nament-

licb die letzten Worte deutlieb, dafi er die Anklage der Korinther

(68,3.4) voranssetzt. Wenn er gleicb darauf fortfabrt: too? £op,-

[rcr/ooc, v] v aa)ypovw[i£V, ob xspiocjjo'p.sba <&5ixoon£voo?, oboe p,eXX'/j-

a o (i e v Ttp.wpEtv ot §’ ooxstc p. s X X o o o t xaxw? 'Ka.oyei'i
,

so ist das vjv

oc.yppovwp.sv zwar eine Lieblingswendung tbukydideiseber Reden,

aber eine besondere Spitze bat es bier, wenn es auf Arcbidamos’

Worte 84, 1. 2; 80,2) antwortet undbesagt: „Den Bandesgenossen

zu belfen, das ist die spartanisebe Sophrosyne“, und die folgenden

Worte spielen docb offensicbtlieb auf die von den Korintbern ge-

gebene Cbarakteristik der Spartaner als peXXnjtal an (70,4; 71,4),

die Arcbidamos mit einer Yerteidigung dieser Eigenscbaft beant-

wortet batte (84). „Die Atbener baben Geld und Scbiffe und Ka-

vallerie" batte Arcbidamos 80, 3 zu bedenken gegeben
;
„andre

baben Geld und Scbiffe und Kavallerie, unsre Starke bilden die

Bundesgenossen
,
und die miissen wir erbalten“ erwidert Stbene-

laidas (86, 3). Die Mabnung xai w? 7j|J.a? xpexet (3ooXs6sabat aSr/.oo-

pivoo? p/cjSsi? ScSaaxStw (§ 4) erbalt ihr Gewicbt erst, wenn sie sicb

nicbt nur gegen die Atbener sondern gegen eine beimisebe Auto-

ritat riebtet, und wenn er zum ScbluB seinen Rat so zusammen-

faBt
:

firjze too? ’Aibjvaiooc late [j.slCoo? yiYveobat p:r\ze too?

xatairpo8tocBp.sv, so ist das erste Glied nur verstandlich
,
wenn wir

daran denken, daB grade dies die Korintber 69,1 zum Vorwurf

gemaebt baben.

So spinnen sicb mannigfacbe Faden zwiseben alien vier Reden

1) Die beiden ScbluBabschnitte sind so parallel gebaut, daB es mir ganz

ausgescblossen erscheint mit Schwartz 106 die Bezugnabme auf das Angebot der

atheniseben Gesandten hinwegzudeuten.
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Tiin und her, und namentlich die letzte zieht trotz ihrer Kiirze

das praktische Eazit aus alien vorhergehenden. Schon dadnrch ist

es ansgeschlossen das Redeturnier in zwei ganz verschiedenen

Zeiten angehorende Redepaare zn zerlegen. Unmoglich ist das

aber anch darnm, weil alle vier Reden aus derselben Grundauf-

fassung erwachsen, demselben Gesamtplan dienen. Als ein ein-

heitliches’ Ganzes sollen sie im Leser die Empfindung wecken, der

Krieg ist unvermeidlich
,
und alle hemmenden Eaktoren konnen

hochstens ihn hinausschieben, aber nicht endgiltig verhindern. Der

Grund ist der, daB es sich nicht um augenblickliche Rechtsstreitig-

keiten handelt, die auf friedlichem Wege aus der Welt geschafft

werden konnen, sondern um den tiefgehenden Gegensatz der beiden

hellenistischen GroBmachte. Dabei ist es nicht der Dualismus an

sich, der zum Kriege fiibrt, sondern die imperialistische Tendenz

des tatenfrohen, kraftbewuBten, vorwartsdrangenden Athenervolkes,

die notwendig auf die Dauer jede andre hellenische Macht in ihrer

Selbstandigkeit bedrohen und deshalb Besorgnis erregen, Gegen-

maBregeln hervorrufen mufi. Yon einer Schuld der Athener ist

dabei keine Rede, sowenig wie man dem Lowen vorwerfen kann,

daB er von seiner Starke Gebrauch macht, aber auch nicht von

einer Schuld der Spartaner, wenn sie in Wahrnehmnng ihrer

Lebensinteressen zum Angriffskriege sich entschlieBen. Mit Be-

dacht hat Thukydides scbon vorher mit Bezug auf die aXrj-d-eatdrfj

npotpciaiq des Krieges den Ausdruck gewahlt (I 23, 6) : zobq ’A&tj-

vcdooc rfiouym [XB^dXooq y'-Yv °!j^vodS xal <pd[3ov Tuaps'/ovrag tot? AaxeSat-

poviot? a v a y z a a a i ec to iroXep-stv
1
). Der Geschichtschreiber hat

nicht die Aufgabe die Schuldfrage moralisch
.
zu erortern. Nur

zeigen will er uns, wie es kam und warum es so kommen muBte.

Nicht von Anfang an hat Thukydides diese Anschauung ge-

habt. Nach Pylos und noch nach dem Nikiasfrieden hat er, das

diirfen wir wohl sicher sagen, eine Verstandigung der beiden

GroBmachte und eine Teilung der Hegemonie fur moglich ge-

halten. Die neue Auffassung hat er sich erst gebildet, als wirk-

lich der Krieg zu einem Kampf auf Leben und Tod geworden war,

als er die dXrjdeorar/] rcpoYpaatg den amai mit alter Scharfe gegen-

iiberzustellen unternahm. Dazu stimmt, daB die Athenerrede eine

deutliche Anspielung auf das Schalten der spartanischen Harmosten

1) V 25,3 etoito pivtoi v.'A i. v a y •/. a o & e v t s ; Xuaai to; |j.et« xa oey.a ex
rj

ct7:ov8a; e; tto'Xe(aov <pavspov -Aoixiax^aav. Den Krieg betraclitet an sich jeder

als ein Ubel und geht nur unter auBerem oder innerem Zwange hinein. Vgl. 1Y

59, 2, II 61, 1 u. 6. Das YYirken der dvay-x.7) hebt Thukydides auch sonst oft her-

vor, so gut wie Demokrit.
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nach dem Falle Athens enthalt (77, 6, Schwartz 115). Aber auch

Archidamos’ yaticininxn, die Spartaner wiirden den Krieg noch an
die folgende Generation vererben (81, 6) ,

ist schwerlich vor 404

geschrieben. Und wenn die Korinther 69, 1 die Begriindung der

athenischen Macht von dem durch Sparta gednldeten Mauerbau
her datieren, so wird das verstandlich erst nach der Zeit, wo Ly-
sander nnter Flotenmusik die Manern Athens schleifen liefi

,
nm

damit den Hellenen das Ende der athenischen Zwingherrschaft zu

dokumentieren. Hatte doch ans diesem Grande Thukydides be-

schlossen den Krieg zn erzahlen, ps^pi r/
]
v TB &PThv MTSTrocDoav

tcov "A'&vjvaiwv AaxeSaipnvtot %cd ot £6jr[ia)(OE. xai m p.axpa zetyq %cd

tov Ilstpaia xotTepaXov. (Y 26, 1)
x
) ,

nnd im Hinblick auf diesen

Ansgang die Grundlegung des attischen Beiches im ersten Buche
in der Weise erzahlt (89— 94), daB er der Griindnng des See-

bundes den Mauerbau vorausschielite
,

sicker nach 404, wie die

Sielle 93, 5 to tcoc^os too tsfyoDc ebrep vov stl S^Xdv eau beweist.

In dieselbe Zeit gehort aber auch die Gegenuberstellung der

Volkscharaktere. GewiB waren sich freilich die Athener schon

langst ihrer Eigenart mit Stolz bewuBt, und schon Euripides be-

antwortet in den Hiketiden den Vorwurf der rcoXoTcpaY^oGovT] (576)

mit dem Hinweis; Athen scheue die Miihen nicht, wo hohe Ziele

winken, es wachse in Gefahren, es gehore eben nicht zu den tjod^oi

oxoTstva %pdtaaoDoai rcoXetc, die eine mattherzige Kleinstaatpolitik

treiben konnen (324 ff.
,

vgl. Internat. Monatsschrift XI 1516).

Thukydides selber kommt auf diese Eigenart immer wieder zu-

riick. Eupkemos ruahnt die Kamarinaer (VI 87, 3) die athenische

TCoXoTcpaYp-oGovT], ihre Interventionspolitik, als gegebenen Faktor in

die politische Bechnung zu stellen, ohne nach ihrer moralischen

Berechnung zu fragen. Nikias ist diese naturlich zuwider (YI

9, 3) ,
aber nicht bloB sein Widerpart Alkibiades warnt vor der

arcpaYp.oGDVT] (YI 18, 6) und proklamiert den Grundsatz (18, 7)

:

TrapdTcav ts y

1

!^0^ tcoXiv arcpaY^ova mjiat
3

av (lot Soxstv anpay(xo-

GDVTjc psTapoXYj sondern auch Perikles weist in seiner

letzten Bede seharf die Sklavenseelen zuriick, die jede Macht-

politik verwerfen und Athen eine quietistische aftpaY^oaovir] zu-

1) otax&a[3ov codd. Aber warum ist dann nicht von der Stadt sondern von

den Mauern die Bede? Offensichtlich ist doch die Anspielung anf das Dekret

der Spartaner : KaP(3aXdvxec xdv Iletpata y.ai xd p.cr/.pd Gxikq . .
.

,

xauxd xa optuvxes

xdv e2pccvav lyoixz bkd* bys. 14, rgl. dort das Dictum des nie nm eine Ansrede

verlegenen Theramenes : xd a5xd xetyTj xdrmvos (sc. Themistokles) hz\ atoxirjpta x&v

TioXtxuiv avECSXTjCJs xai £tcI au)X7jp(a -/caxapaXoupev. Xen. Hell. II 2, 23 ; xd xe^rj

TLax^ay.auxov vm’ abXrjxpL'Bmv tcoXX^ TtpoOupicje.
*
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muten (II 63, 2. 3). Wir werden noch sehen, daS alle diese Stellen

nach 404 gesckrieben sind. JDamals ist also die korinthische Cka-

rakteristife (I 70, 8) :
^op/popav ohx rjaoov r\at>xiav arapay^ova ?

q aaxo-

Xtav ircteovov (Tjyoovrai) Thukydides ganz gelaufig. Wir finden sie

auck schon friiher angedeutet and zwar anter Gegeniiberstel-

Inag der Spartaaer. 1Y 56,2 lesen wir, wie diese nach der

Wegnahme Kytkeras (jdXtora dr] 6%v7]p6zspoi iysvovto £ovea'udi'ue<; . . .

vaouxij) ocycovi, %al zobzcp %pbg
5

A\b]vaioD£, olg zb |V?] imxeipoojrsvov aiel

kXXLKsg rjV zr\<; doxrjascbz zc npafeiv *)
,
und VIII 96, 5 hebt Thuby-

dides heryor, wie die Spartaaer trotz ikrer Erfolge far die

Athener bequeme Gegner waren; 8td«popoc yap 7cXeroi:ov 8Vrec 'cov rpo-

rcoy, ol (rev o£stc oi 8s ppaSsis, %cd oi p-sv sTCL^stpiQ'uoci oi 8s aToXfrot,

aXXcoc zb ttav vaoutfjj apx'fi? wXstota dxpeXoov 2
). Aber grade soleke

Stellen zeigea, wie erst allmahlick aus Eiazelziigea die zu-

sammeafassende Charabteristik in den Reden des ersten Buckes

entsteken konate 8
). . Und der Plan zn dieser konnte erst gefafit

werden, als der Gesekichtssckreiber sick eatscklossen katte die

^Xyjd'sordr/j rcpdyaotc bis in ihre letzten Warzela za verfolgen.

Die erste Korintkerrede uad die Arckidamosrede konnen also

nickt etwa einem alteren Eatwurfe angekoren. Das bestatigt sick

aber aack nock yon aaderer Seite her.

Wir sahen schon, dafi mit der erstea Korintkerrede die auf

der Vollversammlung des peloponnesischen Bundes I 120—4 nickt

gleickzeitig konzipiert sein kann. Diese selber gehort aufs engste

mit der Periklesrede am Scklusse des Buckes zusammen. Thuky-
dides kat sick ja kier die Freikeit geaommea bei der Erorterung

der Kriegsaussichten die Koriatker Paakt fur Punkt durch Peri-

kies widerlegea za lassen (121—122, 1 r>j 141, 2—143, 2. Das ein-

zelae jetzt bei Schwartz 112 1
). Es ist yollkommen das Schema

der Aiaaoi Xoyot, das Tkukydides kier anwendet. Aber auffalliger-

weise wird dieses Schema dadurck durchbrocken, dafi dieselben

Punkte nock ein drittes Mai erortert werden, in der Arckidamos-
rede 80, 2—81. Dnd wean wir es auch yersteken, dafi es Thuky-
dides reizen konnte die Kriegsaussichten auck yom Staadpunkt

1) I 70, 7 : & piv «v diuvo^aaviec p.7) ^rte^eX^toatv, oixetav ct^pecrfiai ^youvxai . . .

p.ovot yap kyoutil te opotcoc xcd $ $v iirtvo^dcocft old to tcc^cTocv t)]v Ijtiyei-

pnrjatv Troiela^at.

2) Dafi oi ok atoXpot auf alle Spartaner geht, nicht auf eine Partei (Schwartz

122), zeigt § 4 s£ toXpTjpdtepot 7
}
0av.

*Vgl. das allgemeine xpatouvrec ti5v ^Q-ptSv knl itXeTatov iTte^p^ovtcu (so

Ullrich fur i&pxovtai) I 70,5 mit der Einzelbeobachtung IT 14,3; oi ’AibjvaTot

xpcctouvte; *xctl (3ouXdp,evot Tcapotic^ xbyrfl (be ln\ TcXelatov £Tte£sX$etv card vewv £t:e-

Copctpuv.

»
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des friedliebenden Spartaners beleucbten zu lassen, so ist es doch
yom kiinstlerischen Gesichtspunkt ans ganz unverstandlich

,
dab

Archidamos bier mebrfacb scbon eine Widerlegung der Ansichten
gibt

,
die spater von den Korinthern positiv vorgebracht werden.

„Wir konnen auch die atbeniscben Bnndesgenossen znm Abfall

bringen" sagen die Korintber 122, 1. Wie soli das auf uns Ein-

druck macben, wenn wir vorher von Arcbidamos gebort baben

(81,8): „Wenn wir die Bnndesgenossen znm Abfali bringen wollen,

dann miifiten wir erst einmal die Seeberrscbaft haben" ? „Wir
baben die TJbermacht" versicbern die Korintber 121,2; aber Ar-
cbidamos hatte scbon gesagt: ..Wir baben zwar die Ubermacht;
aber damit konnen wir den Atbenern nicbts anbaben, solange sie

Herren der See sind“ (81, 2). „Eine Flotte werden wir schon

riisten, nnd wenn die Atbener nacb der ersten Seescblacbt stand-

balten, werden ancb wir nns mit der Lange der Zeit Erfahrnng

im Seekrieg dnrch tibung aneignen" — so die Korinther 121, 3. 4.

„Znr See sind wir schwacher, und, wenn wir nns iiben nnd Gegen-

rustungen treffen, geht Zeit dariiber bin“ Arcbidamos 80, 4. „Das

Geld fiir die Flotte werden wir scbon ebenso gnt anfbringen wie

die atbeniscben Untertanen“ boren wir 121, 5. Aber Archidamos

meinte 80,4: „ Geld baben wir weder im Fiskus noch bringen wir

es gern ans Privatmitteln anf.“ Endlicb stellen die Korintber in

Aussicbt
:
„Haben wir die Atbener gescblagen, so werden wir zur

rechten Zeit Frieden schlieBen" 121,1; aber 81,4 baben wir scbon

gehort: „Wir werden nnter dem Kriege mehr leiden und dann

nicht einmal die Mogliehkeit baben ibn anstandig zn beenden."

Aber nocb mehr Merkwiirdiges stellt sicb berans, sobald wir

die Archidamosrede mit den spateren vergleicben. Wenn Arcbi-

damos erklart
:

„Znr See sind wir schwacher, und wenn wir nns

iiben nnd Gegenriistungen treffen, wird Zeit bingeben", so ist diese

Argumentation im letzten Teil recbt schwachlich. Ganz anders

wirkt es jedenfalls, wenn Perikles die Ankiindigung der Korintber,

sie wiirden sicb anf die Dauer ancb IJbnng im Seekriege aneignen

(121, 4) damit beantwortet
:

„Das gebt nicbt so sehnell. Wir
Atbener iiben nns im Seekrieg scbon seit den Perserkriegen und

baben es darin nocb nicbt znr Vollenduug gebracht. Wie sollte

es da den Peloponnesiern gelingen, zumal wir bei nnsrer IJber-

legenbeit die tibung verbindern konnen ?“ (142, 6—8). Yom Gelde

sagt Arcbidamos 80, 4 : oiks iv mvw I'^ojrev dots sroi'jxcoc ix tcov iSCcov

yspop,EV. Soil das letzte nur die banale Weisbeit sein, dafi nie-

mand gern Stenern zablt? Wir erwarten etwas, was speziell die

Peloponnesier kennzeicbnet. Was gemeint ist, erfahren wir erst,
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wenn Perikles die korintkische Zuversieht, daB die Peloponnesier

auch Geld aufbringen wurden (121,5), so widerlegt: ajkoopyol zb

ydp s'tai IleXoTCOvv^atot ual obxs I5tc/
f

out’ Iv y.otvcp yprjpazA lauv . .

.

0(&p,aal zb ixotjidxspoi ol abxoopYoi xaiv avdpdiTEOw vj
'/P’([

J'aat rcoXeaeiv

(141, 3. 5). PTachdem Archidamos bereits die tiberlegenheit der

Athener zur See geschildert bat, fahrt er 81,3 fort: si 8’ atS too?

^opp-dyoo:; atpiciavat irsipaodjAeda
,

SsTjast %al tooxot? vaool poyjd-eiv to

ftX§ov oooi VTjaubxatc und folgert dann zusammenfassend : xtc obv iotai

^jrcov o 7coXs[io<;
;

si p] yap rj vaool xpar/jaop.ev 7
]
td? rcpoaoSooc acpaipij-

Goirsv d.(f’ wv to vaorwov Tpspooci, (IXaiidjistl'a zk ttXsiw. "Was bier Tiber

die Einkiinfte gesagt wird, ist vorber nicbt vorbereitet
;
welche Ge-

dankenverbindung vorschwebt
,
seben wir aus der Korintherrede,

wo 122, 1 fur den Krieg in Aussicbt gestellt wird toppAycov ditd-

azaaig, p,dXioxa roxpatpsats oboa x<Bv icpoooSwv ale loyoooat.
,
naebdem

sebon vorber gezeigt ist, daB die Athener nur dnreb Geld ibre

Plotte erbalten konnen. Das absebliefiende pXatJxip.e&a xoc rcXsdo

aber
,

das von Archidamos garnicht weiter ausgefiihrt wird und
desbalb ziemlich wirkungslos verpufft, enthalt in Wirklickkeit eine

Hindeutung anf den ganzen Kriegsplan des Perikles, wie dieser

ihn 143, 3 ff. entwickelt.

Die Archidamosrede dnrebbriebt in diesem Abscbnitt also das

Schema der Atoool X<5yoi. Sie wird in den beiden spateren Reden
nirgends vorausgesetzt. Die Einzelheiten scbwacben die positiven

Darlegungen der Korinther ab, indem sie die Widerlegung im
voraus geben. Sie bringen gegeniiber der Periklesrede kaum etwas
PTeues und zeigen deutlieb, daB dem Autor bereits die Gedanken
vorsekweben, die er in den spateren Reden ausfiikrlicher und cha-

rakteristiseber vortragt. Alles das notigt zu dem Scblusse, daB
die Archidamosrede nicbt zusammen mit der zweiten Korinther-
rede und der Periklesrede konzipiert sein kann

,
sondern erst

spater entstanden ist. Das Gleicbe muB dann aber nicbt nur fur
die eng verbundene erste Korintherrede gelten sondern nacb dem,
was wir saben, aucb fiir die Reden der Atbener und des Sthene-
laidas. Wir baben tatsachlich im ersten Bucke zwei Sckichten
von Reden zu unterscheiden

,
miissen aber den Scbnitt anders

machen wie Schwartz. Das groBe Redeturnier gehort einer spa-
teren Epocbe an als die Rede der zweiten Versammlung in Sparta
und die des Perikles.

Das Redeturnier ist ganz von dem Grundgedanken beberrsebt,
daB der Krieg unvermeidlieb ist, weil Athens Wachstum Spartas
Eurcbt erregt und notwendig sein Einschreiten hervorruft, wah-
rend die aktuellen Differenzen unwesentlich sind. Wir sollten er-
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warten, dafi diese Ansckauung aucli in der Bede des atkeniscken

leitenden Staatsmannes den Grundton abgibt oder jedenfalls kin-

durckklingt. Das ist nickt der Dali. Ja, wir werden sogar von
diesem Gedanken direkt abgelenkt, wenn Perikles am Anfang wie
am Scklu.fi seiner Eede ausfiikrlick von den aitfai redet und sogar

das Ultimatum, in dem die Spartaner die Autonomie fur alle Hel-

lenen und damit die Auflosung des attiscken Eeickes forderten,

nicht zu einer tiefgreifenden Betracktung iiber das Yerkaltnis

beider Mackte ausniitzt, sondern es kinter dem megariscken Pse-

pkisma zuriicktreten lafit. Nur mit der Notwendigkeit die eigne

Gleickberecktigung und Souveranitat zu wakren wird die Unver-
meidlichkeit des Krieges begriindet (141, 1 vgl. 144, 3). Die Ko-
rinther aber sprecken zwar von der tcoXi? TOpavvos, die alle Hel-

lenen in ikrer Ereiheit bedroke (123,3; 124); aber das war ja mit

dem spartaniscken Autonomieprogramm gegeben. Und die Sprecker

sagen selber, dafi diese Gefakr nur den Staaten bewufit ist, die

Reibungsflacken mit Atken kaben, wabrend sie den Binnenlandern

die Gemeinsamkeit der Interessen dadurck klarmacken mussen, dafi

sie auf die Bedrokung von Handel und Export durck Atken kin-

weisen (120, 2). Sie mussen sogar mit einer Unfersckatzung des

- atkeniscken Gegners recknen (122, 4). Auf den Dualismus der

Grofimackte kommen sie niekt zu sprechen. Sie denken auck nickt

an einen Kampf auf Leben und Tod, sondern an einen baldigen

Erieden, fur den nur die Abwehr der o.<h%ica, nickt aber die Ver-

nicktung des Gegners die Vorbedingung ist (120, 3—121, 4). Man-

ches kiervon erklart sick gewifi aus dem Bestreben der Korintker

die kriegsunlustigen Binnenlander zu sick keriiberzuzieken. Aber

im ganzen ist zweifellos die Grundauffassung und Grundstimmung

in diesen Eeden anders als in denen der ersten Yersammlung in

Sparta. Nicbts weist auck darauf kin, dafi sie wie diese nach

4C4 verfafit sind. Allerdings sind sie sckwerlick vor der sizi-

liscken Expedition konzipiert. Denn wenn auck unzweifelkaft Pe-

rikles sckon 431 vor Extratouren im Kriege gewarnt kat (II 65, 7)

vgl. Ed. Meyer Eorsck. II 282), so wird dock die Maknung apyjjv

ts [J.Y] sitmtaakai a[j.a 7toXe|io5vt£<; xai zivSuvoo? aukatperooc u//] icpoavi-

dsadat in dieser Eorm kaum vor 415 niedergesckrieben sein 1
).

Abnlick stekt es mit der Ankiindigung des s7utsr/_top,dc (122, 1 =
142, 3), der bekanntlick auck sckon 421 angedrokt wurde (V 17, 2).

Auck die Ausmietung der Matrosen (121, 3 = 143, 1) wurde im

1) Bezeichnend ist aber, daB II 65, 7 der zvreite Teil der Malinung im An-

schluB an VI 10,5 die scharfere Formulierung [j-tjoe t r, tz 6}. zi xtvfiuveiovTac erhalt.
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sizilischen und jonischen Kriege besonders aktuell
,

aber gewifi

nicht erst dnrch Lysander (Xen. Hell. I 5,4, Plut. Lys. 4), mid

nach 408 hatte Thukydides schwerlich Perikles den Satz in den

Mund gelegt, die Matrosen wiirden sick dafiir bedanken nur um
des kokeren Soldes willen zmn Feinde des Reiches iiberzugehen

(143,2).

Mit Perikles’ direkter Rede im ersten Buche ist seine in-

direkte Aufzahlung der athenischen Machtmittel II 13 dnrch sich

kreuzende Yerweisungen yerbnnden (1 144, 2 d.XX’ exslva psv xai Iv

&XX<p Xdyqj apa tot? spyoi? S'/jXw&fjaetaL, II 13, 2 rcap^vet Se xal irepi

twv rcapovTtov arcep xai jcpoTepov wrX. , vgl. § 9 IXeys Ss xcd aXXa o i-

6tirsp eiwD-si IlepixXfjC I? octcoSsl^lv too 7repiiasadai u]> rcoXIpU])
,

Zitat

von I 144, 1. Schwartz 134). II 1 3 gehort aber als integrieren-

der Bestandteil zn der Schilderung der ersten peloponnesischen

Invasion, die jetzt jedenfalls eine kiinstlerische Einheit bildet, be-

stimmt dem Leser die Ricktigkeit von Perikles’ Kriegsplan augen-

fallig zu machen. Das hat Wilamowitz Herat. XXXY dargetan,

und wenn er anch wohl geneigt ist die Darstellupg in ihrer

jetzigen Form zn friih anzusetzen, so konnen wir doch nach der

Stelle 23, 3 : ttjv rpatxrjv xaXoopivqv
,

7]V vepovrat ’Qpoimoi ’Afl'Yjyahov

tnnpwot nicht iiber 411 herabgehen.

Nun will freilich Schwartz 135 auch fiir diesen Bericht eine

Retraktation nachweisen. Aber wenn Arckidamos einerseits den

Athenern bis zum letzten Angenblick ein kampfloses Naehgeben

offenhalten will nnd deshalb mit der Verwiistung des Landes

zogert, andrerseits sein Heer vor Unterschatzung des Gegners

warnt nnd anf die Wahrscheinlichkeit eines feindlichen Angriffs

hinweist, nm daranfhin die Notwendigkeit strengster Disziplin zn

betonen (11), so haben wir da freilich politische nnd militarische

Erwagnngen nebeneinander
;
aber das entspricht doch ebenso wie

die ganze Zeichnnng des bedachtigen alle Falle ins Ange fassen-

den Konigs den historischen Yerkaltnissen. Zu dem Wunsche den

Krieg zu vermeiden ist es natiirlich anch kein Widerspruch, wenn
Archidamos

,
nachdem er sich von der Unnachgiebigkeit Athens

iiberzeugt hat, nun eine Feldschlacht provozieren will (19. 20),

dnrch die er allein die Entscheidung zu erzwingen hoffen kann,

wahrend Perikles sie getreu den 141, 6 £P. entwickelten Gedanken
vermeidet. Die Zeichnung des Archidamos ist dieselbe wie im
ersten Buche

;
aber wenn es 18, 3 von ihm heifit : aWav 8s cox

IXa^Earijv ’Ap^tSapo? sXa(3sv ait’ aotoo
,

SoxtSv xai Iv Sovaycoyg too

itoXep.oo paXaxbc elvat. xai rate ’AOrivatoce ImTijSstos, 06 rcapatv&v irpo-

dopco? itoXepeiv , so durfen wir nicht folgern, dafi in den Schlufi-
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worien ein Zitat von I 80 fF. vorliegt. Wenn Tbukydides bier die

grofie Rede des Konigs mit ibrer positiven Warming vor tiber-

eiltem KriegsbescbluB voraussetzte
,

so batte er sicb nicbt mit
dem unbestimmten §gk&v und der negativen Wendung oo rcapalvcov

begnligen konnen. Die Sache liegt vielmehr wobl ebenso, wie wir
es vorhin bei der Vergleiebung der Volkscharaktere geseben
baben. Es sind bistoriscbe Einzelbeobacbtungen, die fur die

knnstleriscbe Komposition des Redeturniers die Elemente geliefert

baben x
).

Gtegen die Auffassung
,
daB die zweite Korintberrede friiber

konzipiert ist als die erste, konnte man geltend macben, daB sie

am Anfang direbt an diese ankniipft: Tooc fxsv AaxeSat[i.ovioo<;
,
&

av&pec , ob% av szi crtziaaai|rs-&a ax; oo xai aikoi e^Yjtptapivot

tov fl:dXep,dv slot %al §c zobzo vov £dv7]y<xyov. Allein Scbwartz
bat gezeigt (110), daB bier eine TTberarbeitung vorliegen muB, da

der nacbste Satz
:
„Denn der Yorort muB die Interessen aller

wahrnehmen“ keine Begriindung fiir den Gredanken gibt; „Wir
konnen jetzt den Spartanern nicbt mehr zum Yorwnrf macben,

daB sie sicb nicbt zum Kriege entscblossen baben.
u Wenn frei-

licb Scbwartz einen passenden Eingangsgedanken durch einfacbe

Tilgung der (nacb ihm vom Herausgeber zugefiigten) Worte su

und ob so berstellen zu konnen meint: ob% av akiaacup.e'fra &<; %ai

abzoi ... ^ovy]y«Tov ?
s0 befriedigt weder die Form — denn „wir

werden sie nicbt tadeln, weil a kann kaum durcb ob% av akiaoai-

[re'9-a a>c ausgedriickt werden — nocb der Sinn. Denn man er-

wartet notwendig die starke positive Betonung
;;
Die Spartaner

baben sebr recbt daran getan, daB sie den Krieg bescblossen", zu-

mal die Spartaner gleicb in Gregensatz zu den nocb kriegs-

unlustigen Bundesgenossen gestellt werden. Man muB also mit

einer starkeren Umformung recbnen. Eerner bringt der Eingang

1) Der Anfang yon Archidamos’ Ansprache an das Heer in c. 11, besonders

die Worte y.al airanv oi Tupea^Tepot o5x aratpot 7toX^pitov etcjfv stimmt zwar

mit dem Anfang seiner Bede I 80 iiberein
,

ist aber nicht etwa aus dieser er~

wachsen, sondern aus der vorausgehenden Schilderung II 8, 1 tots os *al veo't7jc

7roXX7
]

p-sv ouca £v eg IlEXoravv^au) ttoXXt] os iv Talc AS'qvatc o&x dxoucj(<ns bno drat-

p(ac tjttteto too uoXefAou. Das wird ganz sicber dadurck, daB die Ansprache iiber-

haupt das Material yon e. 8 verwertet. 11, 2 t yap 'EXXd? rafoa op^ irajp-

xat %at 7rpo(?^et T7]v yvtftpwjv, suvotav e^ouoa ota to A^rjvattov $

£ravooujj.£V 8, 2. 4 rj te yap aXXrj 'EXXdc dTiatfa (j.ETE(opoc vjv . . .
'
f
\

oe euvota Trapa

tcoXv) ircoUi xtBv dv^ptoTctov ptaXXov tou? Aaxeoatp,ovfous. Als Gegenstiick zu II 8

ist das Stimmungsbild YIII 2 geschrieben, das aber mit denWorten beginnt: eWjc

oi
(,

EX?vT|Vec Trdvtec i 7rY]p|j.£Vot ,
also im Wortlaut nixher an II 11 anklingt.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. PhiL-hist. Klasse. 1919. Heft 1. 8
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,

in seiner gegenwartigen Form grade den zu erwartenden G-egen-

satz zum Folgenden
:
„Gregen die Spartaner konnen wir nickt inekr

den Vorwurf erkeben, sie kaiten die notwendigen Mabregeln unter-

lassen, und so braucken wir nur nock die kriegsnnlustigen Binnen-

lander zu iiberzeugen, dab der Ivrieg im allgemeinen Interesse

liegt
al

), in so gesckickter Weise dab man diese Umgestaltung

nickt gem dem Herausgeber zusckreiben mockte. Vielmekr ist es

wokl Tkukydides selber, der nach der Einfiigung des grofien Rede-

turniers den Eingang der zweiten Korintkerrede umgeandert bat

wobei es ikm passierte, dab er nur den Hauptgegensatz zum Fol-

genden ins Auge fafite und iibersak, dab nun der begriindende

Zwisckengedanke nickt ricktig ansckloB. Wir werden ikm das um
so eker zutrauen konnen

,
als die Verbindung gewib nack seiner

eignen Absickt nur provisorischen Charakter tragen sollte. Denn

so selbstverstandlick es ist, dab Perikles iinmer beim Kriegsbeginn

eine Rede kaiten mubte, so ungern mockte man annekmen, dab

bei der endgiltigen Redaktion die beiden Korintkerreden neben-

einander steken geblieben waren, dab ikre wortlick iikereinstim-

mende Einfiikrung (67, 5 = 119 extr.), dab die dreimalige Erorte-

rung der Kriegsausickten in ikrer jetzigen Form festgekalten

worden ware. Welcke positive Grestalt die ganze Darstellung er-

kalten kaben wiirde, dariiber labt sick natiirlick nickts sagen, und

ebensowenig ist die Frage zu beantworten, ob durch das Rede-

turnier eine ausgefukrte altere Sckilderung oder nur eine vor-

laufige Skizze verdrangt worden ist. Nur dab Tkukydides immer
die Absickt katte die Kriegsnotwendigkeit auck von einem Spar-

taner erortern zu lassen, diirfen wir auck kier als sicker anseken.

Sckwartz mub bei seiner Sckeidung der Redensckickten einen

volligen Brack in Tkukydides’ G-esckicktsauffassung annekmen,

einen Brack, der um so auffalliger ist, als es objektive Tatsacken

sind, die der Historiker plotzlick in diametral entgegengesetztem

Siune darstellt, wenn er aus dem kriegsunlustigen Sparta von 431
ein kriegswilliges mackt. Bei unsrer Ansckauuug kaben wir eine

allmaklicke Entwicklung anzusetzen, die zu einer Yersckiebung in

der subjektiven Wertung gegebener Fakta fiikrt.

1) Der Gegensatz zu Tout piv AaxeBatp.ovfoot liegt nicht in r
(
p.ffiv bk, sondern

im zweiten Gliede der dieses v)|uov teilenden Alternative oaoi piv — tout ok tyjv

jxscdyeiav fiaXXov . . . 5tocTt|)X7]pivou?.

Auch die Ubereinstimmung von I 69,2 p.dXt? os yuv ye £uvrjX$o
l

usv xai ouo£

w ln\ cpavepotc mit 120, 1 toe ofr , . . *al rjfAoce i<; touto vuv £uv7]yayoy moclite man
nicKt fur einen Znfall oder einen guten Griff des Herausgebers balten.
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\
Herodot spricht einmal yon den Leiden, die seit 492 liber

4
Hellas gekommen sind, teils dnrcb den aufieren Eeind teils durch

i den Kampf der belleniscben Machte urn die Vorherrschaft (VI 98

f
™ Ss az

5

aoTwv twv xopocpaimv Tuepi ap^g tcoXs^sovtoov). So war

I’

sicb selbstverstandlich ancb Tkukydides schon 431 klar, daB es

5 sick um einen neuen Anstrag der durch den kelleniscken Dualis-
I mus gegebenen G-egensatze kandelte, daB die beiden Machte, die

an der Spitze ikrer Allianzen in den Krieg gingen, den Kampf
.

nm die Vormacktstellung in Hellas aufnakmen (1 1, 1 ;
19). Zweifel-

» los ist auch, daB es damals in Sparta Leute gab, die das standige

I Wackstnm Athens mit Sorge betrachteten nnd zum kriegerischen

f"
Einsckreiten neigten. Es ist ja freilich richtig, daB Athen in der

letzten Zeit keine militarischen Erfolge mekr erzielt hatte (Ed.

Meyer Eorsck. II 314); aber daB auch okne Expansion das innere

j

Wackstum eines Volkes bei seinen Nackbarn Besorgnis undKriegs-

jj

Inst zeitigen kann, das hat uns dock der Weltkrieg zur Greniige

gelehrt. Tkukydides war fiber diese Stimmung spartaniscker

|

Kreise nnterricktet
;

er wuBte aber, daB diese ebensowenig wie
f die natfirlicke Kriegslust derJugend genfigt kaben wiirde die offi-

zielle spartaniscke Politik ans ikrer Passivitat aufzuriitteln und

in einen Krieg mit der Seemackt hineinzutreiben, daB es okne

einen auBeren AnstoB, okne die Reibungsflachen, die zwiscken eim*

zelnen Bundesgenossen Sparlas nnd Atken bestanden, mindestens

f in diesem Zeitpunkt nickt zum Kriege gekommen ware. So hat

|

er zwar die vulgar© Auffassung, die Perikles personlicke Motive

nntersckob und in dem megariscken Psepkisma den Kriegsgrund

sak, von vornkerein mit vollem BewuBtsein abgewiesen und das

Psepkisma als bloBes Symptom der langst yorbandenen Spannnng

betracktet x
) ,

aber um so scharfer die Differenzen mit den maeh-

I) Schwartz (125) postuliert fur semen alteren Entworf, daB Tkukydides

j
Athens provokatorisches Yorgehen gegen Aegina und Megara ebenso ausfukrlick

1 ’schildern wollte wie die Streitigkeiten mit Korinth. Dagegen spricht, daB die

h Ivorintlier I 68, 4 als dBix^axa Athens nur ihr Yerhalten hei Kerkyra undj Poti-

[' daea nennen. Fur die Hypothese lafit sich aus dem Thukydidestext nichts

J
Sicheres beibringen. Auch I 42,2 vermag ich nicht mit Steup und Schwartz auf

I das megarische Psephisma zu beziehen. Denn wenn es dort heiBt -fj ydp

l Ta ( a ydp t; xaipov fe'/ooca, dXaawwv *(j ,
Bova-rai jjleTCov 1'yxXrjp.a Xocrat, so ist der

\ Gedanke unverstandlick ,
wenn der vorher erwahnte von fruher her vorhandene

S Zustand des gegenseitigen MiBtrauens (t9)c Be tmapxo’jcrqs Tipfcpov otd Meyap£ac

|
uito<pas odicppov ucpEXelv p,aXXov) erst seit ganz kurzer Zeit besteht. Und konneu

|
denn die Korinther die Ablehnung des kerkyraischen Bundnisses als verhaltnis-

i maBige Kleinigkeit gegeniiber dem megarischen Psephisma bezeichnen? Thuky-

J
dides muB doch gewuBt haben, warum er ausdriicklicb I 103, 4, also nocb nach

8 *
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tigen und aktiven Eorintbern herausgearbeitet
,
nicM so sehr die

wirtscbaftlichen Gegensatze, denen er, obwobl Grobindustrieller,

langst nicbt so viel Bedeutung beigelegt bat wie die Modernen,

wohl aber die Handel, die aus der Ereuzung der politiscben Inter-

essenspbaren entsprangen. So stellt er denn die Wirren von Ker-

kyra und Potidaa als die eigentlicben alttai des Erieges dar, neben

denen er den allbekannten Dualismus nicht besonders vorfiibren

zu miissen glaubt.

Er konnte um so eber so verfabren, als nocb der Nikias-

friede zu beweisen scbien, dab der Dualismus an sicb nicbt not-

wendig zu einer gewaltsamen Losung drangte. Aber allmablich

riickten die Ereignisse von 431' bei der groberen zeitlicben Ent-

fernung von selbst in eine andre Perspektive, und als dann der

neu ausbrechende Krieg sicb bald zum Kampfe auf Leben und Tod

auswuchs, da entschwanden die einst so bedeutsamen ahica dem
Auge des Historikers immer mebr und riesengrob erbob sicb da-

binter der Gegensatz der Grobmaebte, und wenn er noch in der

Eerkyraerrede I 33, 3 die Eriegsbetze der Eorintber xnit dem

eigenen, aus der Purcbt vor Atben entspringenden Eriegswillen

der Spartaner koordiniert hatte, so wurden jetzt die Differenzen

zwiscben Atben und Eorintb fur ibn zu bloben Rechtsgriinden,

die man wobl in den letzten diplomatiscben Yerbandlungen vor

dem Eriege im Munde fiibrte, die aber gegeniiber dem unausge-

sprocbenen tieferliegenden Gegensatz garnicbt mebr ins Gewicbt

fielen (I 23, 6 ;
vgl. Scbwartz 2B0). Es ist nur ein Ausflub dieser

veranderten Anscbauung, wenn Tbukydides nacb 404 sich entscblob

die aX^S-sarar/] icpoyaat? des Erieges im ersten Buche ausdriicklicb

klarzulegen. Er bat es getan, indem er nicbt nur eine ausfiibr-

licbe erzablende Partie einarbeitete, die die Grundlegnng und das

Wacbstum von Athens Macbt zum Gegenstande batte, sondern

aucb das grobe Redeturnier in Sparta einlegte, um von den ent-

scbeidenden Eaktoren
,
wie er sie jetzt erfabt zu baben glaubte,

ein anscbaulicbes Bild zu geben.

Damit sind wir auf die schriftstelleriscben Ziele geflihrt, die

Tbukydides mit der Eomposition dieser Reden verfolgte. Urn
iiber sie ricbtig zu urteilen, wird es notwendig sein auf die viel

404, den korinthischen HaB gegen Athen von der Besetzung Megaras Ler datierte.

IJnd wenn die Iiorintlier 41, 2 auf den Dienst verweisen, den sie den Athenern
vor dem Xerxeszuge durch Stellung von 20 Kriegsschiffen geleistet liaben, so

Mnnen sie doch wirklich fiir die Triibung des guten VerMltnisses auf 459 zu-

ruckgreifen.
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erorterte Stelle I 22 nock einmal einzngehen ; Kal oaa [xsv Xdycp

sIttov sxaoTOt 7] [xsXXovtsc rcoXsfXTjaeiv 7j sv ccdt$ 7]§rj ovtsC) xa^e7C°v 'rtjv

axpifietav aoTY]V tcov Xsx&svtcov §ia[iV7]fxoveoaai tjv IpLoC ts oSv aikoc
7]>coDaa xal xocc aXXafl^v iro-frev sjioi aTcayyeXXoociv

, &<; S’ av sSdxoov,

exaaToi Ttspi tcov alsi rcapoVTcov Ta Ssovta [xaXiaTa eircelv, lxop,ivcj)

ozi lyyoTaTa zfj<; Co^7rdo7]c yvckp/qs tcov ScXrjd'obt; Xsx$b'vt(ov, ootcos stpTjmi •

toc S
5

epya t&v Tcpocx'S’sv'ccov sv Tip 7roX£[up ob% sx tod TcapoctoxoVTos tcov-

ftavo^evoc 7)£uoaa yp&pstv oo§
5

&<; spl eSdxst, aXX’ oiq zb abzbq Ttaptjv

xal <Ta> rcapa to>v aXXcov oaov Sovatov axpi^stcf Trspl Ix&otod Itcb^sX-

fl'Av. Man pflegt Her jetzt in dem anf die Reden beziiglichen

Passus den Akzent auf die negative Seite zu legen nnd die Er-
klarung keransznlesen, Thnkydides konne nickt denWortlaut mit-

teilen und nekme darmn besondere Freiheit jFar sick in Anspruch.

Das ist schon formell nnznlassig, weil naturgemaB bei der durch

piv—

S

b eingeleiteten Parataxe das Gewicht anf das zweite Glied

S’ av ISoxoov jxoi xtX.) fallt. Es sprickt dagegen aber anch die

mit bewuGter Sckarfe durckgefiikrte Parallelisiernng der Xoyoi mit

den epya 1
). Denn diese drangt dem Leser die Anffassnng anf:

Die bei den epya notwendig zn erstrebende Exaktkeit der Wieder-

gabe (oaov Sovatov axpi]3 sxcf rcepl ixaGToo §7is£eXdckv) ist an sick anck

bei den Xdyoi zn wiinscken nnd kier nnr praktisck zn sckwierig

(XccXercov ttjv axpt|3etav jxdtyjv t&v XsxIBvtcov 8ia[xv7]p,ovsDoat tjv)
2
).

Deskalb muB dem snbjektiven Element, das dort verpont ist (obS
9

(be l[xol ISoxst) kier Spielraum gelassen werden (&<; S' dv ISdxoov

[xot ... elrcetv). Wenn aber der Antor nnn hinznfiigt ; sxo[xsvtp ozi

iyyoTaTa ttjs £op.rcaaY]G yvu>^7)^ tcov dX7j&co<; Xs/^^vtcov , so kann der

Leser darin nnr die Absickt seken die Snbjektivitat wieder einzn-

sckranken. Entsckeidend ist endlick folgende Erwagung. Man
vergiBt kente ganz, dafi bei diesem Satze wie in dem ganzen Ab-

schnitt Thnkydides sein Programm im Hinblick anf seine Yor-

ganger prazisiert. Bei Herodot ist dock aber niemand im Zweifel,

daB er seine Reden nack dem Yorbild des Epos als Knnstmittel

betrachtet, die er ganz nack snbjektivem Ermessen anwendet nnd

vollig frei komponiert. Man denke etwa an die Rede, die der Ko-

rintker Sosikles Y 91 iiber den spartanischen Antrag anf Riick-

fiikrnng des Hippias halt: nJetzt kann sick Himmel nnd Erde ver~

1) Aufier dem im Text Erwaknten vgl. nock &v ccbvo; tf-touM zai toT? d'XXoOiv

Tcokev Ep.ol QLizayyiKkovziv und oh te a’!)xo; Trap^v xai <xa> ixapd twv aXXtov. Die Pa-

rallels sprickt fur Steups Erganzung von <xd>.

2) Entspreckend heiiU es im Prooemium des zweiten Teiles Y 26, 6 cclaftocvo-

p.Evoe te T7j f|Xai'a "ical 7tpo5E)(a>v ttjv yva)
t

a7]v onto? d-xptfUc ti eiaofxat.
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kehren, wenn ihr Spartaner die Tyrannen wieder einsetzen wollt.

Daran denkt ihr nur, weil ihr die Tyrannen nicht kennt. Wir

Korinther wissen von denen ein Liedchen zu singen, Bei nns

herrschte einst die "Oligarchic der Bakchiaden. Und yon denen

hieB einer Ampkion . . .
w

,
nnd nun folgt eine lange Geschichte von

der Gehnrt des Kypselos und seiner wunderbaren Rettung, ein

knrzes Wort iiber seine Tyramnis, zwei schone Gesehichten yon

seinem Sohne Periander nnd dann das kurze SchliiBwort
:
„So sind

die Tyrannen. Und die wollt ihr wieder einsetzen ?“ Hier hat

doch gewifi Herodot ebensowenig wie irgend einer seiner Leser

sich die Erage vorgelegt, ob Sosikles in einer politischen Debatte

so sprechen konnte. Er wollte einfaeh seine hlibschen Anekdoten

anbringen nnd machte das wie Homer, wenn er seine Nestorreden

komponierte. Nicht anders steht es aber grundsatzlich auch mit

den Debatten im Kriegsrat des Xerxes, mit den sonstigen Reden *).

Herodot whrde hochlichst erstannt gewesen sein, wenn man ihn

gefragt batte, ob sie denn auch wirklich so gehalten worden seien.

Es war also ein volliges Novum und sollte von den Lesern als

solches empfunden werden, wenn Thnkydides, der ja in der Tech-

nik der Reden an Herodot ankniipfte 2
),

eine solehe Erage anfwarf

nnd gar als seinen Grnndsatz anfstellte, er wolle sieh moglickst

nahe an die Gesamttendenz des wirklich Gesprochenen halten. Es

war also nicht eine Ereiheit, die Thukydides hier fiir sich in An-

spruch nahm; es war die erstmalige Eestlegnng einer objektiven

Richtschnur, an die er sich auch anf diesem Gebiete gebunden flihlte.

Und ebenso wichtig war, dafi er iiberhaupt die Xoyoi mit den epya

in Parallele stellte. Denn damit riickten diese in eine ganz nene

Sphare. Aus bloBen Kunstmitteln nnd Sebmuckstiicken der histo-

rischen Darstellnng wnrden sie zn Objekten der historischen For-

schnng. Ereilich fiel damit der groBte Teil der herodoteischen

\6yoi von selber weg; es blieben auBer etwa den militarisehen

Ansprachen nnr die politischen Debatten. Aber in diesen sah der

Staatsmann der Anfklarnngszeit Vorgange, die historisch ebenso

bedentsam waren nnd ebenso nach bestimmter Methode erforscht

1) Wenn er in einem EinzelfaUe (III 80) ausdriicklich hervorhebt, daB die

Reden wirklich gehalten worden seien
,

so bestatigt diese Ausnahme nnr die

Regel. Dabei bezieht er sich natiirlich auch nnr ganz allgemein anf die Tendenz
der Reden (YI 43), nicht anf die Form.

2) Man denke daran, wie schon Herodot es versteht ein gleichzeitiges Ein-

treffen des Makedonenkonigs Alexander nnd der spartanischen Gesandten und
damit einen Redekampf der beiden Parteien herheiznfuhren YIII 141. Jacoby s.

Herod otos in der Realenz, 494.
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mid dargestellt zu werden verdienten wie die kriegerischen Er-

eignisse.

Man wiirde diesen Sackverkalt kaum verkannt kaben, wenn

man sick nickt bei der Interpretation der Stelle weniger von ihrem

Wortlaut als von dem woklbekannten Ckarakter der tkukydieiseken

Reden katte leiten lassen. Denn kier liegt nnn freilick ein groBes

Problem. Wenn Thukydides die Korintker und Arckidamos iiber

den Yolksckarakter der Atkener nnd Spartaner reden lafit, wenn

er im Dialog mit den Meliern den Atkenern Grundsatze in den

Mund legt, die wokl nack seiner eigenen Ansickt ikre Politik be-

stimmt batten
,

aber niemals von ihnen selber ansgesprocken

werden konnten, kat er sick da „an die Gesamttendenz des wirk-

lick Gresprockenen moglickst nake gekalten? a Die Atkenerrede in

Sparta ist, wie er selber andentet, ganz frei feigiert, die letzte

Periklesrede ganz bewuBt ans jedem kistoriscken Znsammenhang

abgelost und in eine Versammlung verlegt, die nnr den Zweck kat

Perikles sine Rede kalten zu lassen: Was wird da aus dem Ge-

danken, daB die X0701 um ihrer kistoriscken Bedeutung willen

wiedergegeben werden sollen? Hier kilft kein Versckleiern und

kein Harmonisieren
;
wir xniissen einfach anerkennen, daB diese

Reden nickt zu dem I 22 entworfenen Programm passen. Auck

die Ausrede verfangt nickt, Tkukydides babe sein Programm nur

nickt streng innegekalten. Wenn die Komposition der groBen

Redescklackt in Sparta ibre Entstekung der Absickt des Autors

verdankt seine eigensten Gedanken iiber die Ursache des Krieges

durck das Sprackr'okr der kandelnden Personen dem Leser zu

suggerieren, so ist das ein vollig andres Prinzip als die mekr oder

minder freie Wiedergabe kistorisck bedeutsamer Reden. Tkuky-

dides katte einfack seine Leser irregefuhrt, wenn er nack Konzi-

pierung der groBen Redescklackt seine Grundsatze so formuliert

katte, wie es 1 22 gesckieht. So bleibt also nur die eine Mogliek-

keit: Tkukydides kat einen Wecksel in seinen darstelleriscken

Prinzipien vorgenommen
;
I 22 ist zu andrer Zeit geschrieben als

die Redescklackt. Nun gekort diese sicker der jiingsten Sckickt

des Werkes an. Also mufi I 22 aus einem alteren Prooemium

stammen. Wieweit sick dies durck eine Betracktung von I 22

selbst bestatigt
,

werden wir in einer spateren Dntersuckung

priifen. Yorlaufig wollen wir bei den Reden die Probe aufs

Exempel macken.

Ist namlick unsre Ansckauung ricktig, so kat Tkukydides ur-

spriinglick einen groBeren Realismus in den Reden angestrebt als

Herodot und ist erst spater dazu iibergegangen die Reden zu be-



120 Max Poblenz

niitzen
,
am den bandelnden Personen seine eigenen Gredanken in

den Mund zu legen. Dann miissen wir erwarten in seinem Werke
Reden zu linden, die vor Kriegsende verfafit sind und dem Pro-

gramm wirkliek entsprecken.

Tatsacklick trifft beides gleick fiir den Redekampf der Ker-

kyraer and Korintker zn. Es sind zwei Reden, bei denen nickts

auf spate Abfassung, etwa gar nack 404 weist 1
). Die Verkand-

lungen waren gewiB kistorisck so bedeutsam. daB sie verdienten

wiedergegeben zu werden. Inbaltlick ist es bei einer spateren

Darstellung nur natiirlick, wenn die Tatsacke, daB die Verkand-

lungen den Auftakt zum Kriege bildeten
,
ikre Sckatten voraus-

wirft. IJnd wenn Perikles damals sckon den Krieg vom Peloponnes

herankommen sah, diirfen wir uns nickt wundern, daB die Ker-

kyraer, wie das in ihrem Interesse lag, den kiinftigen Krieg als

siekeren Eaktor in Recknung stellen. Die Korintker werden 433

mehr ikre Bereitwilligkeit betont kaben Loyalitat mit Loyalitat

zu erwidern (Ed. Meyer Eorsck. II 310); aber sie bezeicbnen ja

auck 42,2 den von den Gregnern an die Wand gemalten Krieg

ausdriicklick als ungewiB, um daraufkin vor Maflregeln zu warnen,

die ikn kerbeifiikren konnten 2
). End bei der gesamten Erorte-

rung iiber die biskerige Neutralitatspolitik der Kerkyraer, iiber

die Kecktsverkaltnisse, iiber die Vorteile und Nackteile des Biind-

nisses fiir Atken berecktigt nickts zu einem Zweifel daran, daB

Tkukydides die Redner so sprecben lieB, „wie es seiner Ansicht

nack der kistoriscken Situation am meisten entspraclE, und daB er

sick dabei „mogliekst eng an die Gresamttendenz der wirklicken

Reden kielt“ 3
).

Granz aknlick liegt die Sacke aber bei den beiden letzten

Reden des ersten Buekes, die wir sckon vorker der alteren Sckickt

zuweisen muBten. Hier ist freilick das subjektive Element augen-

fallig, wenn Tkukydides den einen Abscknitt nack dem Sckema
der Staaoi Xoyoi komponiert. Aber daB Perikles iiber die Kriegs-

aussickten 432 in dem von Thukydides angegebenen Sinne ge-

sprocken kat, wird wokl niemand bezweifeln. GrewiB ist die

tkukydideiscke Rede auck da keine Momentpkotograpkie
,
sondern

1) 36, 2 wird liervorgelioben
,

daB Kerkyra Durchgangsstation nach Sizilion

und Italien ist, aber nur in dem Sinne, dafi die Athener von dort aus Unter-

stiitzungen, wie sie Sparta aus dem Westen erwartete (II 7, 2), verbindern konnten.

An atlienische Eroberungspliine und an die sizilische Expedition kann dabei nie-

mand denken.

2) Tiber I 33,3 vgl. S. 116.

3) Ygl. z. B. Busolt III 775 ff
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ein Bild, das nur wesentliche Ziige festhalt, und Ed. Meyer wird

ganz das Richtige treffen, wenn er Eorscli. II 385 meint, Tkuky-

dides habe bier eine Anzahl wirklick gekaltener Reden zu einer

idealen Einkeit yerarbeitet. Aber auck dann sind es eben peri-

kleiscke Gedanken, die ikm als Grundlage and Ricktscknnr dienen,

und er konnte das Bewufitsein kaben sick an Perikles’ Gesamt-

tendenz zu halten. Mancke Einzelkeiten wie die Erorterung fiber

die bei Tkukydides sonst garnickt in Betrackt gezogene Anleike in

Delphi und Olympia werden wir auck okne weiteres auf die wirk-

licke Debatte zurfickffihren. Und nock mekr gilt das yon den

fibrigen Teilen der Rede, wo Perikles zu den aktuellen Eorderungen

der Spartaner Stellung nimmt und den Atkenern klarmacht, daB

es sick jetzt nickt um das megariscke Psepkisma sondern urn die

Wgkrung der Souveranitat kandelt.

DaB die' Korintker auf der peloponnesiscken Bundesversamm-

lung eine Rede gekalten kaben, wird auck niemand bezweifeln.

Ob Tkukydides wirklick erfakren kat
,

daB sie damals auck

iiber die Kriegsaussichten gesprocken kaben, oder ob er das als

selbstyerstandlich annakm, laBt sick nickt entsckeiden. Jedenfalls

hat er nickt etwa ikre
.

ganze Rede frei komponiert. Das zeigt

sick klar
,
wenn er mit der Abwagung der Chancen ganz andere

Gredanken iiber die Gefakr, die yon Atken her die Ereikeit der

Hellenen bedrokt, und fiber die Gemeinsamkeit der peloponnesiscken

Interessen nickt ganz glficklich yerbindet. Namentlich was Tkuky-

dides gleick anfangs fiber die Moglichkeit ausffihrt, daB Atken

durck Unterbindung des Seeyerkekrs auck die Binnenlander wirt-

sckaftlick sckadigen kann, fallt so aus seiner sonstigen G-edanken-

sphare keraus, daB man kier den AnsckluB an die aktuelle Rede

als sicker betrackten darf. Schwartz sagt S. 114 mit Reckt, daB

diese Rede zu den am wenigsten gelungenen gekort. Der Grrund

aber ist gewiB nickt der, daB Tkukydides die vortreffliche Ko-

rintkerrede. der ersten Tagsatzung durck eine neue ersetzen wollte,

sondern daB er hier disparate Elemente verband und dabei teils

auf seine eigne Periklesrede Rficksicht nahm teils aber auck Ge-

dankengangen, die ihm an sick fernlagen oder dock nickt aus-

scklaggebend ersckienen, gerecktwerden wollte.

DaB in beiden Reden Tkukydides’ spatere Grrundanschauung

der Krieg sei durck den Dualismus der GroBmackte unyermeidlich

gewesen, nock nickt zum Ausdruck kommt, kaben wir sckon ge-

seken (S. 111).

Lassen sich. die beiden Eedescbichten nuch. i& den folgenden

Bfickern yerfolgen? Von vornkerein werden wir nickt erwarten
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jede Rede bestimmt klassifizieren zu konnen. Immerkin sondern

sich im ganzen wirklich zwei yerscliiedene Typen: Der eine ent-

spricht dem Programm von I 22, der andre zeigt die vollig freie

Teehnik des grofien Redeturniers. Und es kann kein Zufall sein,

dad zur zweiten Art alle Reden gekoren, die wir anck ans andern

Griinden mit Sicherkeit der Zeit nack 404 zuweisen, wahrend jeden-

falls manche, bei denen solcke Indizien feklen sick von selbst zur

andern Gruppe stellen. Zum alteren Typus werden wir okne wei-

teres die Anspracke des Arckidamos II 11 und die indirekte Rede

des Perikles II 13 zaklen ') ,
die mit dem Grundstock der Erzah-

lung eng verwacksen und mit der Periklesrede des ersten Buckes

verbunden sind (S. 112). Ebenso aber anck die vielen andern

Eeldkerrnanspracken
,

die freilick nickt an sick kistorisck bedeut-

sam waren, aber offenbar fur Tkukydides einen integrierenden Be-

standteil der Kampfschilderung bilden, der ikm ermoglickt inner-

halb seines Programms ein Stimmungsbild zu geben und manehes

zum Verstandnis der Situation iSTotige zu sagen (z. B. II 87. 89;

IV 10, Meyer Eorsck. II 337. 382). Hierker gekoren aber wokl

anck die Verkandlungen iiber Plataa III 53—67, die uns okne

einen Ausblick auf Spateres zeigen, wie ,gleick zu Beginn dieses

kelleniscken Bruderkrieges nur Gegenwartspolitik getrieben wird

und kein Verdienst, kein Versprecken aus der Zeit dep Ereikeits-

kriege gilt, ferner der Lockruf des Brasidas in Akantkos (IV

85—87), der so fein auf die Stimmung berecknet ist und so ak-

tuell mit den Garantien fur loyale Durckflikrung des Autonomie-

programms die sanfte Androkung des Zwanges verbindet. Die

Rede, die von den spartaniscken Gesandten in der Pylosaffare ge-

kalten wird (IV 17—20) gibt mit ikren allgemeinen Erorterungen

und ikrem wenig spartaniscken Cbarakter sicker kein Bild der

wirklick gekaltenen; immerkin kann Tkukydides aus dieser sekr

wokl als Grundtendenz die Warnung vor Ubersckatzung eines

Augenblickerfolges, die Maknung zu einem Verstandigungsfrieden,

die Aussickt auf eine gemeinsame Hegemonic kerausgekort kaben.

Zweifelhaft ist die Rede der Mytilenaer in Olympia (III 9—14).

Denn wenn wir auch gern glauben, dafi man sckon damals den
Verrat liebte aber nickt den Verrater (9, 1), so gekt dock die

moraliscke Verteidigung ihres Abfalls namentlick in dem, was sie

1) Bei dieser kann man zweifeln, ob uberhaupt Aufierungen des Perikles zu-

grunde liegen. Aber Tlmkyelides ionnte dock die Aufzahlung der finanziellen und
militarisclien Macbftnittel auch innerhalb der Erzahlung bringen, hatte also zur

Fiktion einer Rede yon sich aus keinen AnlaB.
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iiber das attiscbe Reich ausfiibren, weit liber das binaus, was sie

nacb der Sachlage sagen muBten oder konnten, und erinnert an
Darlegungen des ersten Buches, die der spatesten Zeit angehoren

(10, 2ff. rv I 79, 2. 99). Dagegen greift die eigentliche Bitte um
Hilfe imd ibre Begrlindung (13) liber das Aktuelle nicbt binaus.

Hermokrates 5 Rede auf dem FriedenskongreB von Grela' endlich

(IV 59 ff. )
ist gewiB yon Tbukydides komponiert

,
um seine .Dar-

stellung der sizilischen Expedition vorzubereiten. Aber daB der

weitblickende Syrakusaner 424 die atbeniscke Interventionspolitik

als Hauptargument benlitzt bat, um die Sizilier zum Zusammen-
scblufi zu mabnen, ist nicbt zu bezweifeln. So konnte aueb bier

Thukydides das Bewufitsein baben nacb dem Programm yon I 22

zu bandeln. Auf Abfassung nacb 404 weist nicbts.

Das seckste Buch stellt uns gleicb im Anfang yor ein Pro-

blem. Nikias ist mit seinen Warnungen gegen Alkibiades nicbt

durchgedrungen und yersucbt scblieBlicb die Atbener von der Ex-

pedition durcb unerborte Rlistungsforderungen abzuscbrecken, die

er folgendermaBen begrlindet (20, 1) : em yap rcoXsic
,
&q iy& axoyj

cclc^dvojxcu
,

fxeXXojxsv tsvat, {xey&Xag xai ob&’ dtctjxoods aXX^Xcov cbde

Seopivac [xe'taPoXTjg, fj
av ix ptaioo xiq SooXs laq aa^svoc 1$ p4^ {J-sxdc-

ataaiv ^oepotYj, got av ty]V &pxfy iy]v t)p.si:epav slxotcoc avt
5

iXso-frepias

ftpoaSe^apivac, 'to xe TcX^'flog, a>s iv p.iqt V7]ocp, rcoXXas Tag
c

EXX7]vt5ac.

Es gibt da sieben Stadte, 7rapsoxeDaapivot tote; rcaaiv 6[xoLotpd7uo)<; p.&-

Xiata ty) ^pieTspcf Sovapist, . . . TroXXol p,iv yap oftXixai svetai xrX, "Wer

das liest, bat gewiB nicbt die Empfindung, daB dieselben Punkte

unmittelbar yorber im entgegengesetzten Sinne erortert sind. Und
dock bat Alkibiades, 17, 2ff.

,
gleicbfalls nacb Horensagen (§ 6 H

&v ly<b axoy] alaUd vo jxai) ausgeflibrt: xai tov &q tyjv SixeXiav

xXoov [XT] p.erayiyv&axs'cs &q loci p,syaX7]V §

6

v a [X t

v

ioop^vov. oyXoiq

xe yap ^opp.sixtotc ftoXoavSpooatv at 7cdXeic xai pofSiac l^oocst t&v %a-

Xttc5)V ta? [xsTapoXdtc xai e7i:t§o)(dc. Keiner bat desbalb dort ein

eebtes VaterlandsgefiiM
,

keiner otke ta rcspl xb odojxa oxckoiq l^p-

TOTai ootb xa iv t'g X&pq vofxijxoo; xaraoxsoaic. • • • ^ ®v ^
exaaTot, et xi xa^

5

yjSovtjv Xeyoixo, TTpoar^copotev, ... xai pd)V ooS’

oTcXiTat oot ixstvotc oGOi7csp'xop.7roovrai xtX. x
). Ist es nicbt selts^m,

daB Nikias garniebt auf diese Satze Riicksicht nimmt, wahrend Alki-

biades yorber fortwabrend auf die erste Nikiasrede repliziert batte ?

Hinzu kommt, daB wieder einmal (vgl. S. 109) die ‘Widerlegung

den positiven Bebauptungen 'vorausgeht. So sebeint aucb bier

1) Schwartz 334 verstarkt die Ubereinstinmmng noch, indem er wegen rcoXetc

... xuq 'EXXrjVtoccc (
20

,
2)

schreibt : %al p.T,v gu#’ hnlXxai ocfomep xoirjrouvxat,

outs [ot ofXXot]
w
EXXtjve? Btecpdv7]c?ocv toioutoi ovte? xtX.
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der Schlufi geboten, daB die ganz aktuelle zweite Nikiasrede

friiber verfaBt ist. Zweifellos hatte dabei Thukydides von vorn-

herein 'auch die beiden andern Reden in Aussicht genommen.

Aber daB er sich anch sonst die Ausarbeitung geplanter Reden

far spater aufhob, zeigfc klar die Stelle fiber die Verhandlungen

in Argos V 76. DaB da nnr ein skizzierter Entwurf vorliegt,

wird nach Wilamowitz Herm, XXXVII 308 wohl niemand be-

streiten. ITnd wenn es nun dort heiBt: %cd YsvopudvTjc tcoXXtjc otV'ct-

XoYta? (eko^s yocp %cd 6
3

AXxl[M§7]c rcapdav) wuX.
?

so ist diese bloBe

Nennung des Alkibiades doch vollig unverstandlich, wenn Thuky-

dides nicht die Absicht hatte ihn in einem Redekampfe mit dem
spartanischen Gresandten Lichas auftreten zu lassen 1

). VI 17,

6

wird, wenn der Text richtig ist (dagegen zuletzt Schwartz 334),

die Einheit des siebenundzwanzigjahrigen Krieges vorausgesetzt.

Dann ist die Ausarbeitung der beiden ersten Reden nach 404 er-

folgt. Dazu paBt nicht nur, daB sie in freiester Weise die gegen-

einander wirkenden athenischen Stromungen und die entscheidenden

Personlichkeiten vorfiihren, sondern auch daB sie inhaltlichin engster

Beziehung zu den nach 404 verfaBten Reden des ersten und zweiten

Buckes stehen (Naheres nachher
!) ,

insbesondere als bestimmenden

Faktor den athenischen Yolkscharakter hervortreten lassen, mit

dem die oLTcpaY^oa&VYi unvereinbar ist (9,3; 18,3—7 vgl. S. 107).

Dagegen weist in der zweiten Nikiasrede nichts iiber das Programm
von I 22 und nichts iiber die sizilische Expedition hinaus.

Das G-egenbild der athenischen Verhandlungen liefern die in

Syrakus VI 33 ff. Die Rede des Hermokrates miindet dort in den

Yorschlag aus die Offensive zu ergreifen und die Athener an der

Uberfahrt iiber das ionische Meer zu hindern. Die Breite, mit

der dieser Gredanke entwickelt wird, kontrastiert merkwiirdig mit

der Tatsache, daB er in Thukydides’ Erzahlung nicht die geringste

Resonanz findet. Offenbar handelt es sich um einen bloBen Plan

des Hermokrates, den Thukydides wegen seiner Kiibnheit fest-

halten wollte. Athenagoras geht in seiner Erwiderung weder auf

diesen Plan nock auf die sonstigen Vorschlage seines Gregners ein.

Er beschrankt sich darauf ihm den Grlauben zu versagen und als

syrakusanischer Kleon (35, 2 = III 36, 6) hinter Hermokrates’

Meldung irgendwelche reaktionaren Plane in der inneren Politik

zu wittern. So kommt es
,

dafi diese beiden Reden im einzelnen

einander so wenig entsprechen wie sonst kein thukydideisches

Redepaar. Das spricht nicht dafiir, daB Thukydides frei kompo-

1) Vgl. die ahnlicke Einleituag des Eedekampfes I 31,4: y.araard^ 8s h.~

xh}da<: 1$ dvttXoy^av ^X&ov. y.al ol piv Kep/upcttoi eXecjav toiccSe.
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niert hat, und wenn wir hinzunehmen
,

daB diese Reden, beson-
ders c. 37, aber auch c. 33, 5; 34, 5 die Gesichtspunkte der zweiten
Nikiasrede aufhehmen l

), wahrend sie mit den beiden voraufgehenden
Reden fast keine Beriihrung zeigen, so werden wir sie der alteren
Scbicht zuweisen diirfen. Wenn Athenagoras 36,4 davon spricbt,

die Atbener batten den Krieg im Mntterlande nocb keineswegs
sicker beendet, so konnte sick Thukydides jedenfalls scbon large
vor 404 so ausdriicken. Was freilich Atbenagoras liber die Demo-
kratie vortragt, ist znm Teil ganz frei im Anschlufi an die poli-

tiscben Theorien fingiert (39). — liber die Reden in Kamarina
nnd die des Alkibiades in Sparta wird nachber zn sprecben sein.

Ausdriicklicb sei nocb einmal betont, daB es sick bier nur um
einen Versuck bandelt, bei dem vieles unsicber bleibt. Die vor
404 verfaBten Reden verteilen sick ja aucb gewiB auf einen er-

beblichen Zeitraum nnd werden scbon desbalb dem Programm von
I 22 nicht alle genau in der gleicben Weise entsprocben baben.

Scbarf aber bebt sich von dem bisber besprocbenen eine Gruppe
von Reden ab, die groBenteils dnrcb auBere Indizien in die jiingste

Scbicbt verwiesen werden nnd untereinander in innerem Zusammen-
bange stebend die eigensten Gedanken des Gescbicbtschreibers

bieten. Altere Entwurfe sind zum Teil dnrch sie verdrangt

worden. Aber wieweit diese ansgefiibrt, wie sie bescbaffen waren,

laBt sich ebenso wenig feststellen, wie wir erwarten diirfen in

jedem Dalle Spuren der Neubearbeitung zu entdecken.

Den Ansgang des Perikles bat Thukydides in seiner Darstel-

lung natiirlicb von jeher in seiner Bedeutung gewiirdigt. Aber
daB die jetzige Scbildernng des zweiten Buches, insbesondere Epi-'

tapbios, letzte Rede des Perikles und Epilog, in einem Zuge nacb

404 gescbrieben sind, bezweifelt beute niemand. So mancbe ein-

zelnen Gedanken werden dabei von Perikles herstammen. Er wird

aucb wirklicb die Gelegenheit wabrgenommen baben beim Toten-

fest des ersten Kriegsjahres durch eine Ansprache auf die Stim-

mung des Yolkes zu wirken. Trotzdem ist es Thukydides, der

bier unter dem Eindruck von Athens Fall spricbt, der die Reden

nicbt wegen ibrer historischen Bedeutung einlegt, sondern weil er

1) 37, 1 ouft’ ?7ntous dbtoXouQ^aovxofs o’!>5’ auxofrev Ttoptdfyaop^vouc d pw] <5X£youc

Tivac rcapa ’Eyeaxcucov, oufr
7

OTrXtxas teo7tX7]0etc xot? ^piEX^pois In

\

vetov ye IXftovxccc r*j

20 extr., 21, 1 ; 28, 1. — § 2 p.oXtc ... d rcoXtv exlpav xoaa6t7)v oaca ^opcbcoyaaf

etoiv eX&oiev E^ovxes ^ 28, 2. — § 3 h TraGfl TroXspia SrzeXia (Suffx^CExat yap) rv

21, 1 ; 23, 2. — § 4 obr. £itl tcoXg ijtco xtov ^sxlptuv ifrovxs; ^ 21, 1. —
o5o

5

av xpccx^aai aftxobc zffi y7)c ^yGup.ai ^ 23, 2, — 33, 5 ^ 21, 1.2. — 34,

5

(Sckwierigkeiten fur Verpflegung und Unterkunft bei der langen Seefabrt) 22,
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ganz bestimmte darstellerische Ziele damit verfolgt. "Wir selien

Perikles auf der„H8he seiner Erfolge, wie er nach dem Yerlauf

des ersten Kriegsjahres sein "Werk gesiehert glauben kann; wir
selien, wie er nachker seine Zuversicht aucb gegeniiber dem auBeren

Ungliick wie dem inneren Kleinmut des Yolkes stolz und unbeirrt

festhalt; wir selien endlich, wie sein Tod alle Berechnungen iiber

den Haufen wirft nnd letzten Endes den Untergang Athens ver-

anlaBt. Es ist eine Huldigung vor der Personlichkeit des Perikles,

die um so mehr wirkt, weil Thukydides zwar in diametralem

Gegensatz zu der Anscbauung steht
,

die nur die in der Masse
wirkenden Krafte anerkennt — die sizilische Tragodie ist ja ganz

daranf angelegfc, daB die Peripetie durch das Eingreifen des einen

Gylippos herbeigefuhrt wird; rcapa voaoovov Sopdzooaai fyMvv r.iv-

Sovoo VII 2, 4 —
,
aber eben nur ganz wenige Personlichkeiten so

stark beryortreten laBt.

Aber es ist ja dock nicht Perikles, es ist Athen, dessen Schick-

sal wir miterleben sollen. Und so will uns der Epitaphios mitten
in das perikleische Athen hineinstellen, dieses Athen, dessen GroBe
auch ohne einen Homer in der Nachwelt fortleben wird, und er

will uns den Geist nachempfinden lassen, der in diesem Yolke
lebte. So erhalten wir hier das Bild des Staates, wo das Yolk
sich wirklick selbst regieren kann, weil jeder einzelne Biirger

politische Intelligenz und Schulung genug besitzt, um wenn nicht

durch eigne Initiative so doch durch sein Urteil an den groBen
Entscheidungen mitzuwirken 1

), wo Freiheit und Gleichheit herrscht,

aber der freie Biirger sich aus innerer Uberzeugung der Iiegierung

und dem Gesetz unterordnet und an das Ganze hingibt, wahrend die

Gleichheit gerade den Yorrang des Besten sichert, wo dem In-

dividuum die voile harmonische Ausbildung seiner Personlichkeit

gewahrleistet ist und die Gesamtheit dank dem freien Spiel der
Krafte zu den hochstmoglicken Leistungen auf politischem, mi-
litarischein und kulturellem Gebiete gelangt. Es ist ein Ideal,

das den ganz personlichen Geist des Schopfers nicht verleugnet,
das aber auch nur in seinem Athen verwirklicht werden konnte.
Die Keden des ersten Buches stellten die der Athener der
spartanischen gegeniiber. Hier sorgt Thukydides durch standige
Seitenblicke auf den straffdisziplinierten aber einseitigen eng-

1) 40, 2 |j.(5vot yap t4v xe p7)8ev tiuvoe (sc. t«1v tcoXitixuW) p.z-lyrmo. o'liz ditpay-
jj.ova aXX' ayfpEtov vofu(op.ev, y.al ayroi (Gegs. zu to-; p.ETeyovta, falsch C ol aixot)
7

(
xot zp£vop.ev ye '<] dytupoifieSa dp9to; x4 Kpiypatoe, merkmirdig miBverstanden von

Meyer, Forsck. II 388°.
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herzigen personlichkeitsfeindlichen Militarstaat Sparta dafiir, dad

wir empfmden
,
wie das Athenervolk in der perikleischen Derno-

kratie die adequate Staatsform gefunden hat I
). Und nun sehen

wir auch, wie diese Staatsform fiir die atheniscke yuan; die rich-

tige Tpoipv] gewesen ist 2
) ,

wie sie die hochsten Lebenskrafte zu

entfesseln vermag. Wir glauben es dem Redner, dafi dieses Ideal

auch in die Masse eingedrungen ist, dab das Bewufitsein fiir wahr-

haft grofie Giiter zu kampfen 481 die Gefallenen freudig in den

Tod gehen lieB, und wir versteken den opfermutigen Patriotismus,

der dem Atheneryolk spater die Kraft zum jahrzehntelangen

Durchhalten gab, zu jener Zahigkeit, die in ganz Hellas Staunen

erregte und dem kiiklen Geschiektsckreiber immer wieder bewun-

dernde Anerkennung entlockt 8
).

Aber bat sich das perikleische Ideal auch im iibrigen in der

Praxis bewakrt? Sollen auch wir die Demokratie in demselben

fleckenlosen Glanze sehen, wie sie das Auge ihres Schopfers kier

erschaut? Bald kam die schwere Belastungsprobe der Kriegs-

leiden, der Pest. Kleinmut und Yerbitternng erfiillen die Menge,

kehren sich gegen den Letter der Staatspolitik. Und nun zeigt

uns Perikles’ letzte Rede, dafi das Bild des Epitaphios mit be-

wufiter Unvollstandigkeit entworfen ist. Perikles schweigt dort

davon, dafi die Yolksherrschaft als Korrelat die Leitung des Yolkes

durch seinen Yertrauensmann verlangt. Hier beginnt er gleich

.mit dem, was die Voraussetzuug seiner Verfassung ist, mit der

Notwendigkeit die personlichen Interessen hinter die des Ganzen

zuriickzustellen und mit der Mahnung die Yerantwortung fiir die

politischen Akte, an denen man mitgewirkt — abtoi £ov§lsyvmts xov

rcoXepov 60,4; 64,1 —,
auch im Ealle eines Feklscklages mitzu-

tragen. Yon da geht er dann zu prinzipiellen Darlegungen liber

die Stellung des Volkes zu seinem Yertrauensmann iiber. Der

mufi wie Perikles intelligent, Redner, Patriot und unbestechlich

sein. Dann soli das Yolk ikm folgen, dann mufi es aber auch mit

ihm die Konsequenzen tragen und darf ihm nicht dadurch dafi es

sich yon augenblicklichen Stimmungen beherrschen lafit, die Durck-

fiihrung seiner Politik unmoglich machen.

X) Wenn Perikles von den Grofitaton der Vater ganz absiebt, so ist das

natiirlich in der Teudenz seiner Rede gegeben. aber dock durcb die Ausfiibrung

iiber die Perserkriege I 73, 4 erleicbtert. 41, 8 oSte -zm bizy-cyi y.ardf tbs 06x

biz dijftov ctpyexat weist, direkt auf I 75, 1 zuriick.

2) II 61,4.

3) II 65,12; YII 28,3; IV 108,4 vgl. VIII 2; V 14,3.
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In der Selbstbestimmung des Yolkes liegt also eine Ver-

pflichtang, and diese wiegt um so schwerer, je holier des Yolkes

Streben geht. Und nan folgt eine Schilderang, die Perikles aus-

driicklich als Erganzang seiner friiheren Rede bezeiehnet *): Athen

darf das stolze BewuBtsein haben, dafi es die See and damit die

balbe Welt beberrscbt and keinen Feind za fiirehten braacht.

Aber allerdings darf es auch die Mliben and Opfer nicbt scheuen,

die zar Aafrecbterbaltang der Macht notig sind. Ein Aafgeben

des Reiches ware nicht angefabrlicb and eines bocbgematen Yolkes

nnwiirdig. Die GrroBe des Yaterlandes muB Widerstandskraft

gegen alle Scbicksalsscblage geben.

So zeigt ans diese Rede die auBere GrroBe Athens in nenem

Licht, sie erganzt aber aach das Bild, das der Epitaphios yon

der inneren Verfassang gab. Neben die Rechte and Freikeiten

der Burger treten hier die Pfiichten, das notwendige Verantwor-

tangsgeflihL IJnd plastisch wird ans vor Aagen geffihrt, wie die

perikleiscbe Demokratie einen leitenden Staatsmann yoraussetzt,

dem das Volk aas freiem Ermessen zustimmen kann, dem es aber

grade aach in schwierigen Lagen trea bleiben muB, wenn eine

stabile Pelitik moglicb sein soil. Perikles gelingt* es noch die

Menge bei seiner Politik festznhalten
;
aber seine Stellang ist er-

schiittertj and wenn man ihn aach, orcep <piXel opuXos rcoieiv (65,4),

bald wieder zam Strategen wahlt, wie wird es gehen, wenn ein

Mann yon seiner iiberragenden GrroBe fehlt?

Die Antwori gibt der Epilog za Perikles’ letztem Aaftreten

(II, 65). Mit gewohnter Konzentration beschrankt sich Thakydides

aaf das TJrteil fiber die perikleiscbe Eriegspolitik. Aber daza ge-

hort eben, dafi nach Perikles’ Tod kein zweiter Perikles aafstand.

Er hatte die Ziigel fest in der Hand gehalten, war der Regent
des freien Yolkes gewesen. Nach ihm warde das Yolk selbst Re-

gent. Seine Nachfolger waren nicht mehr Staatsmanner sondern

Parteifuhrer, die yon personlichem Ehrgeiz and Vorteil bestimmt

warden 2
), die um die Ghmst der Menge bnhlen mafiten and ihr

1) 87]Xo)GW 8£ V.at T00£, fi [J,ot OOXEITE out’ Ctt)TOl TTtblTOTE EvOliJJLYj&YjVOCt imap^ov

6(xtv fXEyE&ouc ig t)]v ap^tv °^'r’ T0^ X^yots o58’ av vuv i^prjCdt[j.rjv

v.op7iw8sGtepav IpvTt T7)v rcpoGTrofyciv, e£ jay] xtX (Das letzte Glied ist hinzuzu-

nehmen. Zu o5t’ dy<b kann aas sachlichen Griinden unmoglich dvE^u^^v erganzt

werden) 62, 1. Im Epitaphios yermeidet Thukydides iiber das Reich zu reden.

40) 4 ist von Ed. Meyer falsch darauf bezogen. Ygl. Rohde
,
De Atheniensium

imperio quid quinto quartoque saeculo sit iudicatum Gott. 191S p. 30.

2) 65j 7. Gemeint sind nicht die oligarchischen Coterien, wie Schwartz 241
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die eigentliche Leitung iiberlieBen. Damit wurde die Durchfuh-

rung von Perikles’ Kriegsplan vereitelt, jede zielbewuBte Politik

ausgeschlossen
,

das perikleiscbe Ideal zur Karrikatur verzerrt.

So wird uns die Entwicklung mit ein paar Stricken skizziert. Das
ansfiihrliche Gremalde bringen die Verhandlnngen fiber Mytilene

HI 37 ff.

Heben Perikles batte nie ein anderer eine JEtede erbalten.

Jetzt sucben zwei Manner auf die Entscheidnng des Volkes einzn-

wirken. An Stelle des Perikles ist, so horen wir ausdriicklieh

gleich 36, 6, Kleon als Vertrauensmann der Merge getreten. Aber

wie groB der Abstand zwiscken beiden ist, das m&cht uns Thuky-

dides sarkastiscb gerade dadurch ffiblbar, daB er Kleon mitWen-
dungen operieren lafit, die er Perikles abgelausctt hat. ’Ey^ 6 aotd?

siput hatte Perikles II 61,1 wie I 140, 1 erklart, nm seine uner-

schiitterliche staatsmannische Tlberzeugung dem Stimmungswechsel

der Masse gegenuberzustellen. ’Ey<5> <5 autoc elju erklart Kleon

38, 1, nm zu dokumentieren, daB er zwei Tage hintereinander die-

selbe von blinder Leidenschaft diktierte MaBregel empfiehlt. Erei-

lich begrfindet er diese mit dem Wort des Perikles xopavvCSa systs

vqv apx'i]v (37, 2 = II 63, 2). Aber wenn er dieses so auslegt,

Athen mfisse ein Schreckensregiment ffihren nnd, um alien Biind-

nern etwaige Abfallsgeliiste auszutreiben, die mytilenaisehen Demo-

kraten ebenso grausam bestrafen wie die Oligarchen *),
macht ihm

der kfihle Kechner Diodotos die Kurzsichtigkeit solcher Politik

mit dem Hinweis klar, daB der Trieb zur Ereiheit, der in der

menscbUchen Natur ebenso wurzelt wie der Herrschertrieb des

Starkeren, dnrch keine Abschreckung zuruckzndammen sei (45).

IJnd wenn Diodotos darans die Eolgerung zieht, eine klare Inter-

essenpolitik mfisse versuchen prophylaktisch dnrch einsichtige Be-

handlung der- Bundner, insbesondere durch Begiinstigung der

athenerfreundlicken Demokraten dem Abfall zu begegnen (47), so

ist das gewifi im Sinne des Perikles, dessen mafivolle Bfindner-

wegen YIII 89,3 glaubt, sondern offenbar dieselben Leute wie in § 11, also die

um die Fuhrerstellung ringenden Demagogen, also doch vorwiegend Demokraten.

Schwartz beriicksichtigt im ganzen zu wenig die Erg&nzung, die der Epita-

phios in den folgenden Partien erbalt, und ist deshalb zu sehr geneigt Thukydides

zum Apologeten der Demokratie iiberbaupt zu. machen.

1) Abnlich ist es, wenn Perikles II 63,2 erklart: „Ihr konnt euer Reich gar-

nicht mehr aufgehen und nach der Pazifistenweisheit in tatenloser Ruhe die Arete

suchen (si' xi« zod x<58e b x<p roxpo'vxi 8e8ub« dnparpoaiv^ dvopar«&‘'Cs™0“ und Kleon

40,2 daraus fur den Einzelfall ableitet: „ihr mfifit an den Mytilenaeern ein

Exempel statuieren vj raolsa&ai xijs Apyjfi zai 8z xou dztvSovoo dvSpaYaftksatlat.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil. -hist. Klasse 1919. Heftl. 9
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politik tins nicht nmsonst I 77 vorgefiihrt worden iat. Aber nitr

mit knapper Mehrheit, nur in der zweiten Abstimmung gelingt es

Kleons Gefiiblspolitik zu verbindern x
).

Gebt sehon dieser Absohnitt weit iiber die aktuelle Debatte

hinaus, so nocb mebr die scharf dayon gesonderten Teile beider

Reden, die sicb mit der inneren Politik Athens beschaftigen 2
).

Beide ergeben ein einbeitlicbes Bild davon, wie sicb das Ver-

haltnis der Menge zu den Piibrern seit Perikles’ letzter Rede ge-

staltet bat.

Die Menge macht jetzt Ernst mit der Selbstregierung des

Volkes. Sie ist nicbt mebr gewillt sicb mit der Beurteilung der

Vorscblage zu begnligen und einzelnen Yertrauensmannern die

Leitung zu iiberlassen. Jeder einzelne Biirger fiih.lt sicb zum Po-

litiker berufen oder glaubt jedenfalls kliiger zu sein als die

Redner (38, 6 ;
37, 4 ;

43, 4) und die scbwierigsten Fragen von sicb

aus entscbeiden zu konnen. Der Yerantwortung, die er damit auf

sicb ladt, ist er sicb nicbt bewufit; dafiir ist er um so mebr be-

reit diese im Falle des Mifilingens dem Redner zuzuscbieben

(43, 4. 5). Diesem bringt er kein Yertrauen mebr entgegen, son-

dern bat ihn stets im Yerdacbte personlicber Interessen, sodafi es

aucb fur den 'W’ohlmeinenden nur auf Umwegen moglicb ist dem
Yolke zu niitzen (43, 2. 3). Die Redner selber aber sind nur nocb

Parteiftibrer
,
nur bedacbt ibre eigene Stellung durch alle mog-

lichen Konzessionen zu sicbern und die Konkurrenten aus der

Gunst der Menge zu verdrangen. Dabei bat naturlicb der den

grobten Erfolg, der die beste Witterung fiir die Instinkfce der

Masse bat. End diese, die sicb so iiberlegen diinkt, fallt gerade

dadurcb dem skrupellosesten Scbreier zur Beute. Es ist wieder

ein beibender Sarkasmus, wenn Tbukydides diese Erkenntnis keinem

andern als dem fanatiscben Demokraten Kleon in den Mund legt

1) Schwartz S. 140 faJ3t das Verhaltnis zwischen Perildes’ und Kleons Rede
umgekehrt auf und meint, Thukydides habe zuerst in der Kleonrede „die iluBersten

Konsequenzen des Machtstaates in der Absicht formuliert, sie schon durch die

Person dessen, der sie vertrat, zu disbreditieren“
;

erst nach 404 sei er dazu ge-

kommen „die antimoralischen Satze
,

mit denen er ehemals einen ihm perscinlich

verhaBten, nach seinem Urteil politisch und militarisch unfahigen Hetzer eharak-

terisiert hatte, seinem Perikles als staatsmannische Axiome in den Mund zu

legen“. Nach meinem Empfinden ware das nicht nur eine „ungeheure Wandlung 11

,

sondern eine psychologische Ungeheuerlichlceit, und diese brauchen wir nicht an-

zunehmen, wenn wir, wie im Text geschehen, zwischen dem Satz xupawtSa Zyjzxz

xi)v dp}d)v selbst und den von Kleon (und Diodotos) daraus gezogenen Folgerungen
unterscheiden.

2) B7. 8 rv 42. 3. 39. 40 rv 44—47.
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(38, 4. 5). Der ist es auch
,

der sich za der yon Archidamos ge-

priesenen spartanisclien Sopkrosyne bekennt, wo die Masse das

BewuBtsein ikrer d-irak la. kat nnd deskalb sick willig den Gresetzen

fiigt (37, 8.4 rv I 84, 3), wakrend das Palladium der perikleischen

Demokratie, das freie Wort (II 40, 2. 3), ikm verdacktig ist, weil

es der Yernunft statt der Leidensckaft zum Siege verkelfen konnte,
nnd gerade durck seinen Gregner in Sckntz genommen werden mufi

(42, 2 gegen 38). „Die Demokratie ist unfakig zur Herrsckaf
und zu zielbewuBter konsequenter Politik, weil sie sick yon Leiden-

sckaften leiten oder von Rednern besckwatzen laBt“, so faBt der

Demokratenfiikrer sein Urteil zusammen (37, 1—3’
;

38).

Die besprockenen Reden bilden eine Serie yon Bildern, die, in

einem Znge entworfen nnd zn einkeitlicker Betracktung bestimmt,

die Entwicklnng der atheniscken Demokratie vor Angen fiikren,

wie sie sick vor dem Greiste des Historikers darstellt. Hinzn tritt

die Verkandlnng vor der siziliscken Expedition, wo es sick freilick

nickt so sekr urn die allgemeine Grestaltung der inneren Yerkalt-

nisse wie nm die wicktigste auBenpolitiscke Entsckeidung des

Krieges nnd urn die Eiikrer, die sie kerbeifiikren
,

kandelt. Al-

kibiades ist es
,

der kier in den verkangnisvollen Gregensatz zu

Perikles’ Politik tritt, indem er dessen Satz, Anfgabe der Mackt

sei fur Atken unmoglick, zn der von Perikles wie von Tkukydides

gemifibilligten Eorderung standiger Macktsteigerung iiberspannt

(VI 18, 3 gegen II 63, 2). Aber es liegt dock etwas Ricktiges in

dem bedeutungsvollen SckluB seiner Rede (18, 6. 7): „Fnr ein Yolk

wie das atkeniscke ist kein Stillstand moglick.
5
A'rna'(

rp,oa6vrj be-

dentet ihm den Tod.“ Und wenn Arckidamos I 84, B die Uber-

zeugung ausgesproeken katte, Sparta diirfe die gesckmakte Sckwer-

falligkeit nickt aufgeben, so darf mit demselben Reckt Alkibiades

kier erklaren, Atken konne nickt anders als eine seinem Cka-

rakter gemaBe Politik treiben, auck wenn das ins Unkeil fiikre

(18, 7). Darin liegt die Gxofie, darin die Tragik des Yolkes, Und

der Typus dieses kockstrebenden kochbegabten Yolkes ist Alki-

biades. Auck der bernfene Eackfolger des Perikles? V5n den

vier Eigensckaften
,

die dieser II 60, 6 vom Staatsmann fordert,

werden wir Intelligenz, Redegabe
,

Unbestecklickkeit Alkibiades

gern zugesteken. Auck auf das tpikoKoku; erhebt nnter deutlicher

Bezugnakme Alkibiades selber in Sparta VI 92, 2 (piXoTroXfe jrote

ooxfiv sTvat) Anspruck. Aber wakrend Perikles auck die Undank-

barkeit des Yolkes ertrng, erklart Alkibiades (92,4): ts cpika-

scoXt obx sv dSt7.o5p.ai sy_a>, aXV lv tp dotpaXw? iTtoXtceo'&YjV nnd leitet

darans das Reckt fiir sick ab zum Landesfeind iiberzngeken, nm
9*
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die Heimat nack seinem Willen zu zwingen (xai wikonokiq obtoq

op&wc, ok/ 6? av tJjv iaotoo a.o'vmq axoXeaa? jjutj Inx-g, aXX’ §c av £x

xavtoc -cpoTtoo 8ta rb imkop.eIv Ttstpad^ aorijv avaXapstv). Das Natur-

reckt des Starkeren, das den Grundsatz der atkeniscken Staats-

politik bildet (I 76, 2 ;
Y 105, 2) ,

kekrt er als Individuum gegen

den Staat, der in seiner Yerfassung dem Individuum moglickste

Bewegungsfreikeii sickerte. In Athen nennt Alkibiades natiirlich

die Demokratie noch nicht eine ojroXo'j'oupivT] avota (YI 89, 6), aber

daB er die demokratische laorqq fur sick personlick nickt anerkennt,

daraus mackt er sckon jetzt kein Hekl (16, 4) ,
und es ist sckon

ein ricktiger Instinkt, wenn die Menge im Gegensatz zum peri-

kleischen Ideal (II 37, 2) seine privaten Extravaganzen mit Arg-

wokn betracktet und in ikm den xopavvixoc avVjp wittert (YI 15;

60, 1 ; 53, 3). Aber wenn das Yoik nun, den Einflusterungen der

Gegner nachgebend, gerade im entscheidenden Augenblick den

Mann von sick stofit, der die Seele des gewaltigen Unternekmens

ist, so ist es wieder eine Tragik, daB der Selbsterhaltungstrieb

der atheniseken Demokratie zum Selbstmord des atkeniscken Yolkes

fuhrt (II 65, 11)
,

).

,

Unmittelbar vor die siziliscke Expedition fallt die Verhand-

lung mit Melos, in der die Atkener aus dem Naturrecht des Star-

keren am brutalsten und unverkiilltesten die Eolgerungen zieken.

Es ist die Gewaltpolitik Kleons, von den Bundesgenossen auf die

Neutralen ubertragen

2

) und nur darin verschieden, daB nickt

blinde Leidensckaft sondern kixhle Berecknung sie bestimmt. Nie-

mals kat Tkukydides den Gegensatz von Sixatov und £o[i<pepov so

sckarf kerausgearbeitet. Selbstverstandlick sind es nickt die

Athener von 416, es ist der Geschichtsckreiber selbst, der kier das

Wort fuhrt (vgl. S. 119). Nickt als macckiavellistiscker Staats-

lekrer 8
). Es liegt ja auck keineswegs so, dafi er selber das athe-

1) Die erste Alkibiadesrede muB wegen VI 17, 6 nach 404 verfaBt sein
;

vgl.

S. 124. Fur die Rede in Sparta hat Schwartz 187 ff. erwiesen, daB dieser Ver-
such den EinfluB des genialen Mannes auf die spartanische Politik und Krieg-

fuhrung zur yollen Anschauung zu bringen nicht zum crspriinglichen Entwurf des
sechsten Buches gehOrt. DaB sie erst nach 404 komponiert ist

,
scheint mir ge-

rade wegen der in dem so merkwurdig betonten ifCkoitoktt liegenden Beziehung.

sicher. Ein Hinweis auf die karthagische Gefahr (Schwartz 213) kann absicht-

1’ch ferngehalten sein.

2) Genau wie Kleon erwarten die Athener auch hier durch ein Schreckens-
regiment die Abfallsgeliiste der Untertanen niederzuhalten (V 99). Das Recht des

Starkeren V 105, 2 = I 76, 3, vgl. IV 61, 5.

3) Diesen Gesichtspunkt kehren v. Armin, Gerechtigkeit und Nutzen in der

griechischen Aufklarungsphilosophie, Frankfurt 1916 und Schwartz zu stark her-
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niscke Yorgehen als politisck king und wirklick lofiyspov kinstellt.

Yielmehr lafit er deutlick durchblicken, dafi dieses ebenso wie das
groBe siziliscke tJnternekinen im Widersprmk zu dem perikleiscken
Grnndsatz apx^jv ptf) sTmtTaaftai stekt (97 e£<o %ai tod 7cXedva>v #p£at

cf. 91,2), nnd der geringe Zuwacks an Macht nnd Prestige kat
schwerlick in seinen Angen den HaB aufgewogen, den, wie er aus-

driicklick keryorkebt
'
(95) ,

Atken in ganz Hellas ernten muBte.
Nicht nmsonst ziekt er anck die Moglichkeit in Betrackt, daB die

Gewaltpolitik sick einmal gegen Atken selbst kekren werde (90).

Wakrsckeinlick sollte die meliscke Yerkandlnng in den Debatten
liber das Sckicksal des gefallenen Atken, auf- die 91 sicktlick hin-

gedentet wird (Sckwartz 139), ikr Gregenbild erkalten. Tknky-
dides will nns also nickt etwa durek den Mnnd der Atkener Lekren
geben 1

); er will den Greist zeicknen, in dem die atheniscke Politik

damals gefiikrt wnrde. Aber eine bestimmte Tendenz nnd ruck-

wartsgericktete Betracktnngsweise fliklt man freilick, wenn gegen-

tiber dem moralisierenden Grezeter liber Athens Brutalitat gezeigt

wird, daB Spartas Politik genan yon den gleicken Grrundsatzen

bekerrsckt war (105,4—110; Sckwartz 144).

Das Gregenstiick zu dieser Yergewaltigung der Nentralen lie-

fert endlick deren XJmwerbung in Kamarina. In direktem Zitat

yon Y 89 erklart' anck dort der Atkener gleick YI 83, 2 auf alle

sckonen Redensarten verzickten zu wollen. Das Swatov wird wieder

ganzlick ausgesckaltet 2
) und nur das £o|npspov soil sprecken. DaB

das Biindnis in ikrem Interesse liegt, soli allein die Kamarinaer

zum AnsckluB an Atken treiben
;

das woklerwogene Interesse fukrt

aber auck die Atkener yon selbst dazu die Selbstandigkeit der

yor. GewiB will Tkukydides ein nutzbringendes Werk scbaffen, aus dem die Nach-

welt lernen soli. Aber er tut das nur als Historiker, indem er die realen Krafte

vor Augen fukrt, die das geschicktliche Werden bestimmen. Kormen gibt er nicht.

Und wrenn z. B. spater sick irgendwo die Situation von 416 wiederholt und dann

die schwacliere Partei in ldarer Erkenntnis der Sachlage sick zu dem Grundsatz

der Melier bekennt: rjiuv ye tois ext IXeu^pots TzoWq xootoTrjs xai bzOda p/)] ttgcv trpo

tou BouXeucrat e7re£e\$eTv (100), so wird der Gesckicktsckreiber das nicht einfach als

politiscke Dummkeit abtun, sondern als Handlung, die aus dem ekrliebenden Cha-

rakter des Yolkes entspringt, so gut wie es etwa fur das Atkenervolk unmoglich

ist ein beschaulickes Kleinstaatdasein zu fristen. Er weiB, was die nationals Ekre

fur ein Yolk bedeutet (I 122,3; 144,3 u. 6.) und kat auck der Unbeugsamkeit

der Plataer die Sympatkie nickt yersagt,

1) Wir diirfen bier ebenso wenig wie in den platoniscken Dialogen den einen

Partner fur das Sprackrohr des Autors kalten.

2) Die Kamarinaer berufen sick 88, 2 natiirlick auf das Bratov, um ikre Neu-

tralist zu recktfertigen, folgen aber ausscklieBlich dem £up.cp£pov (88, 1).
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Neutralen zu ackten und im Gegensatz zum Osten die Freikeit

etwaiger Bundesgenossen zu wakren, da diese als Bollwerk gegen

Syrakus notwendig sind. Das sind Erwagungen, die sekr einleuck-

tend klingen. Aber die Kamarinaer wissen, warum sie trotz Hirer

atkeniscken Sympathien den AnschluB ablehnen (88, 1). Tatsach-

lick wollen die Atkener eben nickt blofi Sicberkeit yor Syrakus,

sie wollen die Herrsckaft fiber Sizilien, und wenn sie das in ikrer

Bede weit yon sick weisen (86,3), so zeigen sie nur dieselbe

Skrupellosigkeit wie yorker, wo sie ikr Reckt auf die Bekerr-

sckung der Ionier daraus kerleiten, dafi diese im Bunde mit den

Persern kerangezogen seien, um die Mutterstadt zu unterwerfen

(82, 3. 4). Das ist eine Yerdrekung der von den Atkenern selber

in Sparta gegebenen Darstellung (I 75), die uns um so mekr

auffallen mufi, weil jene Darstellung hier ausdrficklich zitiert

und kurz referiert wird

1

), Die Rede ist also auck erst nack

404 yerfafit und im Hinblick auf die fruheren Beden frei ge-

staltet.

Es sind Tkufeydides’ tiefste und eindruckvollste Beden
,

die

wir eben durchmustert kaben. Sie steken, wie wir saken, alle in

einem inneren Zusammenhange untereinander
,

einem Zusammen-

kange, der nickt im Stoff, nickt in den wirklick gekaltenen Beden

gegeben ist, sondern in den subjektiven Absickten und der ganz

personlicken Geschicktsauffassung des Autors. Damit ist gesagt,

dafi die Ausfuhrung und wokl auck die Konzeption dieser Reden
nickt durck die Absickt bestimmt ist das wirklick Gesprockene

mekr oder minder frei wiederzugeben
,
und es bestatigt sick von

neuem, dafi Tkukydides einen Wecksel in seinen darstelleriscken

1) 82, 3 dvdyx7] xcu rapl xvjc dpxxjs sketv ib<; £?xoto)s tfyopev ^ I 73, 1 BxjXutocu

a)C o5xe cmixoxtus f^opEY d xexxyjpE&a xxX. — 83, 1 «vb
T

&v d^iol xe 6'vxes dpa dp-

^op.ev, 8'xt xe vcamxdv 7rXeitfxdv ts xai :rpo$up(av dtapdcpaataxov Trapeaxf5p.e^a h xou?

"EXXtjvccs xccl otdxt xat x<p Mr^op £xo£pa)s xooxo Spume? o&xoi' T?)p5? Ij3Xa7txov, dpa oe

Tqs upo? neXoTrovwja^ou? dpeydpevot. Hier sind Gedanken axis I 75, 1 ;
74, 1

;

75,4 zusammengedrangt
;

das a&oi am Anfang ist dabei, wo die Vorwurfe gegen
die Ionier vorhergehen

,
weniger begriindet als I 75,1, wo der Abschnitt liber

Athens Yerdienste im Perserkriege mit den Worten abgeschlossen wird:
7ApJ

hi; to l kpev, & Acrxe8cap.dvi.cK, xal TtpoO'up^as keyct 17)? xdxe xat yvujpirj? fjuv&ieu)?

dpx^js ys yjs £X0Pev "EXX-qat
pfy

ouxto? ayav l7ctcp$dvu>? 8caxeTa$ca; — Wenn 82,4
die Athener den Ioniern vorwerfen o6x exdXprjcav dTtocjxdvxe? xd o£xeT« cp$etpat

i&CTrep ^pet? exXtixdvxe? xfyv TtdXiv, so ist das eine tJbertragung aus 174,2. Nachher
kniipft rcacn oe dvendp&ovov X7jv itpoc/jxouaav cwxYjpfav £x7top£Cecd)cu (83, 2) ebenso
wortlich an I 75, 5 und 82, 2 an. —

Im ganzen sind die Grundgedanken der spartaniseken Athenerrede in VI
82—88,2 in weniger naturlicher Polge zu einem einleitenden Teile komprimiert.
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Prinzipien bei den Redeii vorgenommen hat. Andererseits ergibt

sich nun die Erklarung fiir diesen Wandel von selber. Der Ge-

schichtschreiber hat von einem bestimmten Zeitpunkt an das Be-

diirfnis empfunden seine eigenste Auffassung von den wirksamen

Faktoren der geschichtliehen Entwicklnng den Lesern eindring-

licher zu suggerieren, als das durck die bloBe Erzaklung oder

durch Reden geschehen konnte, die sich moglichst nahe an die

Gesamttendenz wirklich gehaltener Reden hielten.

Aber waruxn hat sich ihm nun gerade naeh 404 diese Notwen-

digkeit "freierer Eomposition aufgedrangt ? Schwartz hat das Yer-

dienst mit aller Energie darauf hingewiesen zu haben, wie sich

nnter dem Eindrnck von Athens Eall Thukydides’ Geschxchtsanf-

fassung verschob, wie seinWerk im Kampfe mit den Stromungen,

die er bei der Heimkehr vorfand, einen apologetischen Charakter

annahm (bes. 142 ff.). Da waren ja nicht nur die zahlreichen

Eeinde Athens, die in seiner Eatastrophe die gerechte Strafe sahen.

Da waren in Athen selber die Oligarchen und Lakonisten, die in

der perikleischen Demokratie die Wurzel alles ITngliicks er-

blickten. Da waren die klugen Leute, die nun auf einmal von

vornherein gesehen hatten, daB Athen in diesem Eampfe unter-

liegen mlisse. Da waren die noch kliigeren, die wie Isokrates nach

dem Zusammenbruch des zweiten Seebundes die Machtpolitik iiber-

haupt verdammten und meinten
3
Athen hatte besser getan wie

Megara ein beschauliches und stilles Leben zu fiihren und keine

Macht zu entwickeln, die nur die Eifersucht anderer Staaten und

damit auswartige Eonflikte heraufbeschworen x
). Gegen soleh Ge-

rede emporte sich das politische und historische Verstan&nis des

Mannes, der in der Yerbannung, in der Feme sich den Blick fiir

Athens GroBe bewahrt hatte. DaB Perikles in richtxger Schatzung

der Chancen den Erieg aufgenommen habe und eine zielbewuBte

Durchfiihrung seiner Eriegspolitik nach menscklicher Berechnung

zum vollen Erfolge Jatte fiihren miissen, hatte er schon langst

dargestellt, hielt ek aber doch fiir notwendig es im Epilog auf

Perikles noch einmal mit aller Deutlichkeit auszusprechen. DaB

die Radikalisierung der Demokratie nach Perikles’ Tode an der

Niederlage mit schuld gewesen sei, davon war auch er iiberzeugt.

1) DaB Thukydides bei seiner Rechtfertigung der Beicbspolitikjnehr an

solcbe Leute denkt, als an die extremen Reaktionare, die ihren Parteimteressen

ixn Notfalle auch Athens GroSmachtstellung zu opfern bereit waren (VIII 91, B),

ist an Stellen wie II 63 offenbar. — Garnicht denken dtirfen wir an die Stim-

mung des platonischen Gorgias, die ja Plato selber bei Thukydides’ Lebzeiten

noch ganz fernlag,
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Er konnte aucli niclit leugnen, daG der Ansatz zu dieser Entwiek-

lung in der perikleiseken Verfassung gegeben war, sofern diese als

Gegengewicht zur Selbstbestimmung des Volkes einen Perikles

voraussetzte
,

der mit starker Hand das Yolk leitete 1
). Aber

trotzdem blieb diese Yerfassung ein holies kraftwirkendes Ideal,

das voll zu wiirdigen die historische Gerechtigkeit gebot. TJnd

wenn die Moralisten endlich Athen seine Machtpolitik veriibelten,

wenn kleine Seelen sick niclit entblodeten den Mann zu schelten,

der Athen zum Haupte des gewaltigsten Hellenenreiches gemacht

und ihm fur alle Zeit einen Platz in der Weltgeschichte gesichert

hatte, so drangte es ihn nicht nur zu zeigen, daB die Spartaner

ihre Macht genau so riicksichtslos gebraucht, daB sie, die vielge-

priesenen Befreier yon Hellas, genau die gleiche egoistische Inter-

essenpolitik getrieben hatten — namentlich die Geschichte des

ionischen Krieges konnte das vor Augen fiihren —
,
er wollte vor

alien Dingen eins klarmacken: Macht liegt im Wesen des Staates,

und wenn ein Yolk wie das athenische sich den andern iiberlegen

fiihlt, wenn es kraftvoll und tatenfroh ist, so wird es durch sein

eigenes Wesen dazu gedrangt von dem ewigen Naturrecht des

Starkeren Gebrauch zu macken und imperialistische Politik zu

treiben. Das Prinzip kann iiberspannt werden, wie es nach Pe-

rikles’ Tode geschah. Aber das ware ein schlechter Staatsmann,

der diesem Vorwartsdrangen niclit itechnung tr'dge und ein zum
Herrschen berufenes Volk in einen stillen Winkel fiikrte, wo es

im Schatten der Nachbarn sein Leben fristete.

Manche von diesen Gedanken — etwa das, was Tkukydides

iiber den Volkscharakter zu sagen hatte —
,

liefi sich innerhalb

der Erzahlung vorbringen. Aber zum Hohen Lied auf das peri-

kleische Ideal bot sich yon selbst der Epitaphios, und damit war
auch die Form fur die Darstellung der inneren Entwicklung Athens

wie der in der auswartigen Politik herrschenden Grundsatze ge-

geben. Wollte er freilich dabei seine tiefsten Gedanken aus-

sprechen, so war es notwendig die Eesseln, Mie er sich selbst in

seinem urspriinglichen Redeprogramm auferlegt hatte, abzuwerfen.

Aber der Mangel an historischer &xpl(3eta ward reichlich aufge-

1) II 69, 3 (fesp otixos ijXirt£s) und 60, 1 (zed ^poaoeyojjivio jj.oi xtX.) hebt

Thukydides ostentativ heryor, daB Perikles den Wankelmut der Menge genau vor-

ausgesehen batte. Der Staatsmann ist also fiir diese Sehwache seiner Yerfassung

keineswegs blind gewesen, hat aber dock die Gefakr, die darin lag, unterschatzt.

Schuld daran war seine optimistische Beurt'eilung der Masse, aber ohne diese

hatte er auch sein groBes Werk iiberhaupt nicht gewagt.
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wogen
,
wenn er die freie Komposition der Reden nicht wie He-

rodot zum blofien Schmuck der Darstellung beniitzte sondern als

das Mittel, rnn seinen Lesem das wabre historische, Verstandnis

zu vermitteln.

So hangt der Wandel der stilistiscben Prinzipien anfs innigste

mit dem Wandel in der sacblicben Auffassung zusammen. Da-

durcb gewinnt er ein bistoriograpbiscbes
,

aber aacb ein rein

menschlicbes Interesse. Thukydides strebt ja bewufit nacb einer

niichternen
,

objektiv-leidenscbaftslo sen Darstellung. Wir sollen

yergessen, dab ein Atbener die Geschichte des groBen Ringens

scbreibt. Aber wie sebr dem scbeinbar so kiihlen Manne das

Scbieksal seines Volkes ans Herz greift, das empfindet man scbon

in seiner Erzahlung der siziliscben Katastrophe oder an den

Stellen, wo er mit webmiitigem Stolze immer wieder auf das

zahe Ansbalten des Volkes in den Iangen Jaliren des letzten

Kampfes zu sprecben kommt (S. 127 2
). Aber am starksten wirkt

dock das Etbos,- wie es in den Reden durcbbricbt, die er Ixl tg>

-cotcp(p ctSv ’A'&tjvwv verfafit bat. TJnd gerade beute empfinden wir

wobl am besten, was in dem Vermacbtnis liegt, das sein Pe-

rikles in seinen letzten Worten den Atbenern binterlafit (II 64):

„Was eine bohere Macbt iiber tins verbangt, dem mussen wir

nns flxgen, was die Eeinde uns antun, als Manner tragen. Das

war von jeber die Art unseres Volkes; sorgt, da6 sie aucb bei

uns gewabrt bleibe! Haltet eucb vor Augen: unser Staat bat

sich den grofiten Rubm erworben bei alien Menscben dadurcb daB

er keinem Ungliick wicb, dafi er die meisten Opfer an Menscben-

leben und Menscbenkraft im Kriege gebracbt, daB er die groBte

Macbt erworben bat, die bis zum beutigen Tage die Welt sab,

eine Macbt, die ewig bei der Nacbwelt im G-edaebtnis bleiben

wird, aucb wenn wir jetzt — das ist ja die Natur der Dinge,

daB alles aucb wieder abnimmt — von unserer GrroBe etwas ber-

absinken sollten. Denkt daran, daB wir als Hellenen das groBte

belleniscbe Reicb begriindet, daB wir in den groBten Kampfen

standgebalten baben, im Kampfe gegen alle insgesamt wie gegen

einzelne Stamme, und daB der Staat, den wir bewohnten, in allem

der reicbste und der groBte gewesen ist. Wer kein Ideal kennt

als die tatenlose Rube, der mag das scbelten. Wer selber ener-

giscbes Handeln scbatzt, der wird uns nacbeifern, und wer die

Kraft dazu nicbt bat, der mag uns beneiden. End wenn uns die

Gregenwart HaB und MiBgunst entgegenbringt ,
nun, das ist das

Los aller gewesen, die den Beruf zur Herrscbaft iiber andere in

sich gefiiblt baben. Und wer sicb den Neid durcb die grofiten



138 Max Poklenz, Thukydidesstudien.

Leistungen zuzieht, der hat das Herz auf dem rechten Meek.
Hafi halt niclit lange vor. Der augenblickliche Grlanz und der

Nachruhm, die bleiben ewig im Gredacbtnis.

Dud wenn ihr nun eure Beschliisse faflt, so denket daran, wie

ihr fur die Zukanft eure Ehre sicliert und in der Gregenwart

eucb vor Scbmach wahrt, und erringt eueh beides durch. Willens-

kraft! Yerhandelt niclit mehr xnit den Spartanern! LaBt nicht

xnerken, daB das gegenwartige Dnheil euch driickt! Denn wer
sich vom Dngliick innerlich am wenigsten beugen laBt und aufier-

lich die grofite Widerstandskraft zeigt, der fahrt am besten, der

Staat wie das Individuum.“



Das koptische Kausativ von i
-
„geben“.

Von

Kurt Setlie.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Juni 1919.

Die Worte aTj(j,epov"*§aviei xal atiptov owtaw^oei „beute Ieiht er

unci morgen fordert er zuriick“, mit denen Sirach 20, 14 (15) das

Verhalten eines wankelmtitigen, unzuverlassigen Menseken gekenn-

zeichnet ist, sind in der oberagyptischen (sabidischen) Bibeliiber-

setznng wiedergegeben durcb: iK\K-ce. Sl-nooy itq-TOK-ce

n-pjvcTe (Lagarde, Aegyptiaca S. 140).

Daraus bat Peyr on (Lexicon S. 287) fur tor, das er zu tujr

„anziinden“ stellte, die Bedeutung owtaiteiv erscblossen. Was
sollte dieses tor, ganz abgeseben von dem kanm zu verstebenden

Bedeutungswandel
,
aber wobl fiir eine Bonn sein, wenn es von

-luiK abzuleiten ware? Ein Status pronominalis mit dem Objekts-

pronomen ce ,,ea“, das auf das alte Pronomen absolutum 3. plur.

pjYj
zuriickgebt, anstelle des normalen Suffixes oy ware scblechter-

dings'-nicbt zu recbtfertigen.

Icb glaube, man hat das tok ganz anders zu erklaren. Es

wird darin das bisber unbekannte kopt. Kausativ auf o zu i-

„geben“ mit dem Pronominalsuffix 2. mask. sing, zu erkennen sein.

Der Stamm des Verbums ist dabei nicbt starker verstummelt, als

der des Scbwesterverbums irj „thun“ in der entsprecbenden Eorm
Tpen- : -epoK „veranlassen

,
dafi du tbust <!1

). DaB auBerdem aber

das auf den Infinitiv dj . t
;;
geben“, „veranlassen“ zuriickgebende

1) Vergl. auch die Causativa •s.o „senden“ (d. i. iso) von sm ,,gelien“ (ige)

und tco „tranken“ von swr „trinken“ (cm).
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Kausativelement w mit dem Anfangskonsonanten der davon ab-

bangigen sclm-fForm iok „(da8) du giebst® zusammengefallen ist,

ist nur natiirlich. Der gauze Satz wiirde also wortlicb so zu

ubersetzen sein: „er wil’d es dir beute geben und wird dich es

morgen (znrlick) geben lassen®. Das giebt niebt nur einen guten

Sinn, sondern giebt aucb dem zweiten Satze liberbaupt erst eine

dem erst'en adaqnate Form, indem die im ersten Satze entbaltene

Nennung der 2. Person, die im griecbiscben Grundtexte (ebenso

wie im bebraiscben Originaltext) feblt, nun auch im zweiten ber-

gestellt ist.

Ibre Becbtfertigung erfabrt diese Erklarung des wok aus dem-

Demotiscben, wo wir niebt selten ganz entsprecbend gebildete Aus-

driieke finden, bei denen der dem kopt. w entsprecbende Infinitiv

„geben“ (= veranlassen) normaler "Weise oder 1
,

d. i, dj . t,

das davon abbangige sibn-f desselben Yerbums aber, wie es aucb

sonst gern gescbiebt, mit d. i. tw gesebrieben wird:

„man gebe unsern Acker dem Xenon, damit er statt rinser die

andern 3 Eaten zablt an die Bank des Konigs an ibrem Zab-

lungstermin und wir bernacb wieder in den Besitz des Ackers

kommen a r(e)bn-pw~w dj ,t tw-f ( 7 ) hd m-si m 7id.iv „nacb-

dem man ibn (den Xenon) niebt bat Geld geben lassen auBer den

Silberlingen (der gescbuldeten 3Eaten)“ d. b. obne daB man ibm

weiter Geld abverlangt batte. Elepb. 2, 10 (= Setbe -Partsch,
Demot. Biirgscbaftsurkunden Nr. 13 1,is

).

pi rikt nb (n) pi ti ntj hv-w (r) dj . t tio-lt s
( afcf- ) H &§)-3 «Je-

des Ding in der Welt, daB man dicb geben lassen wird, ist auf

mir“ d. h. was immer man an Abgaben von dir als NutznieBer

meines Ackers fordern wird, habe icb zu tragen. Kairo 30614, 12

(Antichresevertrag von Tebtynis)
;

ebenso 30613, 19.

„und er gebt niebt an den Ort, wo der Konig ist“ r dj.t tio-io

( ) n-f pi Sp n pij-f hiJpf „um sicb geben zu lassen (bezw.

damit man ibm gebe) den Lobn seines Kampfens® Pap. Spieg.

16, 16, wo Spiegelberg frei iibersetzte: „um zu empfangen
den Lobn“.

An der zu zweit genannten Stelle baben wir in der Wort-
folge dj.t tw-Ti s „dieb es geben lassen® geradezu unser wok vor
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tins. Auch das darauf folgende Objebt s
}

das alte Pronomen ab-
sojutum 3. mask. sing, sw, entspricht dem ce (alt st), wenn es aucb
nicht direkt damit identisch 1st.

Dieses ce rechtfertigt nun aber auch seinerseits die oben vor-

geschlagene Erklarung der Eorm tok, Wie Spiegelberg (Aeg.
Ztscbr. 53, 133) richtig bemerkt bat, findet sick dieses Pronomen,
sei es in der alteren Schreibung ce, die auch fur das Subjekt des

Praesens I iiblich ist, sei es in der jiingeren eery, die nach Yer~
bum I § 37. 52. Aeg. Ztscbr. 47, 146 als Variante davon anzusehen
ist 1

), vorzugsweise als Objektsausdruck bei den sekundaren Verben
des Eoptischen, die bereits ein Pronominalsuffix mehr oder we-
niger fest angewachsen enthalten, wie ^ooy und 'xlmooy „senden tc

,

die beide eigentlich „gehen lassen“ mit dem unpersonlichen Objekt

„sie“ (eos d. i. Leute) bedeateten, und wie „er hat a
,

das

eigentlich „(es) ist bei ihm“ bedeutete. Derselbe"Fall liegt nun
auch bei unsern 'vok vor, das ebenfalls ein solches Suffix vor dem
Objekt ce enthalt. Dabei hat dieses ce noch ganz die Funktion

der alten absoluten Pronomina, die zum Ausdruck des Objektes

beim Verbum finitum dienten. Auch altaegyptisoh konnte man
sich schlechterdings nicht anders ausgedriickt haben.

Als zweifelloses Pronomen absolutum erscheint eben dieses ce

an unserer Stelle aber auch in der ganz losen Wortverbindung

^ nevK-ce „dir es geben w des ersten Satzes, die in jeder Beziehung

unregelmafiig und der Beachtung wert ist. Was man stattdessen

im Eoptischen erwarten sollte, ist Im Demotischen,

wo die Yerbindungen des Infmitivs djA „geben“ mit dem alten

Objektspronominibus st und s (alt sw) standig die kopt. Formen
mit den Suffixen und vertreten, ist dabei die Wort-

stellung stets die im Eeuaeg. iibliche : dj . t st n-Jc (resp. dj J s n-lc)>

Demgegeniiber weist unser ^ n*.K-ce die Wortstellung auf, die im

Altaegyptischen iiblich war. Es scheint also bei uns ein Buck-

1) Diese Orthographie
,

die an das Suffix 3, plur. oy erinnefte, hat, wie

Spiegelberg richtig ausgefiihrt bat, eben desbalb zu falscben Analogiebildungen

wie eryitx ivKcq „du bast ihn“, oyurr^qcq »er bat ihnK usw. veranlaBt. Zu

diesen werden nun aber wokl aucb die Formen cg^icoy (falls nicht ein alter

Imperativ „schreibe sie“ zu Grunde liegen sollte, s. Griffith, Kyi, demot. pap.

Ill 390) und (^oo'pcoy zu rechnen sein, deren c Spiegelberg (in Ubereinstim-

mung mit einer von mir selbst fruber aufgestellten
,

jetzt aber nicht mehr auf-

recbt zu erbaltenden Erklarung) kaum richtig als eupboniscbes Einscbiebsel er-

klaren wollte. Dagegen wird ^piccry „tbu sie
tt mit Griffith (a. a. 0.) auf das

neuaeg.-demot. i . ir st zuruckzufiihren sein, wie das entsprecbende ^ptc j/hu es
u

auf \ir siv. Das coy ist bier also alt und nicht sekundar.
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fall in das Alteste vorzuliegen
;

er wird aber wobl nnr zufallig

sein. In Wahrheit diirfte, wie mir Spiegelberg zutreffend be-

merkt, der Parallelismus mit xon-ce zn der Wahl der ungewobn-

licben Form des Objektsausdruckes nnd der damit augenscbeinlicli

zusammenhangenden Wortstellung veranlafit baben.

Im Liclite dieser Erkenntnisse, die nns die Form tok als Kau-

sativ „dich geben lassen" nnd das ihr folgende Pronomen ce als

altes Pronomen absolntum zeigten, wird nun ancb das im sabid.

Dialekte gelegentlicb anstelle des gemeinkoptiscken Ansdrucks fur

„kaufen“ gum „empfangen“
,

anftretende Verbum -xooy verstand-

lick, das gleicbfalls mit diesem Pronomen ce. (coT)
verbunden vor-

kommt; vergl. das von Spiegelberg Aeg. Ztscbr.53, 133 ange-

fiihrte : wooy-ce it-woovoy „sie (die Kleider) von ihnen (ihrenVer-

fertigem) kaufen" beiScbenute (Amelineau, Oeuvres de Sebenoudi

I 127), dem als Synonym ebenda ein it}tun H«.ooy H-woo-roy „sie

von ihnen empfangen" entspricbt, nnd das von Amelineau dazn

zitierte wooy - coy der unveroffentlichten Stelle Levit. 25, 50
,
das

dort zur Wiedergabe von piafitoc „Lohnempfanger“ (boh. pe^-hepcy)

verwendet sein soli („der welcher sicb es geben lafit" ?).

Dieses in seinem ganzen Habitus an die oben erwahnten

Yerben xitttooy und xocy „gehen lassena
,

eig. „veranlassen, dafi

man geht“ „veranlassen
,

dafi gegangen wird", erinnernde Ver-

bum *rooy diirfte in der Tat nichts andres sein, als eben unser

Kausativ wo geben lassen", das bier in gleicher Weise mit dem

das unpersonliche „man“ bezw. das Passiv ausdriickenden Suffix

3. plur. oy verbunden ist. Yergl. dazu das oben an dritter Stelle

zitierte demotische Beispiel Pap. Spieg. 16, 16. wooy „kaufen

wird also im Grande bedeuten „(sich) geben lassen" (eig. „veran-

lassen
,
daG man giebt“ oder „dafi gegeben wird“). Auch wir

sagen ja gelegentlich so fiir „kaufen“.

Das oben belegte xooy-ce wiirde demnach seinerseits etymo-

logisch zu iibersetzen sein; „sie (sich) geben lassen". Die Verbin-

dung mit H-'iooxoy „aus ibrer Hand" d. i. „von ihnen" (steep’ aorav),

in der es oben auftrat, zeigt aber wohl, dafi sich der Redende

(Schenute) dieser Entstehung des Ausdrucks nicht mehr bewufit

war und das wooy schon als ein aktivisches Yerbum im Sinne von

gam „kaufen" dachte. Er wiirde sonst y-wioy „durch sie“

gesagt haben (vgl. Stern, Kopt. Gramm. §479).

Der Umstand, dafi der gemeinkoptische Ausdruck fiir „ver-

kaufen" i ehoK „weggeben“, der dem wooy offers und gerade

auch bei Schenute 1
)

als Gegensatz gegeniibersteht, eben dasselbe

1) e-'rooy e-fi- eho<V „um zu kaufen und um zu verkaufen" Zoega 422
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Yerbum dj „geben “ enthalt, macbt die hier gegebene Erklarung
yon -xooy nocb wahrscbeinlicber.

Wenn zu 'xooy dann auch ein Status constructus ney- yor-

kommt

:

A^-peq-^req-nyrKn eboA uq-'rey-oycnqe rt*.q „inoge er sein Kleid

weggeben nnd sicb ein Scbwert geben lassen“ Luc. 22, 36, tccoXtj-

ad'cco zb i\i,dziov aorob %ai ayopaodka) jxoc^oupay,

so ist das scblecbterdings nicbts anderes, als wenn wir im Sabi-

dischen baben:

neben ^Jlxxoq „ibn essen lassen“ ein 'vlajuLeq-oem „ihn Brot essen

lassen“ (Spiegelberg, Aeg. Ztscbr. 53,135),

neben tcos „micb trinken lassen“ ein ^cei-oygS*<& ,,micb Essig

trinken lassen“ (Psalm 68 bei Pist. Sopb. 54).

neben dem bobair. -e-pooy
;?
sie

(
eos) tbnn lassen" ein 'rpey-ctu-rli.

„sie boren tbun lassen a
.

Wabrend die analogen Yerben ^ooy und 'rn.itooy und das auf

gleicbe Art mit einem andern Suffix gebildete -royitoc „aufwecken tf

,

eig.
;
.yeranlassen, dafi es (das Auge) sicb offnet*, da sie das Kau-

sativ eines intransitiyen Yerbnms entbalten, erst dann ein zweites

Objekt zu sicb nebmen konnten, als das Objektssuffix des zugrunde

liegenden Kausatiys (urspr. Sabjektssuffix des sdm-f

)

mit diesem zu

einem neuen transitiyen Yerbum yerwacbsen war
,
konnte miser

’ttooy, da es das Kausatiy eines transitiven Verbums („geben“)

entbalt, yon yornherein ein solcbes zweites Objekt zu sicb nebmen.

Daber ist denn aucb die konstrukte Form besser gerecbtfertigt

als die konstrukten Eormen jener Yerben ^ey-, 'rimey-, -ro^neo.

Es ware ganz wobl denkbar, dafJ die Yokalverkurzung, die

sie in Ubereinstimmung mit den oben zum Yergleicb berange-

zogenen Eormen ^GLsuieq*-, -rcei-, ^rpe-p- zeigt, aucb scbon fur das

erste der eingangs angeflibrten demotiscben Beispiele Elepb. 2, 10,

das dem Bereicbe des oberaegyptisehen Dialektes entstammt. an-

zunebmen sei und dafi also der Satz r bn-ptv-w dj A tw-f hd „ohne

daB man ihm Greld bat geben lassen“ zu lesen sei: *e-unoy-'req~

Etir das zweite aus Tebtynis im Fajjum stammende Beispiel

ist diese Yerktirzung dagegen scbon durcb das Objektspronomen

s ausgescblossen, Dort wird man das ntj ho -to (r) dj .t tiv-h $

(r-)Mi-j sicberlicb ^e^-ey-e-^roK-c e-^uu zu yokalisieren baben.

Ebenso ist das r dj. t tiv-iv n-f pi Sp der dritten Stelle obne die

Verkiirzung zu lesen, also *e-"rooy u^q (Ii.-)nuj^Tt.

(ebenda aucb. in umgekekrter Folge); ne'r-'rooy „der Kiiufer K und

eboA „der Verkaufer“ ib. 590.
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Da sich ander dem Pronomen 3. p]ur. ce und dem Pronomen

3. fem. sing, c, das mit dem entsprechenden Suffixe zusammenge-

fallen ist, keines der alien absoluten Objektspronomina im Kopt.

erhalten liat, wird anch too? ebenso wie die gleichartigen

Yerben tKiujot, xooq', 'royrnc und das ahnliche oyu'ia.q da, wo
es sick um ein Objekt in anderer Person bandelt

,

' mit den Suf-

fixen verbnnden. Diese yertreten dabei tatsachlich die verlorenen

alten Pronomina absoluta, wie sie es aucb im Subjektsausdruck

des adverbialen Nominalsatzes z. T. (k-cku-vH „du horst", q-nSAJUL^u

„er ist mit uns") und im Objektsausdruek der alten Imperativ-

formen regelmafiig (iiHiq „gieb ihn", *.piq „thu ihn)“ thun. Man
sagt also

:

6.q-'rooTR gl*.- neq-cnoq „er kaufte dich (eig. lied dick sick geben)

mit seinem Blute" Aeg. Ztsckr. 25, 137 (Schenute).

'rciwgje - 'Tooyc „das Feld, das er gekauft hat" Leyit. 27, 22

;

ahnlich ib. 24. Jos. 24,32 (var. soiic bei Thompson, A Coptic

palimpsest), wo beidemal derYerkaufer wieder mittels des prae-

positionellen Ausdrucks n- -rocrrq „aas seiner Hand" genannt ist,

der die wortliche Ubersetzung „sich geben lassen" ausschliefit.



Die relativisclien Partizipialumsckreibimgen des Demo-

tiscben nnd ihre Dberreste im Koptischen in zwei

Ansdriicken der hellenistisehen Mysteriensprache.

Yon

Knrt Setlie.

Vorgelegt in der Sitzung vom 16. Mai 1919.

I.

Die altaegyptische Sprache, die Schriftsprache des Alien und

des Mittleren Reiches der aegyptischen Geschichte (bis etwa 1700

v. Chr.), gebraucht wie das Griechische zumAusdruck solcher Re-

lativsatze, in denen das Pronomen relativum die Rolle des Sub-

j ektes spielt, die Partizipia, die im Aegyptischen iiberhaupt nur

diesem Zwecke dienten und fiir die die Ilbersetzbarkeit durch einen

solchen Relativsatz vielfach geradezu das entscheidende Kriterium

bildet 1
). Fiir „der Mann, der geht“, „das was geschehen ist“ sagt

der Aegypter „der gehende Mann“, „das Geschehene".

Dabei verffigte das Altaegyptische noch fiber je zwei ver-

schiedene Partizipialformen fur jedes der beiden Genera verbi

(Aktiv und Passiy), eine imperfektische
,

die die TTnvollendetheii

der Handlung des Relativsatzes, und eine perfektische, die ihre

Vollendung, beidemale im Verhaltnis zum Hauptsatze, ausdrfickte.

Auch hinsiehtlieh dieses Formenreichtums, der nock durch das po-

tential-futurische Adjektiv verbale (sdm-tj-fj) yermehrt wird, lafit

sich das Altaegyptische mit dem Griechischen vergleichen, das ja

gleichfalls (im Gegensatz zu dem Semitischen und dem Lateinischen)

1) Einen Gebrauch des Partizips wie in nnserm „lachend sagte er“ kennt

das Aegyptische nicM. Dies wurde aegyptisch „er sagte, indem er lachte“ oder

„beim Lachen“ heifien.

Kgl. Ges, d. Wiss, Nachrichten.. Pbil.-hist. Klasse. 1919. Heft 2. 10
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auBer einem futurischen Partizip nock ein praesentisch.es und sogar

zwei praeteriale Partizipia (des Aoristes und des Perfektums) fur

Aktiv und Passiv besaB.

Im Neuaegyptischen
,

der Schriftsprache des Neuen Reiches

(seit 1600 v. Chr.), die sich zum AJtaegyptischen etwa wie das

Italienische zum Lateinischen verhalt, sind von alien diesen Pormen-

axten im Allgemeinen nur noch zwei lebendig, das imperfektische

Partizip des Aktivs, das jetzt auch flir das alte perfektische Partizip

mit angewendet wird, und das perfektische Partizip des Passivs.

Es liegt also im Wesentlichen derselbe Pormenbestand wie in den

semitischen und in unsern modernen europaischen Sprachen vor,

die gleichfalls nur diese beiden Arten von Partizipien („thuend“

und j,gethan“) kennen
,
wie ja auch das Lateinische, wenn man

von den futnrischen und gerundivischen Pormen absieht, nur noch

die beiden Pormen amans und amatus kennt.

Im Demotiscken, der jiingeren Porm des Neuaegyptiscben, die •

dem ITbertritt der Aegypter zum Christentum und der damit sich

bildenden „koptischen“ Sprache voranging (bis etwa 250 n. Chr.),

sind auch diese bescheidenen Reste des alten Pormenbestandes fast

vollstandig verschwunden. Das Demotische verfiigt iiberhaupt nur

noch uber zwei einzelne Partizipialformen, zwei aktivische Parti-

zipia, die jetzt beide ausgesprochen praeteritale Bedeutung haben
;

es sind die Partizipia der Verba „sein K und „thun“, die sowohl

selbstandig in der Bedeutung „der (die, das) war", „der (die, das)

gethan hat“ gebraucht werden, wie auch als Hiilfszeitworter zur

ITmschreibung der ausgestorbenen andern Partizipia des Neuaeg.

dienen. Beide Pormen sind dabei aber in ihrer Anwendung auch

noch darin beschrankt, dafi sie durchaus nur fur solche Relativ-

satze gebraucht werden, die determiniert sind, d. h. die zu einem

mit dem bestimmtem Artikel, einem Pronomen demonstrativum

oder dem Worte nb „jeder K versehenen Substantiv gehoren oder

die, wenn sie substantivisch gebraucht sind, selbst den Artikel

oder ein Demonstrativ haben. In alien andern Pallen sind im De-
motischen fur den Relativsatz mit relativischem Subjekt bereits

dieselben Satzformen ublich wie im Kopt,
,

d. h. Satze mit ntj

„welcher“ (kopt. ew-) bei determiniertem oder mit Iw „indem“

(kopt. e-) bei indeterminiertem Relativsatz 1
).

1
) p> rmt ntj in „der Mann, der untersucht“ (npome ew-tgitte), nfj sn

„der welcher untersueht" (new-ujme) eig. „beim Untersuchen ist“, pi ntj w'b

„das was heilig ist“ (ne-r-oye.eJi.)
;
w* rmt Iw-f sn „ein Mann, der untersucM“

(oypujAie eq-ojme bezw. oqpeq-tgme), w ’
rmt iw-fmwt „ein Mann, der totist“
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Im Koptischen, der Sprache der christlichen Agypter, der

jiingsten, mit griechischen Buchstaben geschriebenen und stark mit
griechischen Wortern durchsetzten Phase des Neuaegyptischen,

sind auch diese letzten Reste der alten Partizipia verschwonden.

Statt ihrer werden in den speziellen Fallen, in denen sie sich

bisher noch als yereinzelte TTberbleibsel des einstigen Formenreich-

tums erhalten hatten, nun auch solche Satze mit ntj „welcher“

gebraucht, wie sie eben erwahnt warden : ex-tgoon „welcher war“,
nx-^q-cuixl*. „welcher gehort hat“ eig. „welcher, er that horen“.

Es sind das dieselben Satzformen, die im Kopt. auch bei den an-

dern Arten von Relativsatzen, in denen das Pronomen relatiyum

nicht Subjekt* ist, sei es entsprechend (njui^-ex-K-igooit u-gKxq w der

Ort, an dem du bist“), sei es genau ebenso (hjui<s. nx-^K-ojuine H~

£HTq „der Ort, an dem du gewesen bist
a
), iiblich sind.

II.

Yon den oben genannten beiden Formen, die im Demotisehen

allein noch das alfce Partizipium reprasentieren, wird die eine, die

yon dem Verbum wnn „sein“ kommt und dem neuaeg. ent-

spricht, yoll r(z).ivn.w
K
geschrieben, nach dem bestimmten

Artikel jedoch ohne das r(e).

Selbstandig gebraucht liegt sie z. B. yor in:

„der Konig belagerte die Stadt“ r-dbl ni sb\.w r.ivn.iv (n) %nj-s

hmo „wegen der Rebellen, die in ikrem Innern waren* Ros. 13,

tolg iTativvccx&eZGiv slg aitrjv cc6sfis<5iv.

Als Hulfszeitwort yerbindet sich dieses Partizip, in Fort-

setzung einer uralten Umschreibungsform partizipialer Relativsatze,

entweder, was aber selten der Fall ist, mit dem Infinitiy yon

Tatigkeitsverben (alt ton hr sdm „der beim Horen war K vgl. Eb.

93, 12 in m. Yerbum II S. 237), z, B.

m fr.ii) r.wn.w dj.t (ps.o) mw r fa rs.t (n~)rn~s „die Kanale, die

Wasser zu derselbigen Stadt gehen liefien“ Ros. 14.

oder, was das Grewohnliche ist, mit dem Pseudopartizip, sei

es von Eigenschaftsverben (alt wn.t Him „was geheim war“ Siut

IV 31, vgl, Yerbum II § 14, 2), sei es von Leideverben (alt h.ivt

wn slcj.j
;
,die Mauern, die zerstort waren“ Siut I 235).

In diesem Falle (mit dem Pseudopartizip verbunden) bildet es

im Demotisehen Relativsatze, die dem kopt. ex-tgoou „was ist“

(oxpmjuie eq-jutooyx bezw. oypeq-juiooyx) eig. „indem er beim Untersuchena ,

..indem or tot ist“.

10 *
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(eig. „was als gescheken yorliegt") entspreeken, wo dieses ein zeit-

gleiclier Bestandteil ernes in der Vergangenkeit liegenden Haupt-

satzes ist (z. B. nui enr~ujoon Saaioj
w er wnfite

alles, was mit mir war") 1

).

Die so gebildeten Eelatiysatze kaben praeteritale Bedeutnng

yom Standpnnkte des Erzaklers, dagegen nickt selten praesentisehe

d. h. gleichzeitige im Verhaltnis zum Hauptsatze, indem das Pseudo-

partizip den gegenwartig bestehenden Zustand (z. B. „der Krug
ist zerbrochen" d. h. er ist nicht ganz) bezeichnet, der aus einer

abgescklossenen, also perfektischen Handlnng („der Krug ist zer-

broeken worden", „er ist entzwei gegangen") resultiert, wie der

Infinitiy, der ans altem hr cum infinitio („beim Horen") bervor-

gegangen ist, das gegenwartig stattfindende Gesckeken bezeieknete.

Die mit r.wn.w nnd dem Pseudopartizip gebildeten Eelativsatze

des Demotxscken sind demgemaB im Deutschen, ebenso wie die

oben angefiikrten Beispiele anderer Art, dnrck das Imperfektnm

zu iibersetzem

1) 1st das nicht der Fall, d. h. liegt der Relativsatz in der Gegenwart fiir

den Redenden, so gebraucbt auch das Demotisehe sclion ebenso wie das Kopt.

die Satzform eT-igooit, die eben damals wohl nocb ausschliefilich die absolut

praesentisehe Bedeutung, noch nicht die relativ praesentisehe der Gleichzeitigkeit

hatte, vgl.

„man soli 10 Kronen auf die Kapelle setzen“ n tl sb.t nl Yj.w ntj fypr far-dldl

(n) pi sp gl „anstelle der Urausschlangen
,

die auf den iibrigen Kapellen sind

(d. h. zu sein pflegen) {< Ros. 26.

„der Konig erwies Wohlthaten dem Apis, Mnewis“ Irm nl Jcj.w 'w.t.w ntj liwj

(w) Kmj „und den andern Tieren, die in Aegypten yerehrt werden (nicht:

wurdenl)" Ros. 18. Kanop. Tanis 11, %al tolg &Uoi$ lsqois

„ die neugeschaffene 5. Phyle solle einen Torsteher haben“ r-h pi ntj fypr n pi 4
sl.w „wie das, was (oder:der, welcher) den 4 (alten) Phylen ist“ Kanop. Tanis-

32, ncid
11 a nccl ini t&v ccXXodv tseadQcov tpvXoov ib7tccQ%6i.

„das Gotterbild soli der Prophet tragen w
gl w c

n nl w'b.tv ntj stp r pi io
c

b „oder

einer von den Priestern, die fiir das Adyton ausgewahlt sind“ Kanop. Tanis 59*

7) tebv rfg to &$vtov etQr){isvcov isq^cov.

„hinter der Schlange soli ein Papyrusszpeter sein“ r~h pi ntj fypr (n-)d t ni ntr-

Timj.u) „wie das, was in der Hand der Gbttinnen ist
tt Kanop. Tanis 63, 3 */<&-

d'ccaiv cc£ deal $%sw iv tcctg %sqgw.

„er bewahrte Aegypten vor Krieg, indem er fiir es <kampfte“ n nl nn\w ntj ivij.w

(o^h^)
J}
an den Orten, die fern sind“ Kanop. Tanis 13.

„er sorgte fur die, welche in den Tempeln sind“ Im ni Jcj.w ntj frpr n Kmj
„und die andern, die im Aegypten sind“ Kanop. Tanis 17, %al r&v &Ucov tmv
tr}v ftmQav %aroLHOvvT(av

;
ebenso ib. 19.

pi 4 siw ntj bpr (n) pi hrw „die 4 Phylen, die heute sind« Kanop. Tanis 25,
totig vvv tiTCUQXQijGcug tsggccqgi (pvXcug,
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Ygl. nur die folgenden Beispiele, die den groften dreisprachigen

Ptolemaerdekreten von Rosette und Kanopus entnommen sind:

„er erlieB“ pi Mr p> SJcr r.wn.w
c
h' (n) Kmj „die Abgabe nnd die

Steuer, welcbe in Aegypten bestanden" Ros. 7, r&v ayosoSar
teal cpoQoXoyi&v vaaQypvdiav iv Alyvjctot.

„er lieB frei“ m rmt.w r.ivn.w ddh „die Lente, die verbaftet

wafen“ Ros. 8, toi>g bv zccig (pvXccmxig dapypivovg.

„er lieB die Kanale bewacben* r-dbi nl [tnh.]w n pi mw r.wn.w

'Ij.w n hl.t-sp 8.t „wegen der ITberschwemmungen des Wassers,

die groB waren im Jabre 8“ Ros. 14.

„es gescbab, daB in Ordnung gebracbt nnd aufgefullt wurde“ pi

Ipn r.ivn.w ivsr Jinw pi smn n m tj.w (th) irm tl rnp .t „das

Wenige, das fehlte in der Ordnung der Jabreszeiten nnd des

Jahres“ Kanop. Tanis 43/4, to bXXslttov ttyozsyov jcsqI tt)v 6vvt<Jgev

xcbv wQobv tccd tov bveavtov.

„in ibren alten Pbylen bleiben sollen“ nl n/b.w r.wn.w fypr r-hn

(r) hl.t-sp l.t ,,die Priester, die bis zum Jabre 1 da waren“
Eanop. Tanis 28, xovg ttQovjtaQ%ovtag Ceyeilg emg tov aydttov stovg.

III.

Das andere Partizipium, das das Demotiscbe nocb besitzt, ist

'-^1 i Jr, nacb dem Artikel oft, jedocb keineswegs immer, nnr ,3

gesebrieben, d. i. das nenaeg. das gleicbfalls nacb dem

Artikel meist nur gesebrieben wurde. Selbstandig gebrauebt

liegt diese Form z. B. in den folgenden Stellen der Rosettana vor

:

„Horus, der Sobn der Isis und des Osiris
K

i.ir rifyt (n^gure) pij-f

itf Ws-lr „der den Sobutz seines Yaters Osiris macbte“ d. b.

„der ibn scbiitzte“ Ros. 6, 6 bjmuvvag zip acetyl avrov ’OaCysc.

r-h pi ir Dhwtj „wie das, was Tbotb getban bat“ d. h. „wie Tbotb

einst tbat“ Ros. 11. 15.

Als Hiilfszeitwort kann sicb dieses Partizipium, das „ getban

babend“ bedentete, natiirlicb nur mit dem Infinitiv verbinden,

der dann das Objekt dazu bildet. Die so gebildeten Relativsatze,

die naturgemaB nur aktiviscb sein konnen, baben die Bedeutung

des. kopt. Tt'ra.q-ujuine „was gesebeben ist K
,

das im Demotiseben

nocb' niebt vorkommt. Aucb sie baben praeteritale Bedeutung,

aber niebt nur vom Standpunkte des Erzablenden, sondern — und

darauf kommt es bei ibnen allein an — aucb im Yerbaltnis zum

Hauptsatze. Sie sind daber im Deutscben durcb das Perfektum
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zu iibersetzen, wenn der Hauptsatz in der Gegenwart, durch das

Plusquamperfektum, wenn er in der Vergangenheit liegt.

Beispiele, die wiedernm den Dekreten von Rosette nnd Kanopus

entnommen sind, sind:

„es sagten" m Itj.w ufb.w i.ir ij («) „die andern Priester, die

gekommen waren" Ros. 4, ol ’Allot isgsig ol dnavxr/jSavxEg.

„er brachte in Ordnung" mcl rib i.ir hi' (kj>) pij-w gij n ssw 'sij „alle

Dinge, die ihre Art in vielen Zeiten verlassen batten" Ros. 10,

rd xs ndvxa iylelsiggeva iv xoig rtqdxsQOv %Q6voig.

pi sp rmt i.ir typr (gunte) hr ht-h.t „die iibrigen Menschen, die

anf andere Art gewesen waren" Ros. 11, x&v dllcov xav &.116-

XQLU (pQOVrj<3KVTmV.

pi thth i.ir fipr (n) Kmj „die Verwirrung (xuQa%ij), die in Aegypten
gescbeben oder gewesen war“ Ros. 11.

„der Konig sandte Truppen und Scbiffe" wli m i.ir ij (er) n pi

H pi jrn wbi Kmj „gegen die, welcbe zu Lande und zu Meere
gegen Aegypten gekommen waren" Ros. 12, ini xovg ineld'dvxag

snl xrjv Alyvnxov xaxd xs r^v &dlcc60av xal xrjv ijneigov.

„er strafte" m sbi.w i.ir twtw (Toye-v-) msc

„die Rebellen die ein

Heer gesammelt batten" Ros. 16.

„wie Re' und Horus tbaten" n m i.ir sli r.r-w „denen, welcbe

gegen sie rebelliert batten" Ros. 15, xovg dnoexdvxag.

m ntr.w mr-ltf.tv i.ir dj.t ftpr-f (anocj) „die vaterliebenden Gotter,

die ihnj erzeugt' batten" Ros. 22; ebenso nacbber i.ir dj.t fypr

m i.ir dj.t fypr-f „die erzeugt batten die, die ibn erzeugt batten"

von den GroBeltern des Konigs.

Kr-l i.ir shd (ca-gyre) sni mhj „der Konig, der Ober- und Unter-
aegypten erleucbtet hat" Ros. 27, xov (Sctdilmg tov inupavfj

noirjtiavxog xrjv xs avm xul xrjv xdxm.

»sie veranstalteten anf der Stelle eine groBe Trauerfeier hr tij

(lies mjT) i.ir sijnj (gene) n lip „wegen dessen, was so plotzlich

eingetreten war" Kanop. Tanis 48 = Korn el hisn 18, M x<3

Gvjifisfirixdxt,.

„indem sie daebten" r ni fyr'rj.w i.ir fypr (gome) l.lr-hr hjn (n) m
Pr-'i.w i.ir Tipr («) ti Jii.t „an die Hungersnote, die unter
einigen von den Konigen, die friiher gewesen waren, gescbeben
waren" Kanop. Tanis 15/16, iv^vgovgsvwv xrjv yeysvrj/rsvrjv xcc-

x<x(p%oQ<zv ini xivorv x&v nooxsQov (isfiuGilsvxoxav.

Pur die Erkenntnis der Vokalisation des partizipialen Hiilfs-

zeitwortes i.ir, das in diesen demotiseben Relativsatzen vorliegt,

ist es von Belang, daB es sicb in einer Anzahl damit gebildeter
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Personennamen der Spatzeit auch. in griechischer (bezw. koptischer)

and assyrischer Transskription hat nachweisen lassen:

P}-sr-(n-)t}-i.ir-n ' „der Sohn derer, die Mitleid gehabt hat", kopt.-

griech. v^eirr^pit^e, Griffith, Ryl. demot. pap. Ill 213, note 2.
5

Imn-ir-dj-s „Anran ist es, der ihn gegeben hat", griech. z/pupratog.

Dhwtj-i .ir-dj-s „Thoth ist es, der ihn gegeben hat", griech. ©otog-

talog.

Pth-i.lr-dj-s „Ptah ist es, der ihn gegeben hat“, assyr. Iptifyartesu,

Steindorff, Beitr. znr Assyriologie I 352. Ranke, Keil-

inschr. Material zur altaeg. Vokalisation S. 29.

Ti-i.lr-gi „ die, welche geschwiegen hat“, griech. Tooycb, W. M.
Miiller, Rec. de tray. 13, 152; vgl. HeJ3, Aeg. Zeitschr. 28, 2,

der to} statt gi lesen wollte.

Darans wiirde sich, da das og yon ©orogvcdog and Togy6 aaf

derselben Yokalassimilation berahen diirfte, die aas dem aeg. *.«-

goype, Di.iiin. KenToi, * Usar-uBr im Mande der Griechen ’OvovQig

(neben -evovqls in Mouevovqis), ’OufJoi. Kcaxog. ''OaooogQig gemacht

hat (Verbnm I § 3), fur unsere Form eine Vokalisation ar oder

er ergeben, wie sie sich far eine mutmaBlich im Statns constractus

stehende Wortform ja aa.ch gehort 1
).

IV.

Dah dieselbe Form der partizipialen Umschreibang mit l.ir

sich aber aach im Koptischen noch in yereinzelten Fallen erhalten

hat, scheint bisher nicht bemerkt worden zu sein.

In dem christlich-gnostischen Werke der Pistis-Sophia, einem

der altesten Schriftwerke in koptischer Sprache, die wir besitzen,

findet sich in den Abschnitten, die von den Wirkangen der Myste-

rien (daranter auch der Sakramente) handeln (S. 188—204» 294 ff.

der Petermann’schen Ausgabe), oft wiederkehrend ein von dem

Verbum -xi „nehmen“, „empfangen“ gebildeter Aasdruck cp--si,

der die Bedeatang des normalen demotischen Partizipialausdruckes

i Ar tij „welcher genommen hat" eig. „welcher nehmen that" hat

and nichts anderes als dieser sein kann. Die in Betracht kom-

menden Belegstellen sind:

eie npui'u.e ep-csi Si 2)-.u.yc’THpjoit ce-nt-ujume ey-oyoT-fi e-nK&£ 35.-

noyoem „die Menschen, die (ein) Mysterion genommen haben,

1) In dem sv-, ov- des Gottesnamens ’
In-ftr.t ..der die Entfernte

holte“ (’OvovQtg) liegt dagegen ein Tvirkliches altes Partizipium perf. vor, nicht

ein statt eines solchen gehrauchtes Part, imperf.

2) Dieses 33. ist vielleicht zu streichen.
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werclen sie iiber dem Lande des Lichtes sem?“ P. S. 188, 10/11;

anderanalogenStellel87,27 steht Spume K-re-nKocmoc ns.'i

xi It-juM-YCTHpiott trve-noyoem „die Menschen der Welt, welche

die Hysteria des Lichtes genommen haben“ mit der gewohn-

lichen kopt. Ausdrucksform fur den perfektischen Eelativsatz

mit relativischem Subjekt. Vgl. auch oypume e-^q-ra-mycwHpion

„ein Mensch, der (ein) Mysterion genommen hat“ P. S. 313, 20.

314, 27 als Beispiel fiir einen entsprechenden indeterminierten

Eelativsatz.

ep-^i-ju.'pcTrHpioii uj&c-^-^TioXomo. S-H-ronoc -rupoy „die

Seele, die (ein) Mysterion genommen hat, gibt eine uitoloyia alien

Orten K P. S. 295, 1; daneben 're\^yxH eirro.c-osi li.-iiei-.u.yc'rH-

pion ,,die Seele, die dieses Mysterion genommen hat“ P. S. 227, 9;

ib. 227, 19 wird e-v-osi vielleicht in ep-xi zn emendieren sein.

ime£-cns.y S-notum*. n-r&.K-oyui eK-'xui 5I«oq K6.it -renoy ewte-'re-

,

'l
fY!XLH cp-^-AAyc'THpioii c~irronoc R~Ib\pxtun ....

^yui og^pe-Trev3^YXH Ii-nAAYCTrHp.ro it n-e-crre n^q „das

zweite vor}(ia, das du uns jetzt gesagt hast iiber die Seele, die

(ein) Mysterion genommen hat: wenn sie zn dem Orte der Ar-

chonten kommt, kommen diese ihr in grofier Furcht entgegen

nnd die Seele gibt ihm (dem Orte) das Mysterion der Furcht*

P.-S. 294, 10 ff.

ne\pyxooYe hrooy ep-^i-AiycTTHpiort „die Seelen aber, die ein

Mysterion genommen haben* P. S. 299, 3, im Gregensatz zu n*vi

ctte-Iinoy-xi-AXYCTTHpiort „diejenigen, welche nicht (ein) Mysterion

genommen haben* ib. 1/2
;
aber ue\|ryxooye euTr^y^j-AxycTTK-

pion P. S. 196, 25, mit der gewohnlichen Relatiykonstruktion.

piuxie mxx ep-^i-AiycTHpioit ^juL-nigopn ILxiycTrHpiott Trey-

Kpicxc oyo^rE. it-goyo c-npicrc hiaa „jeder Mensch, der (ein) Myste-

rion yon dem ersten Mysterion genommen hat und dann wieder

in Slinde verfallt und ohne Rene stirbt, dessen Schuld ist grofier

als jede (andere) Schuld* P. S. 305, 24 ff.; nachher mehrmals in

gleichem Zusammenhange ptuxie hiaa
njeder Mensch, der

nehmen wird* (P. S. 306, 16. 307, 10) wie auch ptou.e hiaa rrx^y-

„alle Menschen, die genommen haben* (P. S. 309, 1) und pimme
hiaa HTT^q-2si Jeder Mensch, der genommen hat* (P. S. 315, 5).

„das erste Mysterion und der Unaussprechliche haben die Macht*
eT-pey-Ktu ehoA rt-oyon mx*. ep-Tsu-AxycTTHpiort „dafi sie yergeben
einem jeden, der (ein) Mysterion genommen hat* P. S. 311, 14 ff,

oyon mAi ep-,xj-AJLyc'THpioH itTe-noyoein mronoc ett^-noy^ noy^
•xi-AAycTTHpioit tgevpoq H-gjprxq

,7
ein jeder, der (ein) My-

sterion des Lichtes genommen hat, wird (jenachdem) an dem
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Orte verweilen, bis zu welchem der eiazelne (ein) Mysterion ge-
nommen hat" P. S. 20B, 11 ff.

„uad er bat nicht die Macbt, dafi er in die Kobe komme zu den
Ordnungen, die oberbalb von ibm sind K groove itep-sn-AtycTHpioic

g^i-nojopn it-'rujuj oyn.-r*.q 33Las.&.y

.

H-'regoycij,. evpeq-ej e-mra.^ic

ev-neq-ecH'i- „sodaff der, welcber (ein) Mysterion in der ersten
Ordnung genommen bat, (nur) die Macbt bat, dafi er komme zu
den Ordnungen (td^svg), die unterbalb von ihm sind" P.S. 203, 15 ff.

„die welche die Mysteria des Licbtes genommen baben (nen-r*.y-

<2£I
)j warden, wenn sie aus dem stofflicben Leibe berauskommen,

jeder einzelne je nacb dem Mysterion, das er genommen bat, in

seiner Ordnung (ra|tg) sein“ nep-4s.i st-M.yc-rKpion groroq e'v-'a.oce

ce-rta.-s'm gii-"i"xe.g:ic e-r-xoce • itep-'xi graoy Ft-iSLuycrHpioii e-x-

3'0'xfc ce-ruk-ujoine gR-ft'xa.gic e'r-s'o^b „die aber die boben Mysteria
genommen baben, werden in den boben Ordnungen verweilen,

die aber die niederen Mysteria genommen baben, werden in den
niederen Ordnungen sein“ P. S. 202, 3 ff.

„ihre Siinden werden von dieser Stunde an ihnen nicbt angerecbnet

werden" step-xi ii-S.ju.yc'XHpion. 35-niajopit 35-juycxHpiOtt jun-tt 1)ep-

XI st-Xj.Avpc'XHpioit 5i-iu6.-r-uj*.‘2s.e epoq „denen, die die Mysteria

des ersten Mysterions genommen baben, und denen, die die

Mysteria des Unaussprecblicben genommen haben" P. S. 301,

18 ff.

eujmne It roq nep-ssi-jui.yc'XHpion g35-njui.yc'rfipion 35.-nid.T-iij4.4se epoq

. . . 4.ym Hce-KOToy nce-p-no£e „wenn aber die
,

welche (ein)

Mysterion von dem Mysterion des Unaussprechlichen genommen
baben . . .. sicb umkebren und siindigen" P. S. 309, 26 ff.

;
abn-

licb 305, 18.

eeie itep-ssi 35-nx».yc'XKpjon 35-noyoem ey-«6.-ujaine £>u-*.uj vi-'xynoc

„die das Mysterion des Licbtes genommen baben, zu welcber

Eategorie werden sie geboren ?“ P. S. 201,20/1; vgl. 307,4/5.

d.ytu Ttep-441-.u.yc'rHpion: g35-nnjopn n-'Tpinneyju.a.TOC ne'x-n*.-4si

oyit 35-njULycTHpion 35-ne ipiimeyjui4.'ioc ex-35xr,vp oyn.Td.q 35.u.4.y

e-'rpeq-er e-necirx e-rrra^ic 'rnpoy e'T-neq-ecirr ^und

der, welcber (ein) Mysterion in (oder: von) dem ersten Tripneu-

matos genommen hat — welcber liber die 24 Mysteria mitein-

ander berrscht, die uber das %co pr^icc des ersten Mysterion herr-

scben, deren Ort icb each bei der Darlegung des Alls sagen

werde — der welcber also das Mysterion jenes Tripneumatos

nebmen wird, der bat (nnr) die Macbt, dab er binabkomme zu

1) So in der Ausgabe.
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alien Ordnnngen, die unterkalb von ilim sind“ P. S. 204, 13 ff.

;

ahnlich 203, 27 ff., wo irrig nep-'js.i statt nep-*i im gedruckten

Texte steht. An den entspreckenden Stellen, wo vom 2 ten und

3 ten Tripneumatos die Rede ist, stekt nerewe.q-'si H-njLxnfcTrHpjore

204, 24. 205, 4.

ce-n^-ojtuTte gSi-irronoc rt-ste\]>rxooTe H-nep-si Ai-ntgopn ju.-AiycTH-

pio« st['T]e-njgiopS juL-ycTHpion „sie werden sein in dem Orte der

Seelen derer, die das erste Mysterion des ersten Mysterions

(gottlickes Wesen) 1

)
genommen kaben“ P. S. 189, 16 fP.

j
ebenso

beim 3 ten, 4 ten usw. bis zum 11 ten Mysterion des ersten Myste-

rions, dagegen keifit es beim 2 ten raid beim 12 ten ne-^yx°oye

R-neirvft.y-'xi j5-nju.eg-cnj>.y (bezw. nju.e.g-AxR'r-cnooyc) Si-AxycTTH-

pion Fne-inujopn ii-juiyc’VHpion mit der gewohnlicken Relativ-

konstruktion.

n*.i e-r-it*.- ujome gH-irvoitoc u-uep"xi j5-uujopR U.-Aj.ycwHpion tt're-

itiujopii 35-ju.yc'VHpjort
,,
dieser, der sein wird in dem Orte derer,

die das erste Mysterion des ersten Mysterions genommen kaben“

P. S. 192, 24 ff.

eei-uje.it-eii-THyTR e-UTonoc it-(n.)ep-‘si H-jutycTHpioit „wenn ick

euok zu dem Orte derer, die die Mysteria genommen kaben,

fiikre“ P. S. 188, 3/4; an der analogen Stelle 186,24 stekt n>

neirre.y-«.i n-jS-JOLycTHpioit 35-noyoent.

Aufier kei dieser Yerbindung des Verbums -xj „nekmen“ mit

dem Objekt juycTHpioii findet sick das alte partizipiale Hiilfszeit-

wort ep- nur nock einmal in der Pistis Sopkia.

nep-coyn-'rjLiK'T-noyre e.yra &.q-^rae R-33.ju.ycTHpiore H-noyoem &.q-

ne.peJja. ce-u^-iioA^e j5.ju.oq gR-oysto^ R-npicic R-goyo c-neTe-

35nq-coyR-TJu.R'T-noyTe „der, welcker die Gottlickkeit (eig. Gottes-

eigensckaft) erkannt und die Mysteria des Licktes gefunden kat

(und danack) in Siinde verfallen ist (kciqu[1<xIvco), der wird in

einer grofien Yerurteilung mekr bestraft werden als der, welcker

die Gottlickkeit nickt erkannt kat“ P. S. 316, 16 ff.
;

vgl. dazu

oypuuue e-ei.q-coyR-TjuRT-noy're *.ytu a.q-'s.i gR-j5ju.yc'THpion R-
noyoem „ein Mensck, der die Gottlickkeit erkannt und von den

Mysteria des Licktes genommen kat“ P. S. 315, 12 ff. mit der

gewoknlicken Form des indeterminierten Relativsatzes 2
).

1) Einesteils heifit so der Auftraggeber des Heilands, andernteils dieser

selber (P. S. 126 ff.).

2) Das Gegenteil davonist oypuuae e-Unq-ge e-T.u.R'V-rioyure „einMensch,

der die Gottlichkeit nicbt gefunden hat“ P. S. 315, 15, und daunt ist wiederum

zu vergleichen: ue.i e-r-q-n^-ge e-j5ju.yc-rHpion R-T-JuRT-noy're „der,
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Y.

Was wir fur die Yokalisation der Partizipialform i.ir aus dem
Nachweise dieses ihres koptischen Uberbleibsels lernen, ist germg.
Es ist eigentlich nicht mehr, als eine Bestatignng dessen, was wir
uns scion langst sagen konnten. Umso ledeutsamer scleint aber

der oben festgestellte Befund in listoriscler Hinsiclt zn sein.

Bei dem oben naclgewiesenen Partizipinm ep- laben wir es

mit einer grammatisclen Erscheinung zu than, die die koptiscle

Spracke sonst niclt melr kennt nnd die aack in der Pistis Sopkia

sonst ebenso wenig wie in der ikr zeitlick vorausliegenden and
von ikr vielfack in grofieren oder kleineren Stucken zitierten Bibel-

iibersetzung je verwendet wird. Die Pistis Sopkia verwendet statt

dessen sonst iiberall sckon die aack in andersartigen Belativsatzen

mit perfektischer Bedeutang gebraachlicke Aasdrncksform mit

Fhc-&q- nwelder getkan kat“ (resp. it're.c-, Fn-^p- bei femininalem

oder plnralisckem Sabjekt), die im Kopfc. die alte Partizipialam-

sckreibnng des Demotiscken verdrangt hat 1
). Die altere, im Kopt.

aasgestorbene Ansdrucksform mit ep- zeigte sich in diesem Texte

so gat wie aasscklieklick bei einer ganz bestimmten Redensart

•si-ju.'pcTHpion „Mysterion nehmen“ die sick darck das standige

Feklen des Artikels (o-p-, gen-) bei dem Objekt, wo dieses nnbe-

stimmt ist, als eine allgemeine, innerlick (nicht anJBerlich) sckon

fest gewordene Wortverbindnng erweist 2
).

welcher die Hysteria der Gottlichkeit fmden wird“ P. S. 275, 25 (crq- fiir e'veq-,

Futurum II).

1) Relativs&tze, die den mit ep- gebildeten gleichartig sind, finden sich in

dieser Form mit in der Pistis Sophia bei folgenden Yerben (die in Klam-

mern beigefiigten ZifFern geben die Zadil der Belegstellen an): (2), £«x'A,

Kev- resp. (2), c&oo*
(2), tgon*

5
sto***, cop*

?

starre (2),
wjuune

(15), ojulcc*, ^lucy^r (4) ;
noY£**-j SJurait,

2tuiuipe (2),
ei (25), ^ (9), qi (6),

m (mit 14, mit anderm Ob-

jekt 8 mal), ge, erne resp. H-,
(8), p- (3),

‘xice (2), ^me resp.

<£n>
(5)j

Rum, jmecTrcoo, -r&ye.-, 'r^rtoe^r- resp. (5),

'Tpe*, *
2s.o^ (2),

&^irxi^e
(2),

mRosti, imp-ycce (2),
mc^reye (S)t

riAp&iiix

(2), npofc^Ae (2), npoXe mit getilgtem (4),
MiOT^cce, mor^cce (2),

noi, 4uex>itoi (4),

2) Derartige Wortverbindungen, die meist einfachen Zeitwdrtern der indo-

germanischen Sprachen entsprechen, sind z. B. «ii-cgiA*.e „Frau nehmen 44 =
?J
heiratenw (vom Manne), gjutooc

Mmit Gatten wohnen44 = „verheiratet

sein 44 (von der Frau), ujTE-xaipe
wHand nehmen 44 = ^btirgen 44

,
^-uixtc „IJnter-
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Hier hat sich also die Partizipialform ep- in ganz eng be-

schrankter Anwendung, als yereinzelt stehen gebliebener Zeuge

einer sonst yolJig yerschwundenen friikeren Sckickt der Sprach-

entwicklnng erhalten. Das ist dock nur so zu erklaren, daB die

betreffende Redensart <zLi-&\yc'*K$iou. „Mysterionnehmen a
nicht nur,

sondern auch der davon gebildete Partizipial- Ausdruck ep--*i-

ASL^cTHpioit „welcher ein Mysterion genommen hat a = „Mysterion-

empfanger a als Granzes aus der yorkoptischen Sprachperiode, dem

„Demotischen £i

,
stammen muB, die auBerlich mit der Annakme des

Christentxims durck die Aegypter endete. Der Ausdruck wird also

derselben Zeit entstammen, der die kellenistiscken Mysterienreli-

gionen angehorten, die speziell in Aegypten einen so frncktbaren,

durck die altaegyptiscke Religion mit ikren Osirismysterien gut

vorbereiteten Boden fanden. Der Scklufi ist wokl unabweisbar,

daB der kopt. Ausdruck ep-^i-^YC'THpjort, der den Empfanger eines

Mysterion bezexchnet, ein direkt aus diesen Mysterienreligionen

des hellenistischen Aegyptens xiberkommenes Erbstlick gewesen

sein mufi, ein alter fest eingebiirgerter terminus technicus
,

der in

die ehristlicke oder wenigstens die christlich-gnostiscke Termino-

logie ubernommen worden ist
1
).

Ist das aber riehtig, so wird man auck fur den yereinzelt da-

neben auftretenden Ausdruck ep-coyit^rAirL-'r-noy're „welcker die

Gottlichkeit erkannt kat i£ etwas Ahnlickes annekmen miissen. Auck
er wird einer yorckristlieken religiosen Terminologie angekort

kaben, und zwar wird er yoraussiclitlich der sogenannten Gnosis

zuzusprecken sein, also einem Gedankenkreis
,

der sick einerseits

mit demjenigen, dem wir oken den Ausdruck ep^i-AJLyc'rKpiou zu-

weisen zu miissen glaubten, auf das Engste beriikrt 2
), anclererseits

tauchimg geben w = „taufen ft

,
p-no&e

})
Simde thun“ = „sundigen {c

?

„Nutzen geben“ — „nutzen“. Ygl. Stern, Kopt. Gramm. §490ff. Steindorff,
Kopt. Gramm. 2

§ 156.

1) Das der Pistis Sophia nahestehende koptiscli-gnostische Werk des Codex

Brucianus, das naeh seinem Herausgebor Karl Schmidt die Pistis Sophia an

Alter noch tihertreffen soli, gebraucht hex der Yerbindung von und jmyc'rH-

pion, die auch ihm sehr gel&ufig ist, das alte ep- an den beiden einzigen dafur

in Beti'acht kommenden Stellen nicht, sondern hat stattdessen die normale Form
des perfektischen Relativsatzes, die ja auch die Pistis Sophia oft genug (14raal)

neben der mit ep- anwandte: uen'T 2v*p-‘si it-nei-juL*pcTHpiorL die, welche

diese Mysteria genommen haben" S, 104, 12
;

eirr&.c-*Li Jx-uxxyc^TK-

piorx „die Seele, die das Mysterion genommen hat“ ib. 15.

2) Ygl. die^Kennung der Mysterien in Yerbindung mit dem Erkennen der

Gottlichkeit an der betr. Stelle sowohl wie an den dazu angezogenen Parallel-

stellen (S. 154).
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auch dem Gedankenkreis, in dem wir beide Ausdriicke im Kop~
tischen angetroffen haben

7
der christlichen Gnosis, nahe steht.

Schwieriger zu beantworten wird die Frage sein, welcher

griechische Terminus als Yorbild fur das aeg. ^i-AvrcnTHpiott anzu-

sehen ist. Inhaltlieh wiirde, wie mich Reitzenstein belehrte,

am Besten TsAstci&ca oder [ivstfjd'ttL (mit Objekt zee pvtizriQia) dazu

passen, sprachlich \iv6zr\Qiov ‘itccQcclaiifi&vsiVi das indessen als Ter-

minus nicht iiblich ist. Das Zeitworfc *** „nehmen* wird im Kopt.

iii der That oft zur Umschreibung des fehlenden Passivs von sol-

chen Yerben verwendet, die im Aktiv aus einer Zusammensetzung

von „geben* mit einem sachlichen Objekt bestehen und das

personliche Objekt im Dativ zu sick nehmen, z. B.

:

„Taufe nehmen* d. i. „getauft werden* von „Taufe

geben (Jemandem)* d. i. „(ihn) taufen*.
<2s.i-eoo ,

Y „Ehre nehmen* d. i. „geehrt werden* von „Ehre

geben* d. i. „verehren* (das alte aeg. rdj hw
)

das bereits im

Alten Reich iiblich war).

‘xi-ga.Tt „TJrteil nehmen* d. i. „geriehtet werden* von „Urteil

geben* d. i. „richten*.

osLi-o’poem ,,Lickt nehmen* d. i. „erleuchtet werden* von ^-crpoem

„Licht geben* d. i. „erleuchten*.

^i-Axooy „Wasser nehmen* d. i. „bewassert werden* von ^-**007

jjWasser geben* d. i. „bewassern“ (bereits im Demot. belegfc).

2sli-c£lcu „Lehre nehmen* d. i. „unterwiesen werden* x
) von ^-chtu

„Lehre geben* d. i. „unterweisen“.

^i-cjuloy „Segen nehmen* d. i. „gesegnet werden* von „Segen

geben* d. i. „segnen*.

So ware es vielleicht nicht undenkbar, daS der Ausdruck

jut'pc'THpion jjMysterion n&hmen* in der That eine freie Wiedergabe

des griech. [ivsitid'cct, ^vaz^Qiov oder %eksiti&ai, gewesen sei und die

Passivumschreibung zu dem nicht selten vorkommenden '^-axyc'jk-

pion „Mysterion geben* (z. B. P. S. 266 ff.) gebildet habe 2
); dieser

1) Ygl. ttenr-^-cAu* „die welclie lehren“ und oyort hijul e^-^i-chra e&oA

2i~'xoo*zoy ?)ein jeder, der gelehrt wird durch sie
a Pist. Soph. 258, 17 if. mit

der fur das Passiv charakteristischen Einfuhrung des logischen Subjektes durch

e&o<V gi-Tit (Steindorff, Kopt. Gramm.2
§ 37S).

2) Dab das Wort xvpc'rHpion: sowohl in der Yerbindung mit i* „gebena

wie mit „nehmen“ gelegentlich auch nahere Bestimmungen erh&lt (wie den

bestimmten Artikel, ein Demonstrativum, ein Ordinalzahlwort, einen Genitiy oder

einen Kelativsatz), wurde dem nicht im Wege stehen; das kommt auch bei den

andern mit "t oder ^ gebildeten yerbalen Ausdriicken nicht selten vor, z. B.
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Ausdrack wiirde dann seinerseits das grieck. Aktiv pvsiv oder re-

Xsiv wiedergeben, dem es in der That inbaltlich entspricht x
).

Das partizipial - relatiyische ep-<xi-AXYc*TRpion wiirde dann einem

[ie[iv[i£vos oder 'vetelsd^svoq entsprechen.

Was aber den andern Ansdruck coTu-^AiiHr-Royre „die Grott-

lichkeit erkannt haben u
betrifft, so kann darin, wie mir Reitz en-

stein bestatigt, ein griecb. trjv d’so'trjvcc eyvoxivai nicht yerkannt

werden, das eckt gnostisch ist.

Trifft es zu, dab die beiden oben ans der koptischen gnosti-

scben Literatur naehgewiesenen Ausdriicke, die uns allein nock

das alte partizipiale Hiilfszeitwort ep- bewahrt haben, aus der

hellenistischen Mysterienreligion stammen, so ergiebt sich damit

zugleich auch, dafi eine gewisse Anteilnahme der aegyptischen Be-

volkerung am griechisclien Mysterienwesen bestanden liaben mufi.

Die Terminologie fur das Einweihen in die Greheimlehren der aegyp-

tiscben Religion lautete ganz anders (bs hr
;;
ein£uhren in“, dayon

bs „Einfiihrung“ geradezu aucli als wGeheimnis“ Urk. d. aeg. Alt.

IV 483. 1295); ein dem ^i-AX'YC'rnpion formal irgendwie ent-

spreckendes rein aegyptisches Aequivalent ist uns nicht bekannt.

Aus der nationalaegyptischen Mysteriensprache wird der Ausdruck

also nicht stammen konnen.

Ax-neoo'y n-rteq-gyw-uoc „sie giebt ihm die Ehre seiner EIymnen“

d. b. „sie ebrt ibn durcb seine Hymnen“ P. S. 292, 10.

1) VgL P. S. 280, 20: „sie werden der Mysteria des Lichtes wurdig sein,

ich werde ihnen die Mysteria des Licbtes geben und verheimliebt ihr sie ibnen

nicht“; ib. 24 ff.
:

„das Mysterion der Auferweckung der Toten aber und der

Heilung der Kranken, gebt es Niemandem und unterweiset (^-c&tu) nicht in ibm,

denn jenes Mysterion ist das der Archonten“.



Zur tlberlieferung und Textkritik der Kudrun Y.

Yon

Edward Schroder.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Juni 1919.

V. Verdrangung des alten Wortschatzes.

Sclion die ersten Herausgeber der Kudrun sind zu der Er-

kenntnis gelangt, daB die mecbaniscbe TJmscbrift in die Spracb-

formen einer weit spateren Zeit auch den alten Wortschatz des

Gedicbtes selbst nicbt ohne weitgehende Entstellung und EinbuBe

gelassen babe. Was v. d. Hagen, Ziemann und Yollmer in dieser

Hinsicbt beobacbtet baben, ist als fester Besitz in unsere Aus-

gaben iibergegangen : dabin geboren die fast durcbgehende Ver-

drangung yon gem dureb begem
,
stat durcb gstad] maynen als

Ersatz fur wcenen, weidelich (und werlich) fur tv ce tlich, inneiv und

eytelnew fur iteniuwe u. a. Freilich batten scbon diese ersten

Beobacbtungen erganzt und differenziert werden miissen: so ist

stat M. N. ‘litus’ gelegentlicb aueb als stat F. ‘locus’ misverstanden

worden: 98, 1, wo M. S. den unmoglicben Yers bieten:

das er getragen mohte von ‘der stat’ sinen Up niht mere.

Bartscb bessert wenigstens die Metrik, indem er stete scbreibt, es

muB indessen sicberlicb eingesetzt werden von dem stade. Die

Besserung stete aber ware angebracht 1613,3.

Weitergefiibrt bat diese Wortkritik, zngleich von einem besseren

metriscben Gefiibl geleitet, Bartscb: er erkannte, und die Nib.-

Hs. d bestatigt es auf Scbritt und Tritt, daB an zablreicben Stellen

das altertiimlicbe user durcb aus, an vielen andern niivan durcb

wan verdrangt sei, wo man diesen Ersatz bisber unangefocbten

gelassen batte; er beseitigte den Imperativ Ms ‘esto’, der zur Zeit
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der Kudrun im Bairiscken kaum denkbar ist, und so nock mancke

Entstellung von Bieds Hand. Bei Martin und Symons kat er damit

wenig Beifall 1

)
nnd gar keine Nachfolge gefnnden: sie sckeinen diese

Seite der kritiscken Aufgabe als abgescklossen oder aber als un-

losbar zu betrackten. Nnn geb ick gerne zu, daB einem Herausgeber

in mancken Fallen die Intsckeidung reckt sckwer wird: z. B.

mackt es die Vergleickung mit Nib. d wakrsckeinlich, daB zuweilen

dicke dnrck ofte ersetzt, mackt es sicker, daB in sekr vielen Fallen

statt des Adv. -Mche die Form -lichen von Hied eingefiikrt worden

ist, aber ebenso stekt es fest, daB beidemal sckon das Original eine

Doppelheit verwendete. Dagegen glaub ick nickt an eine Doppel-

form wapen (16 x) neben icdfen (34 x), fur die sick auck kein Be-

deutungsuntersckied geltend macken liefie, sondern riskier es, das

in Endreim (1033, 3. 1360, 3) nnd Zasurreim (489, 3. 900, 3) ge-

sickerte icdfen durckzufuhren; Die Unmoglickkeit
,
im Einzelfall

immer die sickere Entsckeidung zu treffen, darf uns nickt abkalten,

auf der Bakn von Yollmer und Bartsck weiterzusckreiten.

rnofen und riiefen. YomNeukockdeutscken aus kaben wir, etwa

in Erinnerung an Klopstock, die unwillkiirlicke Yorstellung von

ruofte als einer arckaiscken Form, was natiirlick fur das Mhd. nicht

zutrifft; hier sehen wir vielmekr, wie in jungeren Hss. ruofte

(iriiefen) mehr und mekr das rief (
ruofen) der Vorlage verdrangt:

besonders radikal verfahrtdwcsgf k, die Kopie der Nibelungenhs. J.

Anderseits ist das sckwacke Verbum, wie wir vom got. hrdpjan

ker wissen, keine junge Sckopfung, und wenn auck Otfrid und die

Ubersetzer des Tatian sick nur der starken Formen bedienen, sind

dock die sckwacken auck im Akd. reicklick belegt (Graff IY 1135 ff.).

Die Moglickkeit, daB sick ein Dicbter, mit oder okne Bedeutungs-

nuancierung, beider Formen nebeneinander bediente, ist nickt zu

bestreiten : zwar setzt Benecke im Wb. zum Iwein nur rnofen stv.

an, aber Borckling verweist auf die Laa. zu 1366, wo Henrici,

nach meinem Gefiihl ricktig, sick fiir ruofte entsckxeden kat
;
ander-

seits wird man im Erec 315 rief gegen die Ambraser Hs. sckreiben

dtirfen. — Bartsck in seinem Wb. zum Nibelungenliede verzeicknet

fiir den B-Text 29x ruofen und 4 X riiefen

,

ohne daB in der Mekr-
zakl der Falle eine Entsckeidung moglich ware. Die Ambraser
Hs. d nun kat wie alle jungen Nibelungenhss. (abk) eine ausge-

sprockene Vorliebe fiir die sckwacken Formen: sie setzt diese

gegeniiber dem Texte Bartscks ein 119, 1. 498, 1. 1570, 1. 1576, 2.

1) S. nimmt yon alien durch B. hergestellten user ein einziges auf und
Rchreibt dann im Glossar: ‘uztr . . nur 59, 4’.
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2132, 4. Wir werden daher dem Hans Ried auch in der Kudrun
f

wo er constant riieffen ,
riieffte sclireibt, die scbwacben Formen

keineswegs obne weiteres 'zugesteben, wie die bisherigen Heraus-

geber ansnahmslos, zumal der Yers in einer ganzen Reibe yon

Fallen durch Einfiigung des rief gebessert wird : 489,1 Lute rief

do Morunc; 858,1 Lute rief do Ludetcic; 1481,1 u. 1489,2 Lute

rief do Eerwic; 1490,2 Eerwic rief do Mte
;

weiter 1139,1 Do

rief von Tenemarke. Das in den ersten fiinf Fallen iiberlieferte

do stell icb analog ein 888,1 Lute rief {do) Eerwic, 501,1 Eagene

rief {do) Mte, 452,1 Er rief {do) harte lute. So bleiben nur die

metriscb indifferenten Falle iibrig: 1188,1 Do rief ein marncere,

1528,1 Sie riefen algemeine; 493,1 Eetelen hort man ruofen,

831, 1 trolt begunde ruofen. Icb. gebe natiirlich die Moglicbkeit

zn, dafi dieser radikale Ersatz ein paarmal eine scbwacbe Form

beseitigt baben konnte, aber mein Risiko erscbeint mir nnbedentend

gegeniiber dem Verzicht auf die Einstellung der starken Formen

an den ibnen sicber gebiihrenden Platz. Die starke Form stebt

gegen Ried fest, die scbwacbe wird dnrcb ibn nirgends gestiitzt.

hochgezit und hochzit. Die Verbaltnisse liegen bier abn-

. licb und docb wieder anders; hochzeit ist die ausscbliefilicbe Form

des Hans Ried: er stellt sie fur ein in Nib. B iiberliefertes lioch-

geeU{e) ein 27, 2. 28, 8. 29, 1. 40, 1. 42, 1. 257, 3. 265, 2. 266, 3.

269, 4. 271", 3. 273, 2 u. s. w.
;
die Form bat also bei ibm gar keine

Grewabr, und wir konnten Mchgedt in der Kudrun iiberall einsetzen

wo es uns pafit. Nun muB aber 187, 1 Diu hochztt werte lange und

1687, 1 diu liocheU ende nam die zweisilbige Form beibebalten

werden
j
dagegen 66,4 diu hochgezit sick endet

,
548,4 diu hochgezit

vroun Eilden entscbeid icb micb fiir die Anderung. Der Dicbter

bat also, wie der der Nibelungen, die zwei Formen promiscue ge-

braucbt : welcbe von beiden er in der Zasur, 50, 3 und 172,

4

(hocJizUe). 190, 4. 1667, 3, anwendete, lafit sicb scbwer sagen, denn

bier kennt er sowol den Typus marscJialc wie den Typus pilgerin,

schirmwafen wie scJicene ivdfen
;

icb mochte mich aber wenigstens

1667, 3 disiu tverde lidchgezU fiir die dreisilbige Form entscbeiden.

— Gar nicbts gewonnen ist mit der Anderung diu hbehgezit werte

48, 1, welcbe Bartsch Germ. 10, 166 empfoblen bat: unter dem

Beifall aller spateren Herausgeber, von denen Symons im Glossar

sogar ausdriicklicb bemerkt: *hochgezit nur 48, 1’. Der Yers ist

ebenso scblecbt mit hbehgezit werte wie mit hochsit werte, er ver-

langt unbedingt den Einscbub {diii) werte
,
wie etwa 87/, 1 Der Jiette

strit der werte.

Ein Wort das in Nib. d regelmafiig durcb das Synonymon

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 2. 11
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ersetzt wurde, 1st ferner das stm. tvuof, wofiir 1026, 3. 1036, 3.

1040, 4 ruof steht. In der Kudrun ist das Reimpaar tvuof : ruof

895, 1. 2 bewahrt; 1316, 1 da was vil Jcleiner ruof zn andern in

tvuof, erscheint mir bedenklich, jedenfalls ergabe sicb ein ganz

anderer Sinn als der welchen B. M. S. aus der Uberlieferung her-

auslesen: jene verstekn ‘da wnrde sie gerauschlos bedient’, die

Anderung wiirde besagen: ‘da ging es ganz vergniigt zn’; etwas

gezwungenes bat der Ausdruck in jedem Falle. Dagegen wird

man Bartsch (Grerm. 10, 195) unbedingt zustimmen nnd 808,

1

H'&ffen in Wiiefen oder besser nocb Wuofen (unde weinen) andern.

Anstofi nimmt Ried aucb znmeist an dem swv. zogen: er scbreibt

im Nibl. fur zogete] zoch 497, 3, fur zogeten] zogen 177, 1 . zugen

1296, 1 ;
so bat dann Bartsch Kudrun 635, 2 gewifi mit Recbt fiir

das dem Scbreiber in der Feder stockende zoge der Hs. zogete er-

ganzt, wahrend seine Nachfolger bei ziige verbarren. B. folg icb

aucb 1454, 3, wo er fiir das sinnlose in gurnet es einsetzt in goget

es (zowet M. S.); dies unpersonliche mir zoget (c. Gren.) ist dem Nibl.

gelanfig; soivet feblt dort, wie in der Kudrun.

Was die Steigerungsadverbien angebt, so ist die Tatsacbe,

dafi sich bei Ried vaste vorzudrangen beginnt- und in der Mehr-

zahl der Falle, namlich uberall wo es nicbt mehr dem altern,

etymologisch erklarlicben Branch entspricbt, durcb harte ersetzt

werden muB, von den Heransgebern naturlich langst erkannt nnd

beriicksicbtigt worden. Im Nibl. d stebt vast fiir harte vor dem

Adj. resp. Adv. 85, 3. 643, 2 (vast vil). 772, 2 (vast ivol). 800, 4.

1183, 1. 1279, 4. 1479, 2. 1526, 4. 1708, 4; fvast fiir vil 664, 4). Da-

nacb ist das vaste vil von Symons 1456, 4 anf alle Falle falsch.

Wie im Nibl. (z. B. 624, 4. 1679, 1) bat Ried ancb in der

Kudrun das ihm bereits fremde harte in nicbt wenigen Fallen

ganz fortgelassen. Icb stimme der Einstellung durcb friibere Her-

ausgeber zu 375, 4 (I. ivart der her re (harte) wol enphangen). 458, 4

525,2. 698,4. 710,2 (B.) 772, 3 (B.), stell es meinerseits ein 577,4,

andere aber abweicbend 1456, 4 jd lit Me (an dem velde) vil der veigen.

gar vor dem Adj. oder Adv. ist von vorn herein als Ersatz

von vil oder harte verdachtig (vgl. gar balde Nib. d 1766, 1), wobei

Falle wie gar ze verre, gar ze ndhen, gar ze sere nnd von schulden

gar der frie (609, 4) naturlich auszunehmen sind. Unbedingt zu be-

seitigen ist ‘gar' Ukte 1197, 4, wo aber der Vers mit vil alleinnoch

nicbt in Ordnung gebracht ist 1
): ich scbreibe wir werden (da) vil

Hide tote funden. Schwieriger liegt die Sacbe 268, 3. 4, wo das

1) harte lihte (Nib, 886, 4 Adj.) kommt in der Kudrun nieiit vor.
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iiberlieferte er machet vil manigen man
|

gar unmue&ec yon Ziemann
umgestellt ist: er machte manigen man

|
ml gar unmue#ec

)
und so

* von V. B. M. S. beibehalten wird. Aber abgesehen davon dafi vil

gar unmue#ec in~dem groBen Gredicht vollig isoliert bliebe, wider-

spricht der Halbvers auch der normalen Prosodie: unmUe#ec (785, 1.

1146, 3. 1569, 1) resp. vil unmuezec (137, 3. 180, 4. 264, 2. 267, 2.

541, 1. 732, 4. 1515, 4), harte unmiie#ec (1347, 1) stelit mit dieser

Betonung fest
;
aber vll umnue#ec

}
wie wir fiir gar u. auch ohne XJm-

stellung schreiben mussen, ergibt einen unvollstandigen Halbvers,

ich vermute etwa er machte manigen man
|

(des tages) vil unmiiezec,

Fiir gar ritterliche 355, 4 schreib ich vil r. JDagegen brauciit man
gar unkunde 1575,3, gar univise 1664,4 nicht zu ersetzen. 1523^4
sin oilmen ivas 'gar' swcere : er sluoc der Jcuniginne ah da# houbet wird
dureb vil baum gebessert, man erwartet vielmehr ir (Yorschlag

von Frl. M. Heintze). Yor dem Adverbium 773., 2 da# si vorhten

[gar] Jdeine haben die Heransgeber seit Ettmiiller das Wortchen
getilgt; Frl. M. Heintze macht mich aber darauf aufmerksam, daB

Jdeine anderwarts gern mit harte verbunden erscbeint : so das Adv.

790, 3 si aide harte Ideine
,
vl454, 3 in #oget es harte Jdeine

,
dazn das

Adj. 1129, 4 jd ist des ir armuot harte Jdeine
;

so wird man aucb

oben gar als einen Ersatz anseben und schreiben mussen: da# si

vorhten Jhdrte Jdeine.

Als einzigen Fall des Steigerungsadverbiums sere vor dem Ad-

jektivum laBt man 791> 2 sere wlinden wegen der Besonderbeit

dieses Partizipialadjektivs gelten; icb vermute aber, daB bier ein

alterer Ansdruck verdrangt ist, obwobl der Scbreiber das ent-

sprechende Substantiv sonst nicbt anzntasten scbeint (195, 4. 890, 2.

1384,4. 1537,3), und scblage vor zu schreiben vil manegen vercJi-

ivunden; wie dies "Wort spater ersetzt worden ist, lehren die

Laa. zum Nibl. 992, 2, wo QJh sere wunde bieten. — Ich bait

es weiterbin fiir moglich, daB aucb 885>4 do wart alrerst erhouwen

von den Jielden manec fvil tiefm' ivunde (wo mindestens das vil zu

streiehen ware!) urspriinglicb stand manec ver chwunde. — Eine

Anslassnng des Simplex verch bat Bartscb (unter dem Beifall von

M. S.) erkannt 648, 4 er houwet durcJi (da# verch} die tiefen wunden,

und daran scblieB icb gleicb meine Besserung 230,4 Oder uns

ivurden ivunden uf da# verch al durch den lip gehouwen , st. her#e

Hs., vgl. noch Nib. 2210, 3 (
[sluogen )

vaste im# uf da# verch .

Weitgehende Freibeit mufi sicb der Herausgeber gegenliber

der Beseitignng wie der Einganzung eines vil vorbebalten, denn

Hied verfahrt hier tiberaus sorglos, docb immerbin so, daB er noch

11 *
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haufiger vil hinzufiigt als auslafit, vgl. GGN. 1918 S. 23. 1919 S. 46 ff,

[Erin. L. Kunze stellt fur Nibl. d Str. 1—800 fest : vil 31 x kinzu-

gefiigt, 8x ausgelassen. Korrekturnote.]

Etwas anders stekt es kei ouch
,

speziell in der Yerbindimg

and ouch : Nib. d laflt hier das ouch fort 44, 4. 114, 3. 358, 4. 425, 3.

535, 2. 681, 2. 709, 3. 844, 3. 1124, 8. 1529, 4, fiigt es dagegen hinzu

563,1. 618,1. 1630. 1807,3; man wird also auck in der Kudrun

offer mit Auslassnng als mit Zusatz recbnen, ygl. oben S. 52.

Ick lasse nun eine Reike von Bemerkungen zn einzelnen Stellen

folgen, wobei icb vorlaufig im allgemeinen diejenigen zuriickhalte,

welcke sick lediglich anf metrische Erwagungen griinden.

12, 2 vil manic *soumcere’ (rich gewcete) truoc sckreiben alle Her-

ausgeber seit Y.; dafi in dexn saivber maule derHs. soumer enthalten

sei (das als Simplex 744, 8 von rossen unci von soumern in der Zasur

bewakrt ist und kier nickt von B. M. in soamen katte geandert

werden sollen), erkannte sckon vdH., und Z. sckrieb soamerminle
,

was als soumermule beibekalten werden darf; vgl, soumerros
1

soumerphert neben soimros und soumphert . Eur die Entstellung von

soumcere zu sawber maule feklte mir die Erklarung; ick vermute,

dafi Y. es als Doppelsetzung angeseken kat, also das zweiteWort
‘Glosse’ zum ersten, etwa wie 843, 1 Magten und fluchten

,
1404,

4

erdienen und erswingen .

25,2. leschehen
,

ein junger Seitensprofi okne etymologiscken

Eigenwert, tauckt erst im spatern 13. Jakrkundert auf, fehlt nock

bei Hartmann, Gottfried, Wolfram und kommt auck im Nibl. nie

vor, wokl aber stekt es dort 1638,3 als Lesart von d; man wird

also auck * das einzige Beispiel in der Kudrun beseitigen und
sckreiben diirfen cliclce daz geschach .

49> 3. Fusunen unde trumben vil lute man [da\ vernam
}

floiten unde harphen . stoes man da began
,

rotten unde lsingen% des fli&zen sie sich sere

,

phifen unde gigen . in wart der guoten Jdeider deste mere.

Weil inmitten einer Aufzahlung von Instrumenten singen keinen

Platz hat, nimmt Bartsck
\
floiten u. s. w.

7

als Infinitive, M. sckeint

die Infinitive erst mit Z. 3 zu beginnen. Ick zweifele gar nickt, dafi

kier eine Entgleisung statthat, am nacksten liegt die Besserung
lire 7i

;

vgl. Nakuekodonosor 28 micl rottin undi mid lyrin
,
Alex. Y

181 (= S 201) roten und ouch der liren clanc .

91j 4 1. dd ivart der {lenabe) hiiene in vil guotes heldeti jna$e

fimden . Auf den Knaben der schon das Heldenmafl erreickt,

kommt es an.
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Das Adj. totide ‘abgelegen, unbewobnt’ : 111, 3 von deni tvilden

sande and bes. 1335,3 dd sie ir reckon funden uf dem ivilden
sande, ist zweimal ausgefallen, wo wir einen Takt vermissen

:

121, 4 sit ich inch so schcene meide hdn an disem {wilden) stade

fun den.

871,4

dd wart vil manager veige uf dem {ivilden) Wiilpensande

funden.
152.1 1. Der kiinic Inez in willekomen wesen in sin lant; ygl.

1315, 4.

159.4 1. sit wurdens v tend

e

(oder viande), ebenso 942,4 swaz
halt die viende\ Doppelform neben dem iiblichen vinde.

205.2 1. der Jiete von {dem) kiln eg e (surge unde lant. Der-
selbe Fehler degen fiir kiinege Nib. d 452, 2.

221.4 mufi der unvollstandige Halbvers erganzt werden: in

herten (velt)stiirmen (so = 359, 4). veltsturm 359,4. 708,1 and vole-

sturm 921, 3. 1111, 4 (in herten volesturmen) geboren zu den wenigen
episeben Wortern

,
welebe die Kudrun dem Nibl. voraus bat.

568, 1 dri sturme vaht muB dagegen unangefoebten bleiben, da das

Zablwort immer iiber das folgende Substantivum erboht und dann

die Senkung synkopiert wird (s. die Studie VI).

Der guten Besserung B.s 275, 4 sande er sine Men listecliche
(’luftlich Hs.) batten M. S. niebt ibr ungliicklicbes hostliehe gegen-

iiberstellen sollen; jene wird gestiitzt durcb 772,4 die... Men
wurhen listecliche.

285.1 st. nortwint 1. norderwint
,
da sunderwinde 1125,1 iiber-

liefert and ivestencint 13,2. 1134,4. 1139,3 gesicbert ist.

433. 2 (Nacbtrag zu II) lies

:

ob ir nemen ruochet min ros und miniu kleit,

golt und gesteine, ich sol iu also gelten

(ruochet in der Zasur 436, 1. 1289, 3.)

474, 3 ich hete ndch iu helden grots und michel sweere bat merk-

wiirdigerweise bisber keinen AnstoB erregt; es ist natiirlicb zu

sebreiben groz {leit) und michel sweere. gros leit (ygl. 54,2. 193,4)

ist besonders in dem vorbildlieben Nibl. die stebende Verbindung:

lOmal, dazu 5mal grcedich leit (und 3mal Adv. grcezlich leit).

Wenig ginokliob ist 500, 4 die Einfugung des altertumlicben

alrot durcb B. und (etwas abweicbend) M. : alrot wird vom Grold

(und von der Seide) gebraucht, aber nie vom Blute, sowenig wie

die Koble je alsioarz oder der Scbnee alwiz beiBt. Der Yers ist

obne Umstellung zu sebreiben:

gevenvet {allenthalhen) was daz ivazzer unit dem verchhluote.

allenthalhen bab icb keineswegs als Verlegenbeits-Elickwort gewablt:
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es stebt anch an der Parallelstelle 869, 3 und ist iiberbaupt ein

Lieblingswort der Zasur.

531, 3 1. ir voter user nceten (B. us (deny),

534. 4 s. 965, 4.

634,4: der normanniscbe Konigssohn liiftet sein Inkognito

:

das er hiese Hartmuot und uwre (ein Tciinic) von Ormanielande.

Die Erganznng schafft zugleicb den ftinfbebigen ScbluBvers.

736. 1 1. Ludewic und \lm] Hartmuot (Naebt-rag zu oben S. 45).

835, 3 1. swas uns an (unsern) friunden schaden nu geschiht.

Den Yerlnst eines alten Kompositums vermut icb wieder 961, 3,

denn ir value sophe ist kein Halbvers, nnd B.s Verschiebung der

Zasur befriedigt nicht: ir re itvalue sophe wiirde seine Stiitze

(s. Lexer) beim Tannbauser und Pleier, also landsmauniseben Dich-

tern fmden
;
vgl. auch Parz. 151, 23 f.

965.4 1. das sie ir silrnen niht an mir volende st. sorn. Ganz

abnlicb bat die Hs. d den ScbluBvers Nib. 110, 4 do wart in stirnen

beftant verkiirzt durcb sorn. In der Kudrun liegt ein zweiter Pall

534,4

vor: 1. tvcen min gruezen Jiarte miige versmahen st. gruoz.

997.4 L miner muoter hint geschtirt die brende st. tohter .

1047.4 ist der unvollstandige Schlufivers zu erganzen; si

(voT)rach en Hartmuote ir anden
,
wie 733, 4 iiberliefert ist od wanne

si volrechen gar ir anden ,

1109.1 I ir anker (selbe) waren.

1141.2 einen here ( V.) si sdhen — 3 und ouch vor dem berge ;

das bsl. patich erklart sicb wol als Verlesung hoc fur Vc\ houc

'collis’ ist nur frankisch-hessisch.

1168. 3 beton ich mit Nachdruck die von v. d. Hagen und Heinzel

unabhangig gefundene Besserung das immer also sam
\
der wilde

vogel wiirde, das er sprechen latnde, weil sie von alien Herausgebern

versebmaht und von Symons in mir unverstandlicher Weise be-

kampft wird.

1190.4 wir wiieschen iu lviV deste mere ist sinnlos; lies die

pfelle, vgl. 1189,3 mine wise pfelle die Ueichet ir se seine.

Der Unvers 1193,3 (und gebet ir minen \helden)
‘wis’ niht ir

Meider, an dem bisber nur B. Anstofi genommen bat (er sebreibt

wisiu
) wird am besten durcb Einstellung eines Kompositums ge-

beilt — icb vermute niht sabenwis ir Meider. sabenwis (vgl.

sabene 301,4. 482,2. 1272,2. 1273,2. 1280,1. 1286,2) ist ein Aus-

druck fur die strablend frisebe Wascbe : Nib. 632, 1 in sabenwisem

hemede
;
vgl. aucb sabenniuwiu wat obd. Serv. 491.

1206, 3 B.s Erganznng die von ir (voter) lande wird durcb

105, 4. 1483, 4. (1249, 4) gestiitzt.
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1315, 4 ist wieder statt sein einznstellen wesen : unde bat got

we sen ir geleite. Wie nahe dem Scbreiber dieser nnwillkiirlicbe

Ersatz lag, zeigt die bocbst ungeschiekte Wiedereinrenkung 287,

3

so das mochte sein und wesen u. abnlicb 1155, 1.

Auf 1351, 1 So ich anderstunt geblase folgt 1353, 1 So ich ‘drey-

maV geblase
,
was die Herausgeber seit V. einhellig andern in dri-

stunt reap, dri stunt; es ist aber Mar, daB geschrieben werden nmB
so ich dritte{n) stunt geblase

,
vgl. 1394, 1 Hr blies ze dritten stunden.

1369. 3 da hi (
Mt’ der helde noch mere bleibt mir unverstandlich,

ick vermute Ithte
,

zngleick aber eine Umstellung: da In der helde

lihte noch mere.

1379, 4 1. wie si {edel) gesteine entspreobend der Parallelstelle

1006, 3. 4.

1394.4 1. der Hilden (her)zeichen dannen wisen. B., der bier

(unter dem Beifall von M. S.) recbt labm erganzt der schcenen Hil-

den zeichen, bat das unterdriickte Kompositum herzeiclien ricbtig

bergestellt 780, 3.

1396. 4 1. jd teas ouch Hartmuot (Jcomen) da nilit eine.

1408.4 1. do sach man ouch erstruchen des Imnec Sartmuotes

voln ?

1425.1 £

Qescheidet
1 wart mit strife — -

—

vil schilde wolgetan liat

keinem Herausgeber AnstoB erregt^ M. stellt es zu ahd. sceidon
,

das aber durebaus nicht ‘(Holz) spalten’ bedeutet (Graff YI 435).

Ick vermute ZerscMtet zu dem swv. zerschiten
,
das ich freilich nur

aus Herbert von Pritzlar kenne (s. Fromxnann zu 7758).

1429.1 Wate stuont lniht miiezec’ ist gewis in unmiiezec zu

andern, das nicht weniger als siebenmal in der Zasur steht, s. GGN.
1918, S. 510 Anm.

1478. 1 1. Vil schiere loom (frou) Ortrun von Ormanielant .

1480. 2 L min vater und mine mage sind allermeistec tot st. alter

meiste . Dies meistec hat Bartsch 1360, 1 bereits richtig fur maists

tail der Hs. eingesetzt, seine Besserung wird bestatigt durch Nibl.

239, 4, wo d flir meistec die La. maisttail bietet.

1576.4 1. do teas in (ir) leides (gar) zerunnen
,
vgl. 1134,4.

1603.3 liegt kein Grand vor, die Uberlieferung man ladete

sine sourne in luot zu andern, wie seit V. alle Herausgeber tun:

der Bedeutungstausch von laden stv. und laden swv. ist damals

langst im Gange.

1649, 3 cin guldin vingerlin

gap er der Idiniginne ‘in’ ir vil wizen hende

Der Plural ist dock hier sinnlos; bei Einfuhrung des Dat. Sing,

mufi geandert werden zuo ir v. w . hende ,
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1653, 4 1. er miieste es haben arbeit.

1671. 1 1. schinen (al) den tac.

Ieh schliefie die vorstekende Liste mit ein paar kleinen Ex-

kursen. Zunackst geb ich die nakere Beleucbtung einer Stelle,

welcbe zeigen soil, wie leicbt man mit einer naheliegenden und

scheinbar einwandfreien Erganzung das Ricktige yerfeklen kann.

685.1 behalten Mu. V. M. S. die ksl. tiberlieferung bei:

Von sedele stuont do Kudrun diu schosne meit.

Da it to der zweite Halbvers, mit Reckt, zn kurz sckien, scblug

scbon v. d. H. vor diu (vil) schcene meit, und ibm sind Z. B. P. ge-

folgt. Diese billige Taktflillnng gibt zwar einen metrisch korrekten

Yers, widersprickt aber dem stilistischen Brauck des Dickters und

der Versmelodie seiner Stropke, die dem Artikel an dieser Stelle

den Yersakzent versagt. meit stekt auSer in der obigen Stelle

nock 29 mal im Yersausgang, 28mal in der ersten, 6mal in der

zweiten Langzeile. Als Epitketa finden sick dabei schcene 11 x,

Mrlich 7 x, minnedich 4 x, arm 3 X, ritterlich 1 x, ellende 1 x
;

zwei Ealle bleiben okne Beiwort:

die dd sdnte diu meit 690, 1.

Hildeburc diu meit 1060, 1

;

dazu tritt (oben S. 40. 44):

Ortrun die [schcenen].meit 1640,2.

Die iibrigen 26 IJalbverse gruppieren sick in zwei gleicke

Halften

:

a) diu (die) MrUche(n) meit 199,1. 625,2. 775,2. 1251,1.

1252, 1. 1304, 1. 1555,
3 ;

diu (die) minnecliche(n) meit 16, 1. 243, 1. 345, 1. .1632, 1

;

diu ritterliche meit 14, 1

;

diu ellende meit 989, 1.

Diesen 13 Fallen mit dem Rytkmus xxxxx resp. xxxxxx
stekt kein einziges Beispiel wie diu schcene (arme

)
meit oder auck

diu (!) vil schcene (arme) meit gegeniiber, obwokl diese beiden Ad-
jektive zusammen ebenso oft vor dem meit des Versausgangs er-

sckeinen. Vielmekr treten diese Beiworter, die nur eben einen

Takt fiillen konnen, stets in anderer Grruppierung auf:

b) vil manic schceniu meit 9, 2.

ob in diu schcene meit 618, 1.

fur die schcenen meit 681, 1. 1505, 1.

wider die schcenen meit 996, 1.

daz er die schcenen meit 1025, 2.

do Uaget cliu schcene meit 1262, 1.
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ein vil schceniu meit 1317, 1.

da# im diu scheme meit 1413, 2.

disiu schcene meit 1582,1; —
daz ich armiu meit 979, 1.

owe ich armiu *meit 1208, 1.

sprach diu arme meit 1246, 1.

Es ist somit klar, dafi das (wakrsekeinliek aus 681, 1 eingedrungene)

schcene nickt erganzt, sondern vielmekr ersetzt werden mufi : durck

ein Adjektiv der G-ruppe a); iek wakle dasjenige welckes das

kaufigste ist und am besten fiir die Situation pafit:

Von sedele stuont do Kiidrim diu herliche meit. —
Eine zweite Notiz mag sick gut anscklieBen, well sie neben

anderm aucli wieder die Beseitigung eines schcene erreiekt, das uns

nun sekon wiederkolt als gedankenloser Zusatz oder Ersatz Rieds

begegnet ist,

Das Prateritum von hidden begegnet in der Kudrun 5 x, aus-

scklieBlick im Yersinnern: Ried iiberliefert den Sing, als Maydete

1610, 3; claidet 157, 1. 1307, 1. 1610, 3, den Plur. als claicleten 440,2.

Die Herausgeber seit V. kaben ricktig erkannt, dafi dem Dickter

daneben auck die synkopierte Form zukommt, aber im einzelnen

stimm ick ikrer Entsckeidung nur 1307,1 zu: Icleite sich sekant;

gegen alle neuen Ausgaben ist so auck zu sekreiben 1609, 3 darzuo

Icleite Hilde und 1610,8 die Icleite manbesunder
,
aber umgekekrt

440,3 do Jcleideten sich meide
}
sowie 157,1, indem man schcenen

streicht, man Tcleidete die frouwen.



Zur metrischen Gestalt des Rgveda-Pratisakhya.

Yob

H. Oldenfoerg.

Vorgelegt in der Sitzung yom 20. Jani 1919.

Die scbrittweise
,
konsequente Entwicklung der altindischen

Metrik, insonderbeit des Tristubb-Jagatlmetrums, die icb in einer

fruheren TTntersucbung dargestellt babe J

), gibt, wie aaf der Hand
liegt, fur die Datierung metriscber Texte vielfacb wertvollen An-
balt. Icb betracbte unter diesem Giesicbtspunkt hier das Egveda-
PratiSakbya. Der Inbalt dieses Textes, die ibn erfiillenden

Kunstansdriicke der Pbonetik, lange Aufzahlungen vediscber Worte
und Wortgruppen stellten natiirlicb der metriscben Tecbnik des

Yerfassers oder der Verfasser besonders schwierige Aufgaben. Man
war gezwungen oder wenigstens in staxke Yersucbung gefuhrt,

sicb Preiheiten zu gestatten, die ein in bequemerem Eabrwasser
verlaufender Text wobl ausgescblossen batte. UngewiBbeiten dar-

iiber, was auf Recbnung arcbaiscben Stils, was auf die solcber

unvermeidlicber tecbniscber Weitberzigkeiten zu setzen ist, konnen
das Ergebnis einer metriscben Untersucbung des Prati^akbya be-

eintracbtigen. In jedem Fall erscbien es als das Ricbtige, zunachst
die Eeststellung des Tatbestandes in Angriff zu nebmen. Icb
glaube, daB sicb dabei, wenigstens ftir weite Strecken unsres Textes,
die eben erwabnten Unsicberbeiten docb nicbt als so groB beraus-
stellen, wie man vielleicbt erwartet batte. Ein metriscber Typus,
scbeint mir, wird erkennbar von so ausgesproebenem Charakter,
in die anderweitig feststehende Entwicklung so klar sicb einfiigend,

daB man der literaturgescbicbtlicben Triftigkeit des Ergebnisses

1) „Zur Geschicbte der Tristubh 11

,
Nackr. 1915, 490 ff.
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wobl vertrauen wird. Nacblassigkeiten oder Ereiheiten, im Eiu-

' zelnen selbstverstandlicb iiberall vorbanden
,

wiirden im Ganzen

dock dem Tatbestand ein so zu sagen stumpferes
,

entwicklungs-

gescbichtlich weniger deatlich cbarakterisiertes Ausseben gegeben

baben.

Icb yerzeicbne, den Text M. Mullers zu Grande legend, das

Ausseben der Tristubb (Jagatx) in vier Abscbnitten des PratiSa-

kbya. Sie sind so ausgewablt, dab Aufzablungen vediscber Worte

u. dgl. in ibnen nicbt gerade iiberwiegen. Wir erbalten so zwar

kein Bild aller der TJnregelmabigkeiten, yon denen anders geartete

Teile des Werks so tiberyoll sind: diese Produkte reinen Zufalls

und der Laune bieten in der Tat der TJntersucbung keinen Boden,

anf dem sie sich bewegen kann 1
). Dafiir, was uns wicbtiger ist,

lernen wir, wie gebofft werden dart, das kennen, was als ver-

gleicbsweise normaler Typus jenen regellosen Abweicbungen^ zu

Grunde liegt.

Die untersucbten Abscbnitte sind die folgenden: A: Patala I

von v. 9 an, also mit Nicbtberiicksicbtigung der einleitenden

Stropben. Ebenso scbien es ricbtig, den eigenartigen v. 10 fort-

zulassen. v. 84—36 sind nicbt Tristubb 2
). — B: Pat. VI. — C:

Pat. XI. — D: Pat. XV.
Die Bezeicbnungsweise ist die friiber von mir angewandte. So

bedeutet Ta bz. Tb Stellung der Casur nacb der vierten bz. fiinften

Silbe. „Mitte“ sind die Silben 5—7 der Reihe. „Regelmafiiger

Eingang* ist solcber mit Lange der zweiten und vierten. Wo

1) Zufall und Laune ist es ja, was dariiber entscbeidet, wie weit man im

einzelnen Fall sich die Miihe gab oder erlieB, die sehlieBlieh auch widerstrebenden

Stoff in die gesetzmafiige Form bi'ingen konnte. Man sehe etwa, mit wie raffi-

nierter Kunst XV, 11 eine Aufzahlung von zwanzig Wortchen mit zusammen SI

Silben in zwei tadellose Tristubhreihen (also in ein Schema von 22 Silben) zu-

sammengedrangt ist. Dem stelle man gegenuber, was gleich danach in XV, 12

geleistet, richtiger nicht geleistet ist, oder den Slokaausgang XVII, 25 iti mi

Yaskah, wo gar nichts von technischem Ausdruck oder von Aufzahlung vorliegt.

2) v. 34 enthalt viermal den Pada uu_ •— v. 35 ist Sloka,

v. 36 regelrechtes Dodhaka, das auch VIII, 26. 27 erscheint. So ist ja iiberhaupt

im Pratisakhya — an Stellen, die dem Verdacht spaterer Zufugung keineswegs

ausgesetzt sind — eine Anzahl klassischer Metra vertreten, beispielsweise die

Pu?pitagra VII, 16, das Aparavaktra VII, 17
;

VIII, 7, die Ketumati VIII, 25,

eine Mischung von Vaitaliya und Aupacchandasaka IX, 21, das Upasthitapracupita

(Weber, Ind. Stud. VIII, 355) IX, 7 (sapti muB dort, abweichend von M. Miillers

Ausgabe, zur ersten, nicht zur zweiten Zeile gesetzt werden). Mehrere Metra

kann ich mit den Hilfsmitteln ,
die mir eben zur Hand sind, nicht bestimmen,

auch nicht entscheiden, wie weit es sich etwa tun bloBe Augenblicksbildungen

handelt.
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nichts bemerkt, betrachte ich die erste Silbe als prosodisch indiffe-

rent und unterscheide ich nicht zwischen Tristubh und JagatL

Gestalt der Mitte

EegelmaBiger Eingang Unregel-

maBiger

EingangDritte kurz Dritte lang

A B C D A B C D A
i

b
;

0 D

1-wUU 8 2 51 8 8 8 — 5 — i

,

'

2

|__u_ 5 i — 1 17 8 — 8 5 —
i

— 2

1
uu- 2 6 — 2 5 6 — 5 5 — !

— 2

I
u uu 1 2 — 1 2 — — — — 1 — —

Ta mit unregelmaBiger Mitte — — i

1

)

— — 1 — — — — ! — —
— ]

uu 5 5 55 9 10*) 3 i

3

)
7 i) 8 1 — 1

u] uu — 2 i

5

)
— 1 2 — 2 2 1 — —

T*> mit unregelmaBiger Mitto — 1, — 1 2 1 l c
)
— — — 1

— uu olme Casur 7 4 39 4 4 6
I

4 1 — — —
u— obne Clisur 3 — — 1 1 — — — — — — 1

Ohne Casur andre Mitte 1 1 — — 2 — — — — — — —
.Uberzahlige Eeihe l 7

)
— 1 —

1

— — — — —
.

—

Die Erwagung liber die Bedeutung dieser Ziffern muB offenbar

zunachst atif ABD beschrankt werden; C nimmt eine sehr deirf>

lich ausgepragte Sonderstellung ein.

In ABD nun zeigt sich, wie nicht anders zu erwarten, die

Bewegung, die dem hoheren Altertum gegeniiber die G-eltung der

Casur zuriickdrangt, als deutlich wirkend. Ein Yergleich mit den

friiher 8
) yon mir gegebenen Zahlen fiir Katha und Sveta§vatara

Upanisad, die Dharma^astra des Baudhayana und Yasistha 9
) sowie

1) v. 20; es war notig in einer Anfzahlung das rgvedische dunasa- unter-

zubringen.

2) Darunter einmal T. - Ausgang
,

in Anfzahlung von Vokalen

(v. 9a).

8) v. 27% nach M. Mullers Ausgabe. Doch ist, wie der Zusammenhang zeigt

und die Texte von Pertsch, Eegnier und der Benares Sanskrit Series bestatigen,

vielmehr -aikadesam zu lesen. So stellt sich der Fall in der Tat zu den 55 in

der Tabelle angegebenen von kurzer dritter vor der Mitte ~|uu.

4) Darunter einmal Ausgang

5) v. 13d.

6) Ausgang —.
.

7) v. 24c
. Mitte uuuu statt -uu, wolil zwei Ktirzen Aquivalent der Lange.

8) !Nachr. a, a. 0. 506. 509.

9) Diese beiden fasse ich fur den gegenwartigen Zweck als Einheit zusammen.
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die Bhagavadglta zeigt jene Bewegung Her als fortgeschritten

im Yergleich mit den Upanisaden (docli gegeniiber der Svet. Up.
ist der Unterschied unerheblich)

,
als minder fortgescliritten im

Yergleich mit den Dharmasastras und vollends der Bhagavadglta.

Mit der eben besprochenen Tendenz im Zusammenhang steht

die, welche in der Mitte der Reihe die Messung _uu (wobei Yor-
bandensein oder Nichtvorhandensein der Casur nnd ibre Stellung

gleichgiltig ist) in ihrer Beliebtheit steigert. Auch dieser Yor-

gang ist im Elud. Er ist fortgeschrittener gegeniiber Hatha Up.,

weniger fortgeschritten als in Svet. Up. und vollends in Dhdrma-
sastras nnd Bhagavadglta. Entsprechend verhalt es sich mit der

Zuriickdrangung der im hoheren Altertum so haufigen Messung

der Mittelsilben [uu-_. Aueb darin ist das Pratisakhya gegeniiber

der Katba Up. fortgeschritten, steht aber znriick gegen die iibrigen

hier herangezogenen Teste, am meisten natiirlich gegen die Bbaga-

vadgita.

Schliedlich die Messungen der Reiheneingange. In der ange-

fiihrten friiheren Untersnchung habe ich auf das allmahliche Werden
des G-esetzes hingewiesen, welches bei friiherer Casnr fiir die dritte

Silbe 1
) noch dnrch lange Zeit Lange wie Kiirze zuladt

,
wahrend

bei spaterer Casnr nnd beim Eehlen der Casur Kiirze der dritten

verlangt wil’d. Die obige Tabelle ergibt zunachst den Eindrnck,

dad das Prati^akhya vor Einsetzen der auf dies Gresetz binzielenden

Tendenz entstanden ist. Aber man sieht alsbald, dad mit solcher

Anffassung zn weit gegangen ware. Das Pratisakkya wiirde so

iiber die Katha Up. zuriickgeriickt : in jeder Hinsicht unwahrschein-

lich. Und es ist zu beachten, dad im Pratisakhya, wahrend fiir

den Fall spaterer und feblender Casur kurze nnd lange dritte sicb

etwa die Wage balten (44 u, 46 natiirlich sind nur die Ealle

des „regelmadigenEingangs“ beriicksichtigt), anderseits bei friiherer

Casur Lange der dritten stark iiberwiegt (34 u, 63 _) : abweichend

von den friiher von mir untersucbten Texten und offenbar auf

eine rein metrische Entwicklungstendenz schwer zuriickfiihrbar.

Ich kann nur annehmen, dad in der Sprache des Pratisakhya

ein Anlad zu. solcher Bevorzugung der Lange gelegen hat. Das

ist, scheint mir, auch wohl glaublich. Das Streben dieser Sutra-

diktion, auf engem Raum viel, darunter viel Technisches auszu-

sprechen, fiihrte zu starkem Zusammenpressen des Sprachmate-

rials, vielen Kontraktionen u. dgl.
;

dad da eben diese Stelle des

1) Die ist es ja, an der das Anderswerden im Lauf der Entwieklung zur

Erscheinung kommt, wahrend die zweite und vierte regelmiiflig lang sind und

bleiben.
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Metrums, wo man sich immerbin eine gewisse Freiheit der Wahl
zwischen Lange nnd Kiirze auch jetzt noch beilegte, vorzugsweise

durch die Lange in Anspruch genommen worden ist, lafit sich ver-

stehen. Darin aber, dad die Lange gegeniiber ihrem so sicb er-

gebenden Vorherrschen im Fall der friiberen Casur anderseits im

Fall der spateren und der feblenden Casur der Kiirze eben nur

annahernd gleicb steht, werden wir, meine ich, docb ein Anzeicben

des Hinstrebens auf jene spatere Kegelnng erkennen diirfen : eines

Hinstrebens, dessen deutlicberes Sicbauspragen durcb die besondere

Natur eben des Pratisakhya unmoglicb gemacbt wurde. Aucb die

im Zusammenhang dieser Fntwicklung anderweitig x

)
zu beobaoh-

tende besondere Bevoxzugung langer dritter Silbe vor der Mitte

j_u_ (man denke an die Salim der spateren Metrik) ist, wie

unsre Zablungen zeigen, im Pratisakhya deutlicb erkennbar.

Allen bier besprocbenen Yerhaltnissen nun unsrer Kolumnen

A, B, D steben die von C als scbon auf den ersten Blick sebr

scharf unterschieden gegeniiber. Die gauze durch die alte Ge-

schichte der Tri$tubk gegebene Mannigfaltigkeit der Gestaltungen

ist hier yerschwunden. An ihrer Stelle steht die IJniformitat der

spateren Metrik: Mitte bestandig -uu ohne Rucksicht auf Stel-

lung bz. Vorhandensein der Casur; dritte Eingangssilbe stets kurz.

Das trifft fiir alle 148 Padas dieses Abschnitts zu mit nur 3 Aus-

nahmenj von denen obendrein, wie in den Anmerkungen zur Ta~

belle gezeigt, die eine auf falscher Lesung beruht, eine zweite

ganz unerhebliek ist. Dem ist nock hinzuzufiigen
;
wahrend in

den andern kier betraehteten Abscknitten Tristubk- und Jagati-

ausgang in alter Weise vermisckt sind 2
),

ist kier konsequent Jagatx

durchgefiikrt; ebenso ist die altkergebrackte Freiheit der Eingangs-

silbe aufgegeben, durchweg Kiirze gesetzt. So ergibt sick klar

auf Grand der metrischen Kriterien, daB kier ein nickt unbedeu-

tender Abscknitt des Pratisakhya kerauszusckneiden und als jiingere

— allem Ansckein nack erkeblick jiingere — Zufiigung zu beur-

teilen ist.

Ubrigens wird, was so das Metrum lehrt, auck dureh die in-

kaltlicken Indizien auf das blarste bestatigt, oder vielmekr es ist

auf Grand dieser Indizien langst yermutet worden 8
). Das 11.

1) S. uieinen angefiihrten fruheren Aufsatz S. 508.

2) Ausgcnommen in D, das allein Tristubh hat. Ist da an&rer Autor als in

AB anzunehmen, me fiir die folgenden Patalas schon Weber (Ind. Stud. VIII,

127 f., Ygl. auch Whitney JAOS. VII, 580) vermutet hat? Oder hangt der Ver-

zicht auf jene Freiheit mit dem minder technischen Inhalt zusammen?

3) Eegnier JA. 1857, II, 375; Portsch, Upalekha Teil I, XIII f. (ich

bedaure, dah der zweite Teil dieser Arbeit mir gegenwartig unzuganglich ist).
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Patala gibt, was schon das 10, gegeben hatte: eine Darstellung

der Lehre yon der Kramarezitation. Jedes der beiden Patalas

tragt in seiner Weise diese Lehre yollstandig vor. Daher wieder-

holt das eine fortwahrend das andre, wie bei einheitlicher Ent-

stehung der beiden zweckLos nnd unbegreiflich ware, Zugleich

aber treten sehr bezeiehnende Unterschiede der Auffassungs- nnd
Darstellungsweise hervor. In X werden die Regeln fiir den Krama
einfack, so zu sagen gesetzgeberiseh yorgetragen. In XI dagegen

kommen zn den Yorschriften bestandig Begriindungen. Man fragt,

warum dies nnd jenes, das in der Konsequenz der anerkannten

Bestimmungen liegen wlirde, tatsachlick nicht anerkannt wird —
Fragen, anf die der Verfasser keine Antwort weiB (s. y. 4. 7).

Yielfach werden Ansickten verschiedener Lehrer einander gegen-

iibergestellt. In scharfgeschliffener technischer Sprache fiihren

entgegengesetzte Anffassungen ihren Widerstreit yor (s. v. 34. 35).

Alles in allem ist klar, dafi die dialektische Dureharbeitnng der

Materie bier yiel weiter fortgeschritten ist als in X. Das Metrmn,

welches Sonderstellung von XI anzeigt, bewahrt sich also fraglos

als zuverlassiger Zenge 1
).

Yon den Texten, die dem Pratisakhya geschichtlich nah stehen,

eignet sich kanm einer zu yergleichenden Betrachtnngen iiber die

Tristnbh. Ihr Anssehen in der Brhaddevata ist iiberaus yerwischt;

vgl. dariiber Keith JBAS. 1906
}

8f. Etwas bestimmtere Ziige

lassen sich yielleicht in den Tristubhs der Annvakannkrama’ni (in

Macdonells Ansgabe der Sarvanukramanip. 47 ff.) erkennen. In

den Padas, die sich nicht dnrch ihre Regellosigkeit jeder Analyse

entziehen, ist dort neben der yorherrschenden daktylischen Mitte

(mit der einen oder andern Casnr, oder ohne eine solche) einiger-

mafien kaufig nnr der Fall
[

yertreten. Das sehr starke Yor-

herrschen knrzer dritter Eingangssilbe auch bei friiherer Casnr

kann befremden. Doch ist der Uinfang des der TJntersuchang nnter-

liegenden Textes offenbar zn gering, als dad kier Folgernngen mog-

lich waren.

1) Sollte niclit ebenso liber das Metrum von XYIII, 21—24. 30—34 zu ur-

teilen sein? Dies sind in den von der Metrik kandelnden SchluBbiiekern die ein-

zigen Tristubhs. Sie sind durckweg streng nach dem Schema ^
gebaut. v. 30—31 sind schon in XY (v. 14—15) zwischen freier gebauten Tristubli-

strophen erschienen. Sind sie dort Einschiebung ? Das yathartham am Ende von

v. 13 wtirde gut zu dieser Annahme passen.



UrkundlicheBestatigung einer sprachwissensehaftlichen

Hypotkese.

Yon

Eduard Hermann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Juli 1919.

Die im Etym. magn. bezeugte Nebenform zu yX&zta, yX&effa

xnit or. yXdsGcc, die in den Mimiamben des Herondas jetzt mebrfach

belegt ist, bat J. Schmidt KZ 33, 453 fg. nnter dem Beifall der

Sprachforscher aus ehemaligem Akzentwechsel des Wortes erklart.

Die Tiefstufe a gegeniiber der Hochstnfe tn setzt Endbetonnng im

Genetiv und Dativ yoraus. Man deblinierte einst im Jonischen

ylw6tia, *yXa6tiag, *yhz6<3ai
,

yXw<5<5av. Durch Ansgleich sind im

Jonischen zwei verschiedene Paradigmata entstanden: yXS>06a,

yld>00f]s und yXuG6a, yldoezjg. Der Akzent der Endsilbe ist dabei

in beiden Paradigma verloren gegangen.

Ein neugefundenes Bruchstiick liefert uns nun diesen bisher

nur von der Theorie geforderten Endakzent aus einem anderen

griecbischen Dialekt. In den neuen Pindarfragmenten Ox. Pap.

18, 158 3 si ist jetzt die Betonung ylasGai ans Tageslicht ge-

kommen. Der Herausgeber G-renfell halt S. 161 die Perispomenese

zwar fiir ein Versehen. Damit diirfte er aber kaum recht haben.

Ich mochte im Gregenteil in dem Zirkumflex der TJltima eine

hiibsche Bestatigung der Schmidt’schen Hypothese sehen. Das
Dorische hat also anders ausgeglichen als das Jonische und das

Attische; im Akzent, mindestens des Grenetivs und Dativs, hat

sich *yXa06ug, *yXati0ai durchgesetzt.



Bemerkungen zur Martyrerliteratur.

II 1

). Nacbtrage zu den Akten Cyprians.

Yon

R. Reitzenstein.

Vorgelegt in der Sitzung vom 16. Mai 1919.

Unter dem Begriff Martyrerakten fafit man in der Regel ganz

verscbiedene literariscke Erscheinungen zusammen, Gemeindebriefe,

kurze flngblattartige Berickte iiber Verbor und Hinricktnng, kunst-

volle Monograpbien hoberen Stiles, endlicb Predigten und angeb-

licbe Recbtsurbunden
,
betracbtet diese bunte Zusammenstellung

als einbeitliches literariscbes ysvog, das dem Cbristentum eigentiim-

licb sei, und sucbt aus dem willkiirlicb auf das G-anze iibertragenen

Begriff TJrkunde Gesetze dafiir zu finden, die dann leider auf keine

der einzelnen Arten passen 2
). Eine Scbeidung der Arten babe icb in

der Abbandlung Die Nacbrichten iiber den Tod Cyprians, ein pbilo-

logiscber Beitrag zur Geschicbte der Martyrerliteratur (Sitzungsber.

d. Heidelberger Akademie d. Wissenscb. 1913, Abb. 14) zu geben

und auf Grund rascb zusammengerafften neuen Materials das ein-

zige Stuck, das eine genauere Analyse ermoglicht, auf sein Ver-

baltnis zu den offiziellen Urkunden zu priifen versueht. DafJ der

bisber kritiklos angenommene Text Ruinarts durcbaus ungeniigend

und unzuverlassig sei, ergab sich sofort. In dem Aufbau einer

tiberlieferungsgescbicbte blieben bei der Bescbranktbeit des Mate-

rials notwendig IJnsicberbeiten. Sie werden sicb aucb jetzt nocb

1) Siehe Nadirichten 1916, S. 417 ff.

2) So besonders v. Harnack, Sitzungsber. d. Berliner Akademie 1910, S. 106£

in einem leidenscbaftlichen Angriff gegen „die Philologen“.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichien, Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 2, 12
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nicbt ganz beseitigen lassen, doch kann icb wenigstens auf Grand

des glanzenden Fundes neuer Predigten Augustins durch Gi. Morin

einiges beriehtigen und neues Material hinzufiigen, dab mir die

Gate meines inzwiscben verstorbenen Kollegen Wilh. Meyer und

das liebenswurdige Entgegenkommen der Wiener und Miinchener

Bibliotheksverwaltung erscblossen bat. Aucb glaube icb micb mit

dem trefflichsten Kenner dieser Literatur, Pio Erancbi de’ Cavalieri

auseinandersetzen zu mlissen, der in den St.-udi Romani, Rivista di

archeologia e storia II, fasc. 3, S. 189 als gewandter Yerteidiger der

friiberen Auffassung und Tradition das Wort ergriffen bat, leider

obne neues Material beizubringen, das ihm docb so viel leicbter

und voller als mir zuganglich gewesen ware. Dab icb ihm fiir

den wurdigen Ton der Polemik und fur mancbe Bericbtigung, be-

sonders in der Textgestaltung und Interpretation zu lebbaftein

Dank verpflichtet bin, scbicke icb voraus. Weniger braucbe icb

auf die Polemik einzugeben, die vor Beginn des Weltkrieges P.

Corssen in der Zeitscbr. f. d. neutestam. Wissenscb. XV (1914),

S. 221 ff. eroffnet, in einer langen Reihe von Aufsatzen fortgefiibrt

und erst in diesen Tagen zu einem vorlaufigen Abschlub gebracbt

bat (XVIII 249 ff.). Dab icb bei ikrem Beginn versproehen batte,

ebe icb diePragen wieder aufnahme, diesen Abscblub abzuwarten,

hat es veranlabt, dab icb so verspatet dazu komme, den einleiten-

den Bemerkungen iiber Ursprung und Begriff der Bezeicbnung

Martyrer (Nachr. 1916, 8. 417) die Behandlung der Literatur folgen

zu lassen. Aber zu der Hauptfrage bat gerade Corssen, so anre-

gend seine die verschiedensten Gebiete beriihrenden Ausfiibrungen

sonst oft sind, wenig beigesteuert
;
er schwankt bier unklar und oft

sicb selbst widersprecbend zwiscben zwei entgegengesetzten Be-

tracbtungsweisen bin und her. So werde icb, was er Forderlicbes

geboten bat, dankbar erwaknen und einzelne Irrtiimer nebenbei

nacbzuweisen versucben, obne den verscblungenen Pfaden seiner

Auseinandersetzung iiberallhin zu folgen.

Die bisber bekannten Tatsachen der Uberlieferung sind in

Kiirze folgende: neben einem Literaturwerk hoheren Stils, der

Vita et passio (Pontius), liegen bisber drei altere Fassungen einer

.flugblattartigenj wirklich auf eine TTrkunde zuriickgebenden Erzab-

lung vor, eine von ibnen sogar in doppelter Form:

1) ip den mittelalterlichen Passionaren ein dreigliedriges

Ganze, namlicb a) das Verbor durcb Paternus im Jahre 257 in

Aktenform, b) der Prozeb unter Galerius im Jabre 258 in Er-

zablungsform, c) der Todesbericht. Zwiscben a und b ist ein elend

erfundenes Verbindungsstlick zuerst in dem Druck des Pamelius
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und danacb bei Ruinart interpoliert 1
). Der Text wechselt in den

Handschriften bestandig 2
);

2) in Cyprian-Handscbriften (also zuriickgehend aaf
eine alte Ausgabe) nur der Prozefi des Jahres 258 in Erzahlungs-
form und zwar in doppelter Passung a) in einem kleinen von mir
gefundenen donatistischen Corpus 8

), das Cyprian - Briefe in

tendenzioser Auswabl und Uberarbeitung sowie einen unbekannten
alten Traktat unter seinem Namen entbalt, der voile Bericbt ent-

sprecbend I lb und c
;
b) in den Haupthandscbriften in katholischer

Passung ohne den Todesbericht (Ic). Der Text steht vollkommen fest

3) in zwei anderen Cyprianhandsckriften der Anfang des Ver-
hors von 258 in Porm des amtlieben Protokolls.

Bisher ist die dreigliedrige Passung (I) nur einmal in einer Cy-
prianbandschrift als Nacbtrag von einer zweiten Hand (?) gefunden,

umgekebrt in keinem der sebr zahlreichen Passionare, von denen
ich Nacbricbt habe, Fassung II oder III.

Der Reicbtum der Uberlieferung gibt dem Cyprian-Martyrium

die entscbeidende Bedeutung fiir die Beurteilnng der gesamten flug-

blattartigen Martyrerzablungen. Die Grundfrage, die schon Rigal-

tius erkannt batte, ist dabei, wie die Passung der Cyprianband-

scbriften (Passung II) zu der Passung der Passionare (Fassung I)

stebt, die zweite ebenfalls nur bei dem Cyprian-Martyrinm zu ent-

scbeidende Prage, wie die Plugblatterzablung zu dem aratlichen

Protokoll, also wie Fassung III zu Passung II stebt 4
). Unter-

X) Der Satz ist auch jetzt noch handschriftlich nicht nachgewiesen. Eine

Vermutung Corssens (Zeitschr. XV 225), er konne aus einer verlorenen Rezension

stammen, war seltsam begriindet und ist von ihm selbst (XVIII 257) ziirlick-

genommen.

2) Eine noch dem Alterfcum angeb&rige Rezension, in welcher die ursprung-

liche Datierung verloren und durch eine falsche (Tusco et Basso consulibusj er-

setzt war, hebt sich deutlich ab. Ihr gehdren gerade die altesten erhaltenen

Handschriften an.

B) Auf den donatistischen Ursprung fiihrte mich schon 1918 eine briefiiche

Bemerkung K. Holls. Da ich an dem Nachweis der tendenziosen Uberarbeitung

der Briefe meinen Schuler K. Mengis beteiligen wollte, wurde das erst im Juni

1914 in den Nachrichten d. Gesellsch. d. Wissenschaften (Gottingen 1914, S, 85)

publiziert. Unabhangig davon ist Franchi zu dem gleichen Ergebnis gekommen,

Gorssen scheint meinen Artikel nicht gelesen zu haben.

4) DaB auch das Verhor des Jahres 257 (also der erste Teil der Fassung I)

auf ein amtliches Protokoll zurtickgeht, habe ich ausdriicklich konstatiert und nur

zu erweisen versucht, dafi der Wortlaut in der Uberlieferang verkurzt und stellen-

weise bis zur Unkenntlichkeit verdorben ist Die Entseheidung hieruber hat deB-

wegen weniger Bedeutung, weil es nicht in die Erzahlung eingegliedert, sonderu

ihr nur nachtraglich und auBerlich angeheftet ist.

12 *
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stiitzung gewahrt hierbei die friiber wenig beachtete kurze Kopie

eines amtlicben Protokolls der gleichen Zeit bei Eusebios K. Gr.

VII 11, 6 (Verhor des Biscbofs Dionysios yon Alexandria im Jabre

257).

Eassung II, die danach im Mittelpunkt der Untersuchung steht,

tragt in den mir bekannten Handscbriften die Uberschrift Passio

Cypriani ex die qua Cyprianus martyrium tulit; ordo autem martyrii

hac lectione demonstrator et declarator. Das Stiick stammt also aus

liturgischem Grebrauch. An dem Gredachtnistage wird wenigstens

zur Zeit Augustins aufier einem Scbriftabschnitt ein Bericht iiber

das Martyrium ganz oder teilweise verlesen 1
). Diese tomisthier

gemeint. Icb babe friiber versuebt ex zu andern, balte das aber

jetzt fur unmoglichj da aucb die donatistische Eassung betitelt ist

Cypriani passio ex die qua beatus martyr Cyprianus martyrium tulit;

ordo autem hac lectione demonstrator et declarator (Augustin serm .

309 kennt einen abnlichen Wortlaut). Man kann dem gegeniiber

nicbt an eine zufallige Entstellung — etwa in einem alten Ur-

Passionar — denken und auf decima die oder dergleichen raten 2
),

Wir mussen deuten: die Passion, und zwar von dem Tage des

eigentlichen Martyriums an. Als Beginn des letzteren wird die

gewaltsame und scbimpflicbe Verhaftung gefafit. Hieraus folgt

sofort: urspriinglicb muB es eine Auffassung gegeben haben, nacb

der man die Zeit des im Jabre 257 verbangten Exils, das ja nie

volJig aufgehoben war, mit binzurecbnete. Ihre Spuren finden wir

zunachst in der Vita et passio, die nicbt nur die Tage zwischen der

Nachriebt yon der neuen Yerfolgung und der Verhaftung mit zu

der passio rechnet (cap. 14), sondern offenbar mit dem Exil (cap. 11)

den neuen Abschnitt beginnt. ‘Wir empfinden sie jetzt ferner in

dem abrupten Anfang des liturgiscben Stiickes Cum Cyprianus

sanctus martyr electus a deo (nachdem er yon Grott, wie die Vision

zu Curubis zeigte, zum Martyrium erlesen war) de civitate Curvbi-

tana
,

in qua exilio ex praecepto Aspasii Paterni tunc proconsulis da-

rissimi viri datus faerat,
esset regressus

,
ex sacro rescripto specialiter

1) Zu Cyprians Zeit sckeint der Gcbrauch in Afrika
4
nock nicht kestanden

zu kaken;

2) Nock weniger kann man darauf verweisen, dafi eiuzelne mittelalfceriiche

Passionare den uns vorliegenden Text in eine Anzahl leetiones zerlegen und dabei

z, B. Yallicellianus X (XII.—XIII. Jalirkundert) mit der Yerkaftung die lectio se-

cunda beginnt. Die einzelnen leetiones sxnd viel zu klein und inkaltsarm, urn je

den kircklicken Text an dem Martyrerfest gekoten zu haben. Diese Einteilung

sekeint \ielmekr auf die Yerlesung kurzer Texte aus den Heiligenleben vor der

taglichen Mahlzeit in den Klostern zu geken.
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hoc et personaliter remisso in liortis suis manehat et ad diem omnibus

<horis> veniri, si cut ei ostensum erat, sperabat. Das setzt eine

langere Erzablung voraus, deren Anfang durcli den Einscliub des

Satzes in qua exilio . . . datus fuerat einigermaBen ersetzt werden
soil. Icb glaube nocb zu empfinden, daB dieser urspriinglicb lan-

geren Erzablung im Eolgenden der Relativsatz qui Aspasio Paterno

successerat entnommen sein muB; neben dem bei der Verkiirzung ein-

gescbobenen Relativsatze wirkt er unbeholfen. Eine dritte Spur

dieses urspriinglicben Sacbverbaltes finde icb in der Bezeicbnung

des voransgebenden Stiickes als Gonfessio Cypriani bei Augustin
Ad Gaudentium I 40 (und in der von Morin nengefnndenen Predigt

XXYII 43). Icb werde zu zeigen baben, dafi es bei der zweiten

Verbandlung zu einer confessio nicbt bam. Das war fur die Leser

unanstoBig, wenn man beide Yerbandlungen in eine einzige lange

passio zusammenzog; dann war das Jabr zwiscben ihnen wirklicb

nur eine dilatio. Augustin, der aucb in der zweiten Yerbandlung

eine confessio las, batte eigentlicb zitieren miissen in priore con-

fessions-, docb war die Bezeicbnung offenbar scbon fest geworden.

Nehmen wir eine solcbe nacbtraglicbe Verkiirzung einer Erzablung

zum liturgiscben Text an, so mufi die Eeststellung desselben, da

die donatistiscbe Fassung nur ganz unbedeutend von der katbo-

liscben abweicbt 1
), vor die Zeit der Spaltung der afrikaniscben

Kircbe fallen. DaB die urspriinglicbe Erzablung die Todes-Scbil-

derung mit enthielt, ist selbstverstandliob. Aber aucb aus dem
liturgischen Stuck muBten wir obne weiteres scblieBen: da es mit

der Erzablung der Verbaftung beginnt, muB es einst mit der

Erzablung des Todes und der Bestattung gescblossen haben.

Wenn es jetzt verbiirzt ist, so berubt das nicbt auf zufalliger

Yerstiimmelung (Blattverlust oder dergl.); aucb das jetzige Stuck

bat einen auBerordentlicb wirkungsvollen ScbluB in dem Drteils-

sprucb. Es kann daber nicbt zufallig sein, daB keine der drei

bierfiir jetzt in Frage kommenden Predigten Augustins (serm. 309,

Morin XXVII und XXVIII) weiter reicbt. Die kircblicbe lectio

wird zu einer bestimmten Zeit gewobnbeitsmaBig bier gescblossen

baben. Aber der Text, den sie bot, ist aus einem nacb beiden

Seiten urspriinglicb groBeren G-anzen berausgelost.

Augustin, der also denselben Endpunkt kennt, folgt imWort-
laut gleicbwobl einer andern Fassung, namlicb der Fassung I. In

ibr ist der erste Teil, das Verbor vor Paternus, unvermittelt vor-

1) Uber die wemgen teudenziosen Zusaize habe ich in der fruheren Ab-

handlung gesprochen und gehe nur noeh beilaufig uuteu (S. 200, 1) auf sie ein.
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ausgestellt und noch ganz selbstandig, wie er urspriinglich ja sicher

war J
). Die beiden von Morin nengefnndenen Predigten zeigen mm,

daJ3 auch dieser Teil in den meisten Gemeinden am Passionstage

gelesen wnrde 2
). Ausdriicklich bezengt das XXYIII 183: Audistis

,

cum eius passio legeretur
,
eum dixisse proconsuli: Et cum disciplina pro-

Mbcat tit se quisfque] efferat <ultro> . . Ygl. Ad Oaudentkm 140:

JBeatus Cyprianus in confessions sua dixit disciplinam proMbere, ne

quis se offerat
3
). Anch bei. Morin XXYII wird dieser Teil ange-

fiibrt, Z. 106 Bona voluntas
9
quae deum novit

,
rnutari non potest 4

*) und

Z. 44 Ego unnm deum colo
,
qui fecit caelum et terram

}
mare et omnia,

quae in eis sunt . Nur bier zeigt sicb eine starkere 5
) Abweiehung;

die Passionare verbinden damit eine andere Antwort: Christianas

sum et episcopus; (et einzelne Hss.) nidlos alios deos colo (novi viele

Hss.) nisi unum et verum deum, qui fecit e. q. s . An sicb ware ge-

wifi denkbar, daB Augustin in der Predigt nur einen Teil dieser

Antwort angefiibrt und dabei Ego binzugesetzt hat; nur spricbt

dagegen, dafi Prudentius Peristeph. XIII 90, 91 ebenfalls zwei Ant-

worten, Ego unum deum colo und Christianas sum, verbindet, sie

1) Dafi er zu Augustins Zeit noch selbstandig war, yermutete ich, well dieser

Ad Cfaudentium 140 ibn als Confessio zitiert Corseen bestritt Zeitschrift XY
227, dab der Scbhifi zwingend sei, und Morins Funde geben ibm Becbt,

2) tlberall eingefiihrt oder notwendig scbeint es nicht gewesen zu sein *, serm.

309 ignoriert die Confessio und fubrte xnich dadurcb irre.

8) In der Predigt ist die Erganzung des ultro trotzdem notwendig, ygl.

ebenda 185 utique erigebat ad passioncm, non tam'en praecipitabat : non inpellebat
,

ut se ultro offerrent (so zu interpuugieren), et ad ipstrn beaium Cyprianum miiti-

iur et adducitur, non se iamen ultro obtulit. bTach offerat erkennt aucli Morin in

der Predigt Wortausfall
;

et yor cum durfte er nicht tilgen. In den meisten Pas-

sionaren ist naeh disciplina falschlich nostra zugesetzt; ebenso hat ne meist das

ut verdrangt.

4) Posset

,

die Handschrift, vielleicht moglicb. In den Passionaren fehlt oft

Iona

;

fiir rnutari ist yielfach immutari eingesetzt.

5) Eine Schwierigkeit bietet das bei Augustin XXYIII 199 ff. Morin erhaltene

Stuck: Mittiiur ergo ad eum, adducitur ad proconsulem, slat ante tribunal iudicis

hominis . secesserai mim in Jiortos silos causa persecutions, sicut dominus post

cenam in monte<m> Oliveti. dominus in monte Oliveti oleam (so ist zu scbreiben,

oleum Morin nacb der Hs.) pacts rigavit et fovit, Cyprianus in Jiortis granum sinapis

nutriebat [illej inde adductus steiit corpore ante proconsulem, corde autem ante

sahatorem
:
potestatcm humanam Jicnorabat, dwinam gloriam non negabat. primo

inde in exilium missus est: Christum confessus [esi] p errexit ad exilium. <de>
inde <re> ductus ad martyrixm, adductus est tamquam sarmentum ad fadeem, Ieh

bezog friiber den Eingang auf die erste Verhandlung und xneinte, Augustin habe
fiir Teil I eine emklende Einkleidung gefunden, glaube es aber nicht mehr. Er
liest Fassung I, die alle drei Teile enth&lt, und im Eingang des zweiten cum Cy-

prianus r eg re der etur, in hortis snis manebat, deutet es als Meiden der
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aber umstellt. Fur die Art des Bekenntnisses kaben sick offenbar

feste Eormen entwickelt, deren eine an Apostelgescb. 4, 24. 14, 18

(Exod. 20, 11) anschliefit
;

sie begegnet auck in dem Bekenntnis des

Dionys (Ensebios YII 11, 8, p. 656, 14 Sckw.) fyMc; toivav tbv sya

fretv xai S7)|j.toDpYov tow axavrow (rcpoaxovoop.ev)
;
ikr folgt dann 686, 23

y/p.sic obSiva sTepov xpoaxovoopiev. Lafit sick dnrck den Gang des

Verkors wakrsekeinlick macken, dafi Cyprian zunackst zur Recht-

fertigung der Vorladung gefragt ist, ob er Ckrist nnd Bisckof sei,

so bestatigt Augustins Zitat, dafi der erkaltene Wortlaut der Pas-

sionare infolge spaterer Verkurzung mekrere Pragen und Ant-
worten in eine zusammengezogen kat.

• Wokl umfaBte eine erste flugblattartige Erzahlung die ganze

passio yon dem Yerkor des Jakres 287 bis zu dem Begrabnis, aber

nickt aus ikr ist der erste Abscknitt der Passio'narfassung geschopft,

sondern, wie die Eorm zeigt, aus dem Protokoll, das freilick starke

Verkiirzung erfakren kat. Mufite es dock gleick zu Anfang bieten

:

Imperatoribus consulibus tertio Kal. Sept. CartTiagine in secrc-

tario in duct o Thascio Cypriano Aspasius Patenius v. c. pro

consnle Africae (ei) dixit. Eine Verbindung mit Teil II ist nickt

einmal yersuckt. Ick glaube, wir konnen nock yersteken, warum
Teil I nacktraglick kinzugefiigt wurde, und zwar in der akten-

maBigen Eorm. Man vergleicke Augustins Predigt XXVIII
Morin 1

), die sick ganz gegen die Donatisten wendet. Sie findet

ikren eigentlicken Mittelpunkt in der Confessio. Diese, mit ikrer

strengen Maknung, sick keinesfalls zum Martyrium zu drangen,

schied ja wirklick Cyprian yon den Donatisten, die ikn dock fiir

sick in Ansprueh nakmen, und muBte ihnen daker so unbequem

wie moglick sein; gerade darum aber muBte man ikr die urkund-

licke Eorm lassen, wie sick ja auck Dionysios (bei Eusebios K. Gr.

VII 11, 6 ff., p.656,4 Sckw.) in der Polemik auf die Urkunde

beruft. TJmgekekrt ist es yoll begreiflick, dafi die Donatisten nickt

auf den alten Todesberickt verzickten wollten. In ikm, nickt in der

Sckilderung der Ergebenkeit und rukigen Hokeit des Bisckofs lag

fiir sie der religiose Reiz. So entsteken frtikzeitig zwei versckie-

dene liturgiscke Texte. DaB auck die katkolische Rezension in

der literariscken tiberliefer ung nacktraglick wieder- durck

der Verfolgung und yergleicht dies mit dem Gang Christi nach Gethsemane. Ein-

gelegt ist als Bestatigung die Erinnerung an das Verhalten in dem ersten ProzeB,

das derselben discipline), entsprach.

1) Audi wenn die Predigt XXVIII Morin nicht von Augustin selbst, sondern

von einem ETachfolger und Nacbabmer stammte, wiirde sich an den Folgerungen

wenig andern. let selbst traue mir in dieser Frage kein entscheidendes Urteil

zu und folge einem Kenner wie Morin.



184 E. Reitzenstein,

den Todesberickt erganzt wurde, bat wenig zu sagen. So weit-

wir bisher seben, ist es nnr in einer, zur Zeit nocb yerscbollenen

alteren Handscbrift gescbeben und leicbt verstandlicb 1
). Wann die

liturgische Uberlieferung, auf welcbe die Passionare ja zuriickgeken,

den alien Scblufi wieder aufnahm, lafit sicb zur Zeit nocb nicbt

sagen. Bei Angnstin feblt er nocb. Ich lasse dies Stuck unbe-

rucksicbtigt und frage : wodurch unterscbeidet sicb dasVerbor des

Jabres 258 in den Cyprianbandscbriften (Fassung II) und in den
Passionaren (Fassung I)?

Auffallig ist zunachst ein Unterscbied in den Bezeicbnung des

Beamten, der in Fassung I einfach Galerius Maximus proconsul, in

Fassung II burner Galerius Maximus proconsul clarissimus vir beifit 2

)

;

weiter ist auffallig der Zusatz bei der Erwahnung des Aufentbalts
in der Villa ex sacro rescripto specialiter hoc et personaliter remisso 3

)

1)

Aus ihr stammen Yat. 200, Yindob. 798 imd 770, die ich in der friiheren

Abhandlung benutzt babe, sowie Urbin. G3, Ottob. 80 und 860 alle aus dem XV.
bis XYI. Jahrhundert. Alle bieten mit den Akten auch die Vito, et passio, die in

alien Handsckriften sehr selten erscheint, und streben oft'ensichtlich nach Yer-
einigung alien alteren Materials liber Cyprian. Der auf Grand weniger tiberem-
stimmungen in Einzellesungen, die ganz zufallig entstanden sein kQnnen, unter-
nommene Versuch Corssens (Zeitscbr. f. d. N. W. XY 231), diese relativ junge
Kontamination mit der donatistiscben Rezension in Yerbindung zu bringen, scheitert,

sobald man die Arbeitsart im ganzen priift. Die junge batkolische Fassung be-

ginnt nach der TJrteilsverkimdigung (gladio cmimadverti placet

)

ihren Zusatz:
Gyprianus episcopus dixit : Deo gratias. et post eius sententiam populus fratrwm
dicebat: M ms cum eo decollemur. propter hoc tumultus fratrwm exortus est, et

rnulta turba eum prosecuta est. et ita Gyprianus in agrum Sexti post praetorium
perductus est. Das ist Wort fiir Wort aus der Passionarfassung iibernoinmen

;

eine Erganzung aus ihr lag nahe. Dagegen beginnt der Zusatz der donatistischen

Fassung et ita post praetorium in Sexti in agrum perductus est. ibidem Gyprianus
lacernobirrum (von Heraeus und Franchi richtig hergestellt, bezw. verteidigt) pli-
cuit suum et in terra, ubi genua poneret, prostramt. Das Satzchen et multa

'

turba eum prosecuta est steht erst bei der Schaustellung des Leicknams, wo es

auch sehr gut am Platze ist. Die Abweichungen sind also stark. Der Donatist
und die Passionarfassung benutzen die gleiche alte Quelle, doch bietet jeder
Einzelbeiten mebr (der Donatist lacernobirrum plicuit suum) und laBt andere
fort. Fiir die Einzelerklarung bietet Franchi Treffliches. — Falsck sind, wie ich
beilaufig bemerke, Corssens AuBerungen iiber den von mir mit L bezeicbneten
Codex (Zeitscbr. XY 223). Er verstekt darunter den von Hartel (III p. XXXII)
besprockenen Vindob. 962 aus Lorsch; ich hatte klar gesagt, daB ich so den
Regin. 116 bezeichne (siehe S. 11 der friiheren Abhandlung).

2) In der donatistischen Fassung nocb korrekter Of. ItT. vir clarissimus pro
consule, an einer Stelle gar pro consule Africae. Hieriiber und iiber einzelne
Nachlassigkeiten spiiter.

3) Bei dem Donatisten nur ex sacro rescripto specialiter remisso (ernes der
beiden Adverbia scheint das andere nur erklareu zu sollen). Die Worte der
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in Fassung II. Yerltor und Urteil stelle ich besser ganz eiixander

gegeniiber.

I.

Oalerius Maximus proconsul

Gypriano episcopo dixit : Tu es

Thascius (gui et) Gyprianus ? Gy

-

prianus episcopus respondit: Ego.

Galerius Maximus proconsul dixit:

Tu papatem te sacrilega mente ho

-

minibus praebuisti ? Gyprianus epi-

scopus respondit: Ego . Et Galerius

Maximus proconsul dixit: lusse -

runt te principes sacratis-

simi caerimoniari. Gypria-
nus episcopus dixit : Nonfa-
cio. Galerius Maximus pro-
consul dixit: Consule tibi.

Gyprianus episcopus respon-

dit: Fac quod tibipraecep-
tumest , in r e tarn iusta nulla
consultatio est.

Galerius Maximus proconsul

locutus cum consUio vix aegre dixit

:

Eiu sacrilega monte vixisti et ne-

farios tibi plures conspirationis ho-

mines aggregasti et inimicum te

diis Romanis et sacris religionihus

constituisti
,

nec te pii et sacratis

-

sinii principes Valerianus et Gal-

Menus Augusti et Valerianus nobi

-

lissimus Caesar ad sectam caeri-

moniarum suarimi revocare po-

ll.

Galerius Maximibs proconsul

clarissmus vir Gypriano episcopo

dixit: Tu es Thascius Gyprianus

?

Gyprianus dixit : Ego. Galerius

Maximus proconsul clarissimus vir

Gypriano dixit: Tu <te> papatem

sacrilegae mentis liominibus exhi

-

buisti? Gyprianus cUxit: Ego.

Galerius Maximusproconsul cla-

rissimus vir locutus cum consilio sen-

ientiamvix et aegre dixit verbis huius-

modi: Eiu sacrilega mente vixisti et

plurimos tibi nefariae conspirationis

homines congregctsti et inimicum te

constituisti diis Romanis et religio-

nibus sacris
;

nec te pii et sacra

-

tissimi principles nostri Valerianus

et Gallienus Augusti et Valerianus

nobilissimus Caesar secta(sectam ?)

fel i cis simor um te mp o r nm
suoncm obdurati furoris ad

caerimonias populi Romani
colendas bonamque mentem
habendani tanto tempore po-

katboliscben Fassung sind vereinzelt in die Passionare eingedrungen, so inVallic.

X (XII.—XIII. Jabrh,). Ahnlicbe Interpolationen aus Cyprianhandscbriften scbeinen

aucli sonst nacbweisbar, docb ist der alte Bestand bier durch Augustins Zeugnis

gesichert (rgl. iiber Augustins aus der Passionarfassung zu erklarenden Irrtura

oben S. 182,5, iiber die Deutung der Worte unten S. 186,2),
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tuerunt et ideo3
cum sis nequissimi

criminis auctor et sigmfcr depre-

hensus
,
eris ipse documentum (do-

cument?) Ms, quos scelere tuo te-

cum aggregasti : sanguine tuo san-

cietur disciplina. et decretum ex

tdbella recitavit: Tliascium Cypri-

anum gladio animadverti placet

.

Gyprianus episcopus dixit:

Deo graticis .

tuerunt revocare , et ideo cum

sis nequissimi criminis audor et

signifer deprehensus *) eos
,

quos

tuo scelere docuisti
)
ipso document

,

ut quoniam tuo adnisu du-

ravit sacrilega contumacia
,

tuo sanguine sandathr disciplina .

et decretum ex tabula recitavit

:

Tliascium Cyprianum gladio ani-

madverti placet

Die Entscbeidung wird in wenig -Fallen, in denen zwei tlber-

liefernngen eiuander gegeniiberstehen, so klar nnd sicher zu geben

sein. Der in schonstem Curialstil gegebene Znsatz ex sacro rescript

specialiter hoc (et personaliter) remisso
,
den wobl nur Corssen miB-

verstanden bat 2

),
gibt eine fur das Yerstandnis der Sachlage not-

wendige, durcb eine Andeutung der Vita et passio bestatigte Tat-

sacbe: Cyprian bat aus seinem Exil nach einiger Zeit ein Grnaden-

gesucb an die Kaiser gericbtet und in einem kaiserlichen Hand-*

scbreiben, das fiir ihn eine Ausnabme yon der allgemeinen, aucb

anf Dionys yon Alexandria angewandten Bestimmnng scbnf nnd

ihm, nm ibn auszuzeicbnen, aucb. personlicb. zugestellt wurde, die

Vergiinstignng erkalten, anf seinem eigenen Landgut in der Nahe
yon Cartbago interniert zu werden 3

). Demselben Curialstil ent-

spricht der regelmaSige Znsatz clarissimus vir, auf welcben der

zweitbochste Beamte des Eeicbes, der Prokonsul' von Afrika zn

aller Zeit ein Eecbt hat* Francbi verdacbtigt ibn freilicb: in dem

1) Hiernach die donatistische Rezension: et quia hostitt <ani>mo (more)

a Pomana genie descweris, cum Ms etiam quos tui simili<s> scelere ipso document

poenae perfruere (perfruare). itaque quantum tuo sacrilega contumacia, tuo san-

guine perfruare. et Gyprianus: JDeo laudes. una cum ipso credentes ; Deo laudes

.

et < Galerius Maximus vir clarissimus> pro consule decretum ex tabula legit

:

Tliascium Qyprianum cum suis gladio animadverti placet.

2) Er deutet Zeitsebr, f. n, Wissensck. XV 289 hoc auf exilio

;

nachdem ihm

das Exil erlassen war, und verteidigt dies ebenda XVIII 260. Mir scheint das,

da das Wort exilio weit entfernt im Nebensatz stebt, aucb sprachlich unmoglicb.

(weitere Griinde bei Dr. Hans Niedermeyer, tlber antike Protokoll-Literatur,

Gottingen 1918, 8, 81, 4). Man kann entweder hoc auf rescript bezieben (fiir eo,

so Niedermeyer a. a. 0.) oder adverbiell fiir hue deuten, wie ieh es von Anfang

an getan babe. Die Frage Corssens, ob man remittere rescriptum fiir redder

e

sagen konne (XVIII 260) verstehe icb nicht; hatte specialiter et personaliter red

-

dere bier einen Sinn ? Dab man vom rescriptum sagen kann remitters, bedarf dock

wohl keines Beleges.

3) Aucb Francbi stimmt dem ausdriicklich zu.
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Protokoll ties Dionys von Alexandria fehlt er, wiewohl der Statt-

balter Agyptens damals ein Recht auf ihn Latte. Aber Franchi
iibersieht, dafi dieses Protokoll nicht von dem sondern nnr
von einem otetouv z-qv ovtav, einem zeitweiligen Yerwalter der
Stellung, redet. Dies Argument ist also hinfallig. Die iibrigen

Protokolle nennen die Rangklasse, gehoren aber erst spaterer Zeit

an; so vermutet Erancbi, die Nennurg derselben moge im Pro-
tokoll in Afrika erst nacb Diokletian iiblicb geworden sein. Mit
Recht verweist Oorssen dagegen (XYII 190) auf andere Urkunden
der friiberen Zeit,' welche die Rangklasse angeben. Die Vermutung,
dad sie im Verhor -Protokoll damals gefeblt babe, ist willkiirlich.

Aber wir diirfen w.eitergeken : die Annabme, in einem seit langerer

Zeit feststebenden Martyrertext babe ein spater Scbreiber grund-

los plotzlicb die offiziellen Rangangaben des heidnischen Beamten
zugefiigt, widerspricht der ganzen Entwicklung dieser Literatur

und ist so unwabrscheinlicb wie moglich. Berecktigt ist nur die

Annabme, dafi von zwei verschiedenen Passungen diejenige der

amtlichen TJrkunde am nachsten stebt, welcbe den Curialstil am
treusten bewabrt.

In dem Verhor babe icb jetzt auf Grrund vollerer Kenntnis

der alten Handscbriften von Fassnng I dieser aucb zugewiesen:

Tu popatem te sacrilega mente hominibns praebuisti

?

— Ego. Die

Uberlieferung ist lebrreicb; Frage und Antwort mit ihren Ein-

fiibruDgen feblen im Yindob. 358 (X. Jabrb.), Casanat. 719 (XI.

Jabrb.), Vallicell. VIII, XXIV, XXY, I (alle XI.—XII. Jabrb.).

Sie steben in dieser alten Form im Yindob. 371 (IX. Jabrh.) Val-

lic. IX (XI. Jabrb.) und Yallic. X (XII.—XIII. Jabrb.). Als Ant-

wort geben (statt Ego) Monac. 4554 (Anfang des IX. Jabrb.) vertan

est quia sacrae legis antistes ego sum, die alteste Handscbrift die im

Monac. 18220 benutzt ist: Non feci, ut diets, Yallic. XI (XII. Jahrb.)

Ego, sed non ut tu mentis sacrilegae asserts. Die zweite Hand des

Reginensis 116 (IX. Jabrb.) sebeint einen Text zu benutzen, in

welcbem die Antwort lantete Ego sum episcopus, und aus ihm ver-

sebentlicb die erste Antwort Ego sum zu interpolieren. Wir seben

nocb dentlieb: die Antwort Cyprians bot friihzeitig AnstoJB. Nock

bent stebt ja Corssen (Zeitschrift XVIII 271) derartig unter dem

Eindruck der massiveren Scbilderuugen spatfber Martyrien, daB er

die Sacblicbkeit und Vornebmbeit in dem Auftreten Cyprians mis-

verstebt und ibn sebr berb beurteilt, weil er in keinen Wortstreit

mit dem Beamten eingetreten ist. So baben nur wenige Hand-

scbriften diesen Absclmitt nocb bewabrt, die meisten streicben

ibn, andere, und zwar gerade die altesten, diehten ihn um. Mit
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dem zweifellos echten Wortlaut stimmt die ganze Fassung II

iiberein.

Die ganze Fassung I hat unmittelbar danach ein gemeinsames

Mehr: Iusserunt te principes sanctissimi (sacratissimi) caeremoniari .
—

Non facio . — Consule tibi . — Fac quod tibi praeceptum est. in re tam

iusta nulla consultatio est . Eine besondere Erweiterung bieten nur

noch Yindob. 371 Consule tibi Cyprianas episGopus dixit : Hoc facio .

Qalerius Maximus proconsul dixit: Itenrn tibi dico : Consule tibi Cy-

priamis episcopus dixit: In re tam iusta e. q. s. und ahnlich Vallic. XI
(XII. Jahrh.), nur dad er v-or den Worten in re tam iusta noch einmal

non facio wiederholt. Ferner haben alle Handschriften der ersten

Fassung nach demUrteil: Cyprianus dixit : Deo gratias. Alle nur
inFassungl iiberlieferten Satze dienenalso dazu, den
Bekennermut des Bischofs zu yerherrliehen. Nun habe

ich frliher darauf hingewiesen, dafi die betrachtlich altere Vita et

passio (Pontius) diesen Teil nicht kennt und das Yerhor ahnlich kurz

wie Fassung II darstellt, c. 16: producitur, admovetur
,

interrogatur

de suo nomine, se esse respondet
,

et hactenus verba 1
). legit Hague de ta-

bula iam sententiam iudex e . q. s. Franehi wendet ein, dadurch sei ja

auch die Frage, ob Cyprian der Bischof sei, also auch Fassung II

yerdachtigt, und schliefit daraus, man konne die Angabe se esse

respondet vielleicht auch deuten risponde Cipriano esser proprio lui
,

dob il vescQvo che non sacrifica se non a Dio
,
che e prontissimo a dare

la vita, in somma
,

quale e staio sempre . Das scheint mir ausge-

schlossen; die Antwort kann ihre Deutung nur aus der vorher-

gehenden Frage erhalten: interrogatur de suo nomine . Grenau ist

die direkte Rede tu es Thascins Cyprianus? Ego (oder Ego sum)

wiedergegeben. Es ist unmoglich etwas anderes hineinzuhoren.

Nur gibt das zn einer Beanstandung der zweiten Frage keinen

Anhalt. Beide Fragen sollen nur die Identiiat des Yorgefiihrten

einwandsfrei fesistellen, damit das Urteil gleich vollstreckt werden
kann. Sehr wohl kann ein Erz abler, der nach Kiirze strebt,

sie ohne Yerletzung der Wahrheit in eine zusammenziehen. Wir
brauchen nicht einmal anzunehmen, dafi der Yerfasser der Vita et

passio die Ruhe der zweiten Antwort ebenso peinlich empfindet

1) An sich konnten Hese Worte vielleicht ein Abbrechen bedeuten: Nichts

weiter dariiber (Franehi : nia delle parole pronunziate basti fin gui). Nur konnen
sie es nicht in diesem Zusammenhang. In ibm konnen sie (schon wegen des iam)

nur bedeuten: Weitere Beden wurden nicht gewechgelt; der Bichter verlas das

Todesurteil. Das Ungewohnliche des Hergangs will der Erzahler hervorheben.

Daher die ^taciteische Kurze“, von der Bewunderer dieser recht mafiigen Bhe-
torenleistung entziickt sind.
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wie die spateren Schreiber. Das Wichtige ist ihm nur, daB das

Urteil unmittelbar auf die Feststellung der Personlicbkeit folgt.

Aber Franchi iibersiebt aucb yollig, dab der Erzabler biermit noch

einen anderen Zweck yerfolgt und erreicht. Er will den IJrteils-

spruch als Prophetie oder Zeugnis Gottes fiir seinen Helden dnrclx

den Mnnd des Heiden Mnstellen (c. 17). Dazu mnB er in dem

IJrteil das Wort signifer in weiterenl Sinn auf die ganze Cbristen-

heit oder wenigstens die Christenheit Afrikas beziehen. Die Frage

J;
Bist du Bischof ?“ feann er dabei nicbt brancben, weil ibre Be-

jahung dem Worte sofort eine engere und auBerlicbere Bedeutung

geben muB. Francbi betont weiter, dafi der Verfasser der Vita

et passio wie mancbe andere Yerfasser x

)
yon Martyrien auf das

eigentlicbe Yerbor wenig Wert lege. Tatsachlich ist das die

Eigenbeit der eigentlicben Literaturwerke gegeniiber dem Flug-

blatt. Aber wenn er daraus weiter scblieBt, auf keinen Fall konne

man den Yerfasser gegen Augustin als Zeugen anfiibren, mochte

icb fragen: aucb dann nicht, wenn er ausdrucklieb bezeugt, daB

kein Wort weiter gewecbselt ist? 2
)

Konnte er, der alles auf-

wendet, seinen Helden zu yerherrlieben, das glorreiobe Bekenntnis

und das stolze Scblufiwort aus rein stilistischen Griinden unter-

driicken, ja bestreiten, daB es iiberhaupt gescbeben ist,-

wabrend ein groBer Teil seiner Leser es kannte? Man vergleicbe,

wie er beim ersten Verbor (cap. 14) sogar gegen den Stil seines

Werkes einen Hinweis auf das Bekenntnis einfiigt : et quid sacerdos

dei proconsule interrogante respondent, sunt acta quae rcferant (Worte,

die Corssen, Zeitscbr. XV 285, wobl mit Recbt, gegen meine Zweifel

verteidigt bat). Vor allem bat, wie aucb Corssen (Zeitscbr. XV 288)

nacb mir betont, der Verfasser in dem streng entsprecbendenVisions-

bericbt (c. 12) ausdrucklieb darauf aufmerksam gemaebt, daB die

iiblicben Fragen nicbt gestellt, sondern das Todesurteil sofort ge-

fallt ist: videbar mihi tribunali sedentis proconsulis admoveri. is ut

in me respexit
,
adnotare statim coepit in tabula sententiam, quam non

sciebam. nihil enim de me solita interrogatione quaesie-

rat 3
), Nur die Geste eines Dabeistehenden zeigt, dafi das IJrteil

1) Er nennt die Passio Montani, ferner die Passio Mariani et Iacdbi und

liiitte die Passio Perpetuae hinzufiigen konnen, dann hatte er (mit Pontius) die

vier afrikanischen Literaturwerke der Zeit aufgefuhrt, deren Eigenheit ich in

einem weiteren Beitrag naher zu erlautern hoffe.

2) Ich erinnere an die Angabe iiber den Erlafi desExds, in der Fassung II

mit der Vita et passio zusammentrifft (gegen Augustin, vgl. oben S. 186).

3) Hoffentlich wendet man nicht ein, daB damit die Frage nach dem Namen

ja auch ausgeschlossen sei. Gemeint konnen nur die Fragen sein, ob der Ange-

klagte sich untenverfen will oder Bedenkzeit erhittet.
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auf Enthauptung lautet. Der Yerfasser miiiLt sich zu erweisen,

dafi dies eine Offenbarung Gottes war. Ich nehme nicht an, dad

er Gott hereinzieht, um ein stilistisches Mittel der spateren Mar-

tyrienschilderung za begriinden. Den Wert des abweisenden Be-

ricbtes der Fassung II sehe ich gerade darin, dad sie uns den Blick

fur Eigenheiten der alteren Tradition erschliefit. Die Vita et passio

bezeugt tatsachlich, dad das Todesurteil iiber Cyprian scbon fest-

stand nnd er nicbt zum Abfall mebr aufgefordert ist 1
). Daraus

folgt freilicb, dad man einen solcben von ihm gar nicbt zu erboffen

wagte; ein Mann .in seiner Stellung batte sich ja aucb damit selbst

yollig vernicbtet; er bedeutete mebr als ein beliebiger andrer

Bischof, nnd mehr als einem andern war die Regierung ihm ent-

gegengekommen. An sich gait, wie das Protokoll des Dionysios

zeigt, die Aufforderung damals scbon als Gnade; bier Gnade zu

tiben, batte sie keinen Anlad, ebensowenig, ibm die Gelegenbeit

zu einem neuen, die Gemeinde entflammenden Bekenntnis zu bieten.

Dem, was er seiner Gemeinde versprocken batte, kam sie zuvor.

Sie wollte Scbrecken verbreiten und spricbt das in dem Urteil

Mar aus. Icb sebe nicbt, was bieran sacblicb unverstandlich ware

oder Argwobn erregte.

Ist danaeh das Mebr der Eassung I scbon an sick scbwer ver-

dachtig, so tritt bestatigend ein zweites Argument binzu, das icb

ebenfalls friiber bervorgehoben babe und Erancbi zu entkraften

sucbt: die Einlage der Eassung I bat ein direbtes Vorbild in einem

beriihmten Martyrium der gleicben Provinz, das spater ebenfalls

an dem Martyrerfest offentlick verlesen wurde. In den Akten der

Scilitaner spricbt der Prokonsul zu einer grofieren Anzabl von

Christen: nwnquid ad deliberandum spatium vultis? und empfangt

die Antwort: in re tarn iusta nulla est deliberation oder vielmehr, da

der griechiacke Text bietet £v np&y(j,o« ooraos iyxpkip o55sjju'a xatK-

amvou [3ooXrj r\ StdaxetjHs, in der Urfassung wobl nulla cst consultatio

aut deliberate. Weniger charakteristiseh ist die zweite TJberein-

stimmung: aucb in den Akten der Scilitaner linden wir nacb der

Verkiindigung des Urteils (gladio animadverti placet) sogar in drei-

maliger Wiederbolung das Wort Deo gratias. Da sick in den

1) Niclit einmal das kann ich zugeben, daB die Worte des Urteils nec te pit

et sacratissimi prineipes ... ad caerimonias p, M. colendas . . . tanto tempore po-

tuerunt revoeare notwendig eine solche Aufforderung verlangen. Die segensvolle

Begierung der Kaiser (nicht das Jahr der Yerbannung) hatte Cyprian zum .frei-

willigen Biicktritt von der Yersehworung bringen mussen. Becht hat Franchi

gegen mich in dem einen
}

clafi nicht Bannbruch oder eine Amtshandlung Cyprians

,zum Yorwand genommen ist; sie hatten in dem Urteil angegehen werden mussen.

#
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OYPr*an "Akten die donatistische und die katholiscke Rezension
der Eassung II durch die Schlachtrufe beider Parteien Deo laudes
und Deo gratias unterscheiden, wird die Erage, ob aachi hierfur
die Akten der Scilitaner benutzt sind, von der andern mitbeein-
flufit, welche Rezension mekr des Urspriinglichen bewakrt hat.
Auch erscheint dies Schlufiwort in anderen Martyrien ofter 1

) und
liegt dem allgemeinen Empfinden naher als der ganz individuelle
Satz : in re tarn iusta nulla consultatio est , Auf die Erage, wie yiel

aus den Akten der Scilitaner stammt, kommt ja weniger an, als

auf die Tatsache, daJB ein Satz aus ihnen stammt. Mochte der
Interpolator daneben nock andere Yorbilder benutzen.

Priifen wir unbefangen die Sachlage. Eiir das Sondergut der
Eassung II ist ein Grand zu Erfindung und Einsehiebung kaum
zu erdenken; es ist ja dem Christen ungiinstig. Flir das Sondergut
der Eassung I ist der Anlafi yon Anfang an klar. Das glorreiehe

Bekenntnis, das die Gemeinde erhofft hatte und um das sie dureh
das Verfahren des Prokonsuls gekommen war, yerschaffte sie sick

nachtraglich 2
). Es spater zu unterdriicken, als Cyprians Ruhm

das ganze Abendland erfiillte, ware sinnlos gewesen 8
). Eerner:

das Sondergut der Eassung I stekt irn Widerspruch zu dem alteren

Zeugnis der Vita et passio. Endlick : ein Satz in ihm ist sicker

1) Franchi benutzt zwei Falle, um wahrsckeinlick zu macken, daB das Wort
in den Cyprian-Akten urspriinglick sei. Maximilianus (Knopf, Ausgewaklte Mar-
tyrerakteu 2

S. 77, 18 ft) antwortet ebenfalls nach Terlesung des Urteils (gladio

animadverti placuit) Deo gratias. Eine Kadiakmung der Cyprian -Akten sckeint

xnoglich, aber nicbts verbiirgt uns, wie alt die uns vorliegende Redaktion der

Maximilian - Akten ist. Etwas beweiskraftiger wiire der Traum in der Passio

Mariam et laeobi (also eines Literaturwerkes) c. 6: Marianus traumt vor den

Richter gerufen zu werden, neben dem Cyprian sitzt; der ruft ihn zu sick und
laBt ikn neben sick sitzen. Gemeinsam begieiten sie dann den Richter nach Hause
durch einen paradiesahnlichen Garten; an einer klaren Quelle fiillt Cyprian eine

Sckale, trlnkt erst selbst, fullt sie wieder und reicht sie dem Marianus, der nach

dem Trunk Deo gratias sagt. Aber das Wort ist auch ohne jede Beziehung auf

das Martyrium verstandlick und Franchis Deutung scheint mir zu der Schilderung

nicht zu passen.

2) Es sprickt fur die Kirche, daB es erst relativ spat gescliak.

3) Franchi vermutet (199, 1), yielleicht hake man das Bekenntnis gestrieken,

•um den Kult zu recktfertigen, den die Donatisten auch solchen erwiesen, die

weder um eines Bekenntnisses noch einer entsprechenden Handlung willen getdtet

waren; aber dem widerspriekt, daB Cyprians Bekenntnis nicht bios in der dona-

tistischen, sondern auch in der katholischen Rezension von Fassung II unterdriickt

ist. Der einzige Ausweg bliebe die Annakme, daB Fassung II auf die Feinde

Cyprians zuriickgekfc, die ihn noch spater nicht als eckten Miirfcyrer gelten JieBen.

Dock widetsprache ihr der ganze Ton des Gesamtschriftstticks, seine Aufnakme

in eine Ausgahe Cyprians und seine Yerwendung bei dem kirchlicken Fest.
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aus einem alteren Sehriftstiick derselben Art entlehnt. Erst unter

diesen Voraussetzungen diirfen wir priifen, ob auch in der Ein-

fiigung oder dem Wortlaut des Sondergutes Unebenbeiten zn

spiiren sind.

Ich gehe yon einem friiher nicht genug betonten Punkt aus.

Nacb der Urteilsverkiindung beifit es in Eassung I: et decretum ex

tabella recitavit:* Thasciim Cyprianum gladio animadverti placet. Gy -

prianus episcopus dixit: Deo gratias. post eins sententiam

popidus fratrum dicebat : Et ms cum eo decollemur . propter hoc tu-

multus fratrum exortus est *)
,

et midta turba ewn prosecuta est .

Streicben wir den gesperrt gedruckten Satz (das Sondergut), so

entstebt ein liickenloser Zusammenbang, Ja noeb mehr: der Satz

scbeint an dieser Stelle unmoglich. Den Sacbverbalt bat m. W.
zuerst Dr. Niedermeyer a. a. 0. S. 91 erlautert. Augustin De trin.

Ill 9, 2 belebrt uns : cum verba iudicis praeco pronuntiat
,
non scri-

bitur in gestis
r
dle 'praeco dixit\ seel ille index dixit

2

). Die Verlesung

von der tabula geschiebt bier durcb den Ausrufer. Die ITrteilsver-

kiindigung durcb den Richter scbliefit in diesem Bericht tuo sanguine

sancietur disciplina. Hier batten dieWorte Deo gratias folgen miissen;

an den Ausruf des Urteilssprucbes durcb den praeco schliefit dann

:

post eins sententiam popidus fratrum dicebat: Et nos cum eo decollemur
)

was der Yerfasser der Vita et passio richtig als frommen Wunscb
fafit. In dem jetzigen Zusammenbang storen sie, selbst wenn man
Dr. Niedermeyers Erklarung nicbt annimmt. Das zweite Satzcben

des Sondergutes ferner in re tam iusta nulla consultatio est pafit

nicbt voll zu dem conside tibi
B
). Die Schreiber andern daher viel-

fach, und Augus'tin erklart wenigstens (Morin XXVII 137 de rebus

dubiis considi solet ; si adhuc consulo
,
adhuc dubito). In dem Yorbild, *

aus dem die Antwort entnommen ist, pafit sie trefflicb.

Die Verteidigung Erancbis scbeint mir cbarakteristiscb fiir ein

Verfahren, das man bisber allgemein verwendet und zu einer ge-

wissen Xunst ausgebildet bat. Man fragt bei dem einzelnen Wort
oder Erzablungszug, ob sicb die Unmoglicbkeit, dafi sie der Wirh-
licbkeit entsprocben haben, nachweisen lafit, 1st das nicbt der

Fall, so 1st das ‘Aktenstiick’ ecbt, und man folgert obne weiteres

1) Das Satzchen von propter hoc ab feblt in einer Anzahl Hss.

2) Da£ der amtliche Wortlaut des Protokolls beides nicbt scheidet, erklart,

da£ die doppelte Art der Verkiindigung (durch Richter und Ausrufer) in unsern

abgekiirzten Berichten sonst nicbt hervortritt und hier yerdunkelt ist.

3) Der AnstoB liegt naturlich weniger in dem Worte conside, an das sich

die Verteidigung Franchis heftet, sondern an dem zugesetzten tibi und der formel-

haften Wendung, die allein oft wiederkehrt und auch ins Grieehische iihersetzt ist.
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— wenigstens in der Regel —
,
daB wir bis zn der Urfassung

durcbgedrungen sind. Es ist klar
,

dad dieser ScbluB vollig ver-

sagt, wo yerscbiedene ‘moglicbe’ Bericbte vorliegen. Wie unzu-

lassig er iiberbaupt ist, zeigen gerade die Cyprian-Akten in den
sieheren Interpolationen einzelner Handsckriften der Eassung I,

nnd deshalb babe icb sie seinerzeit znr Behandlung berausgegriffen

und gebe jetzt bier auf sie wieder ein, nicbt nm mit Erancbi zn

streiten, sondern nm die fiir diese ganze Literatnrgattnng wicbtige

Erage zn klaren. Erancbi gebt iiberall von den Eragen ans

:

warnm soli die gedrnckte Eassung nicbt ecbt sein, was ist in ibr

unmoglicb? Er fragt, warum die einzelnen Worte nicbt gesprochen

sein konnen, nnd fiibrt ans seiner bewundernswerten Kenntnis dieser

Literatur fiir sie Beispiele an. Die Diskrepanz zwiscben Rede
nnd Antwort in consule tibi — nulla est consultatio ist bei naeb-

sicbtiger Deutung nicbt groB, G-erade daB die Antwort nicbt

genau paBt, ist ein Zeichen ibrer Urkundlicbkeit :

) ;
erfnndene Gfe-

spracbe sind darin viel korrekter als die lebendige Rede. Die

tibereinstimmung mit den Scilitaner-Akten laBt sicb dadnrcb er-

klaren, daB Cyprian sie selbst in Erinnerung batte nnd nacb ibnen

seine Antwort formte; scblieBlicb diirfte die Yerdacbtigung docb

immer nur die Antwort Cyprians, nicbt die Rede des Prokon-

snls und die ganze Eassung I oder ibr Sondergnt treffen. Icb

brancbe dem alien nur entgegenzustellen, daB es sicb bier nicbt

nm die Yerteidigung einer, sondern nm die Entscbeidnng zwiscben

zwei ITberlieferungen bandelt.

Sie scbeint mir klar, wenn wir znletzt nocb die Urteilsbe-

griindnng priifen, die leider in Eassung II dnrcb zwei scbwere,

aber rein auBerlicbe tjberlieferungsfehler entstellt ist, aber un-

zweifelbaft ecbte Satze enthalt, die in Eassung I unterdriickt

sind. Erancbi gebt auf sie iiberhaupt nicbt ein. Nur ganz allge-

mein gibt er S. 199 zu, daB Fassung II den besseren Text gebe,

nacb ibm, weil begreiflicberweise der unvollstandige Text weniger

oft abgescbrieben sei, als der vollstandige. Er erklart dabei, wenn

icb seine "Worte su questi ultimi non manco d’influire il sermone 309

di s. Agostino
,
dove alcuni passi degli acta erano riferiti ad litteram,

altri in compendio ed in una forma pin semplice ed elegante; quindi

la sostitmione loro a l testooriginario ricbtig verstehe, Eassung I

als nacbtraglicb durcb Anpassung an den Text Augustins beeinflufit

(Beispiele werden nicht geboten). Hierdurcb entstebt nun fiir micb

1) Ein traditionclles Argument, das auch Corssen (Zeitschr. XY 223) bei

anderer Gelegeckeit ubernommen hat.

Kgl. Ges, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1919. Heft 2.
)s

13
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die Unklarheit, dad die wortliche Ubereinstirnmimg mit Augustin

in Francbis Hauptdarlegungen gerade die Urspriinglickkeit erweist,

daneben aber, wie icb bier bore, Anderungen des urspriinglieben

Textes veranlalot. DaB die Passionartradition trotz der Abwei-

cbungen in Einzelbeiten als Gauzes in sicb eine Einbeit bildet,.

zeigt am besten der Urteilssprucb; sie stellt eine Rezension fur

sicb dar, deren Alter zunacbst zu bestimmen ist. Dafl Francbi

auf die Frage der Rezensionen und der recensio iiberbaupt nicbt

eingeht, sondern seine Aufgabe bisber lediglicb in der Yerteidigung

von Einzelbeiten des gedruckten Textes sucbt, yerursacbt den

.

Unterschied unserer Betracbtungsweisen und yerbindert, dafi er

aus dem Verbaltnis der donatistiscben und katbolischen Rezension

yon Fassung II Scbliisse auf deren Alter und urspriinglieben Wort-

laut ziebt. Das raebt sicb dann bei der Erorterung des Yerbalt-

nisses der donatistiscben Rezension yon Fassung II zu Fassung III.

Er will zum Urtext yordringen, obne die Zweige der Uberliefe-

rung zu sebeiden; sie ist ibm eine im grunde einbeitliche Masse.

Treten wir selbst in die Priifung ein. Fassung I bietet einen

grammatiscb korrekten, an einer Stelle aber freilicb vollkommen

sinnlos gewordenen Text : nec te pii et saoratissimi principes ... ad

sectam caerimoniarum suanrn revocare potuerunt. Weder gibt es

eine secta der Kaiser nocb gar eine secta caerimoniarum eorum.

Sicber echt sind in Fassung II zunacbst die Worte ad caerimonias

p. B. colendas bonanigue mentem habendam tanto tempore potuerunt

revocare 1
), ferner yorber die Genetiye oMurati furoris (Substantiv

feblt und ist aus • dem Gegensatz zu gewinnen) und felicissimorum

temporum suorum (Substantiy vorber yerdorben). Rbetorik und

Curialstil sind unyerkennbar. Corssens Herstellung (XY 231) a b

secta felicissimorum temporum suorum (contemp tat rice) obdura turn

furore befriedigt micb nicbt
;
die Bezeicbnung des Cbristentums ist

dabei zu matt. Da im Curialstil oft die securitas neben der feli-

citas temporum geriibmt wird (ygl. Tacitus Agric. 3 und die Com-
mentare) scblage icb nocb jetzt vor see(uri)ta(te) felicissimorum

temporum suorum (ab) obdurati furoris (amentia) ad caerimonias p. B.
colendas bonamgue mentem habendam . . . revocare. Aber gleicbyiel,

ob das riebtig ist, sicber steht immer, dafi der Redaktor yon Fas-
sung I die Worte bereits verdorben las und aus ihnen sein bilf-

loses Gestammel maebte 2
).

1) Oder vielleiclii revocare potuerunt.

2) Auf eine Scliwierigkeit mache icb. selbst aufmerksam, Die Yerderbnis
muB dann sebon in dem alien Flugblatt eingetreten und in der liturgiseben Tra~
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1st danack der Excerptencharakter der Fassung I klar, so

folgt okne weiteres, dab in Fassung II der Satzteil at guoniam tuo

adnisu duravit sacrilega contumacia, tuo sanguine sanciatur disciplina

in irgend einer Form eclrt ist. Da beide Fassnngen im vorausgekenden
Stuck

(
et ideo . . . deprehensus) zunackst iibereinstixnmen, bleibt nur

ein kurzes Ubergangsglied, das in den bisker bekannten Absckriften

der Fassung II durck Wortverlust entstellt ist, zweifelkaft.

Das Ergebnis der Vergleickung ist: Fassung II bat sick in

alien Fallen als alter und besser als Fassung I herausgestellt.

Wenn ein Gelekrter vom Range Pio Franchis sick dagegen derart

straubt, so kann der G-rund nur sein, dab Fassung I yon Augustin

seiner Predigt zu grunde gelegt ist und Franchi daker wie Tille-

mont unter dem Eindruck stekt, Augustins Glaubwiirdigkeit ver-

teidigen zu mlissen. Mit dem gleicken Reckt konnte ick bekaupten

:

wer die Sckrift Quod idola dei non sint dem Cyprian absprickt,

verdacktigt Augustins Glaubwiirdigkeit, der sie als eckt anfiikrt.

Es kandelt sick lediglich urn die Frage, ob der liturgiscke Text

in etwa andertkalb Jakrkunderten sckon starke Veranderungen

erfakren kaben kann 1
). Sie labt sick nickt a priori, sondern nur

an dem Einzelfall entsckeiden. Darin, dab die Cyprian-Akten diese

Entsckeidung ermoglicken, liegt z. T. ikr Wert.

Als nackste Frage bezeicknete ick, wie diese seit Rigaltius

bekannte Fassung II zu einer dritten neuen stekt, die ick aus

Hartels 2
)
Angaben uber den Wirceburg. tkeol. 145 und aus dem

von mir gefundenen Wirceburg. tkeol. 56 ans Lickt gezogen habe,

Ick gebe ikren Wortlaut in der einen, den der donatistiscken Re-

zension yon Fassung II in der andern Spalte:

Fassung III.

Apud Carthaginem die XVIII leal.

Octobris inducto Cypriano eadem

inter cetera Galerius Maximus vir

Fassung II (Donat. Rez.)

et altera die, ut dixi s
)

Tusco et

Basso consulibus die XVIII Teal.

Octobris inter cetera inducto eodem

Cypriano 4
) Galerius Maximus vir

clition eiue Zeit lang weiter gegeben seia. Diese Annahme ist sellwer, docli selie

ich nicht, wie man ihr bei dem Tatbestand entgehen kann.

1) Das Alter des Zeugen kommt also in Frage. Der Autor der Vita et

passio stekt kierbei uber Augustin und trifft an zwei Stellen gegen Augustin

fur Fassung II ein.

2) Hartel III, p.XXA.

3) Das Datum hat Fassung II tatsaehlieh' im Eingang angegeben : d&repente

idibus Septerribribus Tusco et Basso consulibus venerunt ad eum prinaipes duo.

4) So Fassung EL immer: idem Gyprianus, idem Galerius Maximus, idem

proconsul (Eigenkeit des Protokollstils) ;
nie dagegen Gyprianus idem oder dgl.

13 *
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clarissimus pro consule Africae ei

dixit : Xu es Thaseius Cyprianus?

{Cyprianus) respondit: Ego ,
{Gale-

Hus)Maximus vir clarissimus dixit:

Xu te papatem sacrilega mente ho-

minibus exhibuisti ? Cyprianus re-

sponds : Ego . Xunc pro comule

locutus cum consilio sententiam vix

et aegre verbis huius modi dixit:

Dm sacrilega mente vixisti et plu-

rimos tibi nefariae conspirationis

homines congregasti et inimicum te

constituisti diis Romanis et reli-

gionibus sacris.

clarissimus pro consule Africae

dixit : Xu es Xhascius Cyprianus ?

{Cyprianus) respondit: Ego . Ga-

lenas Maximus vir clarissimus

dixit : Xu te papatem sacrilegae

mentis hominibus exhibuisti? Cy-

prianus {'respondit): Ego . Tunc pro

consule locutus cum consilio sen-

tentiam vix et aegre huius modi

verbis dixit: Diu sacrilega mente

vixisti et plurimos tibi nefariae

conspirationis homines eongregasti

et inimicum te constituisti diis Ro-

manis et religionibus sacris .

Von den ersten Worten abgesehen sind beide Texte vollbommen

identxsch; aber auck die batbolische Rezension 7011 Fassung II

siimmt, wenn man sich die Mute des Vergleicbens macht, Wort
fiir Wort liberein, Abweicht in der donatistiscben Fassung —
von dem Eingang wieder abgesehen — nur der noch strengere

Curialstil in der Bezeichnung vir clarissimus 1
)
pro consule Africae

,

ferner der Ablativus qualitatis statt des Grenetivs in sacrilega

mente hominibus
,
endlicb vor der Urteiisverbiindigung das stilistiscb

sebr viel gefalligere tunc . Man sollte tneinen, dafi wir eine bessere

1) Der einzige Codex der donatistischen Fassung bietet von erster Hand
immer uecarius, von zweiter uicarius: von den beiden Handschriften der drilten

Fassung hat die eine limner uir clarissimus

,

die andere immer uocatas. An der

Misdeutung der offiziellen Abkurzung ist ein Zweifel nicht moglich, weil die ha-

tholiscbe Fassung dafur immer clarissimus vir bietet. Franchi (S. 212 A. 2)

mochte nun vicarius ohne einen andern Grund
,

als daJB der vicarius Africae

oft in den Donatistenunruhen erwabnt wird, schon dem Yerfasser des donatisti-

scben Textes zuweisen; er zeige sich darin als ganz ungebildet. Corssen, der sich

in diesem Abschnitt mit Begeisterung an Franchi anschlieBt (Zeitschr. XVII 201 if.),

will dem Donatisten vicarius lassen, halt es aber wenigstens fur zweifelhaft, ob

er denselben Mann zugleich als Prokonsul bezeicbnet habe
5
an den beiden Stellen,

wo dies geschieht, konne pro consule Africae und pro consule nachtraglich aus der

katholischen Fassung in die donatistische interpoliert sein, ohne daB man dabei

vicarius anderte. Dabei ist die donatistische Fassung von Anfang an nach ihm
durch Interpolation aus der katholischen entstanden, und zwar ehen wegen der

Erwahnung des vicarius friihstens unter Diokletian. In Fassung III halt er nun
weiter vocatus fiir ursprimglich unci aus dem vicarius der donatistiscben Fassung
weiterverdorben. Erst ein spaterer Copist habe aus Qalerius Maximus vocatus

pro consule Africae und Qalerius Maximus vocatus dixit beidemale — durch
geniale Konjekiur — v. c. bezw. vir clarissimus wieder hergestellt. Das heiBt

eine klare Folge einfacher Yerderbnisse willkiirlich auf den Kopf stellen.
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Bestatigung der Zuverlassigkeit der Fassung II kaum wiinscken

koxmten and bei dem Donatisten den in Kleinigkeiten nock besseren

Text anerkennen nriifiten.

Sckwierigkeiten mackt nnr der Eingang, der in der katko-

liscken Rezension yon Fassung II ganz glatt dem Stil der iibrigen

Erzaklung angeglicken ist: et ita altera die, id est XVIII. Teal. Oc~

tobris, manersimul ad Bexti secundum praeceptum Galeri Maximi pro -

consults clarissimi viri, in atrio sedenti (sedentis) obvoluto (obvo-

luato) et sauciolo oblatus est
1
). quo oblato idem Galerius Maximus

proconsid clarissimus vir Cypriano episcopo dixit: Tu es etc. Hier

nnd in dem Eingang der donatistiseken Rezension liegt offenbar

eine leickte Triibung der natiirlicken Erzaklungsweise vor. Da-
gegen entsprickt der Eingang in Fassung III darckaus dem der

eckten Protokolle. Auf das Dionysios - Protokoll Euseb. p. 656, 4
EiaaX'9'iVToov Aiovikhoo uai Ma£Cfxot> %ai MapxsXXoo %ai Xatp^ovovs Al-

(xi)aavoc Siirccny ttjv if(eu.ovtm sircev, auf Papyrus Lips. 40, 2 col. 2, 6

inducto Sermaione und 38 col. 1, 12 citato et inducto Capitone Flavius

Asclepiades Hesychius vir clarissimus praeses Thebaeidis dixit kabe

ick sekon friiker verwiesen und darauf aufmerksam gemackt, dafi

in dem Protokoll Cyprian gar nickt als episcopus bezeicknet werden

konnte 2
). Francki kalt das alles fiir zufallig und erklarfc auf

Grand einer Konjektur Fassung III (die Urkundenform) fiir ein

Exzerpt aus der donastitiseken Rezension von Fassung II. Das

ist fiir ikn ja etwas leickter^. da er eigentlick die Rezensionen

nickt sekeidet (vgl. oben) und unter dem Eindruck stekt, die an-

geblick von Augustin beglaubigte Fassung I gebe den Urtext. Wie
Corssen, der mit mir Fassung II fiir urspriinglicher kalt, es iiber-

nekmen und die kingeworfene Vermutung Franckis auszubauen

versucken kann (Zeitsckr. XVII 194 if.), ist mir sekwer verstandlick,

Priifen wir die Sacklage nack. Das aus einigen Briefen,

einer vermeintlichen Cypriansckrift und den Akten bestehende

donatistiseke Corpus stekt in der Gesamttradition vollkommen ver-

einzelt fiir sick; nickts weist darauf, daB es je in der katkoliseken

Tradition benutzt ist. Die beiden katkoliseken Handsckriften, die

das Bruckstiick der Fassung III entkalten, bieten es nack zwei

versekiedenen eckten Cypriansckriften
,

die nie bei dem Do-

natisten gestanden kaben. Seltsam, daB sie ikm nur diese wenigen

1) Nur die Angabe iiber den Ortsnamen (siibualuato vel sauciolo ?) durcb-

briebt die einfacbe Wortfolge und sebeint eingeseboben und zugleicb yerdorben.

2) Nur die in den Auflerlicbkeiten sebon nacblassigere katbolisebe Fassung

tut es. Wie kann man sie zur Quelle der anderen macben?
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Zeilen eines verstiimmelten Textes entnommen kaben sollten. DaB
die beiden Handsckriften von Fassnng III and die Handscbrift

des Donatisteneorpus, welcbe die Akten entbalt, jezt alle in Wdrz-

burg liegen, macht dock nickts ans. Auck sind die beiden Hand-

sckriften der Fassung III alter als die donatistiseke
; sie gehen

anck anf einen Arcketypus alter Zeit zuriick, wie die Variants

vir clarissimus nnd vocatus zeigt. Die angebliche Vorlage beider,

die Donatistenhandsckrift, bietet eine andere Verderbnis, aus der

keine der beiden Lesnngen zu erklaren ist
(
vecarius oder vicarius,

eker ans vir clar.). Vor allem aber: einen AnlaB, ans dem der

angeblicke Exzerptor die erzaklende Einleitnng seiner Quelle fort-

lassen konnte, weiB weder Francki nock Corssen zn nennen, wohl

aber geben beide zu, daB wenn in der Erzaklnng uberkaupt ein

Protokoll benutzt ist, dies genau so anfangen mnBte wie das an-

geblicke Exzerpt.

Freilick hiergegen mackt Francki dock eine Einwendnng. Die

Ortsangabe apud CartJiaginem sckeint ikm zn kurz nnd allgemein; er

erwartet auBerdem in Sexti nnd sogar in atrio Sauciolo (letzteres

sckwerlick mit Eeckt, da diese Ortsangabe in der katkoliscken

Rezension nnr nacktraglich eingeschoben ist, vgl. oben S. 197).

Darans folgt aber nnr, daB der Anfang verstiimmelt ist, etwa wie

in alten Handsckriften der Fassnng I die ganze Datierung der

ersten Verkandlung versckwnnden nnd durck die falscke Angabe
Tusco et Basso consulihts ersetzt ist. Tatsacklick wird eine solche

Verstiimmelnng durck den donatistiscken Text bezengt. Er er-

zaklt: am 13. September des Jakres 258 wird Cyprian verkaftet,

aber nickt gleick verkort, sondern anf den folgenden Tag be-

sckieden; an diesemTage, dem 14. September des Jakres 258, wie
ick gesagt kabe, wnrde er vorgefiikrt. Nickt an der Wieder-

kolnng der Jakresangabe nekme ick hier AnstoB — solcke Wieder-

kolnngen kommen leickt vor —
,
sondern daran, daB der Verfasser

bemerkt, daB sie nberflussig ist, nnd kinznfiigt ui dixi. Das ge-

stattet den SckluB, daB er zn einer bestimmten Quelle iibergekt

nnd kier nock einmal die gleicke Datierung findet. Da wir also

dock erganzen miissen, wiirde nickts kindern auck (Tusco et Basso

coss. in Sexti) apud Carihaginem zu erganzen. Es folgen drei Worte,
iiber deren Deutung eine Einigung nock nickt erzielt ist eadem

inter cetera. Ick katte urspriinglick ans ihnen eine nakere Ortsbe-

zeicknnng wie etwa eadem in exedra (Saal) macken wollen; meine

jnristiscken Freunde, Prof. Lenel nnd Partsck, betonten demgegen-
iiber, daB inter cetera entspreckend dem formelkaften

c
ixepa, in den

Papyri andente, daB aus dem Gresamtprotokoll der Sitzung diese
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Verhandlung von dem. Eanzlisten herausgelosi und so im Aushang

publiziert sei 1
). Damn blieb fur eadem mir nur die Deutung ‘am

gleicben Orte’ iibrig 2
). Icb wage zwiscben den beiden Moglich-

keiten jetzt nicht mehr zu entscbeiden. Franchi behaaptet nun

aus der donatistischen Fassung Tusco et Basso eonsulibus die XVIII
Teal. Octobris inter cetera inducto eodem Cypriano habe der falscbende

Yerfertiger einer Urkunde (Fassung III), weil er eodem bei der

ersten Erwahnung seines Helden nicht brauchen konnte und, wie

ich hinzufiige, auf den Ausweg, es zu streichen, nicht kam, inducto

Cypriano eadem inter cetera gemacht. Was er mit eadem dabei

meinte oder wie er inter cetera deutete, sagt Franchi nicht. Corssen

belehrt uns erganzend, mit inter cetera habe der Donatist die andern

Angeklagten bezeichnet; er lasse ja mit Cyprian auch lessen An-

hanger hinrichten. Allein das angeblich genau entsprechende Bei-

spiel, das er dafiir anfiihrt, Tertullian De pudic. 16 sicut mrsus

inter cetera, immo ante cetera moechos et fornicatores et rnolles pafit

nicht recht; der Ubergang von der Person zur Sache und zu einer

Art adverbiellen Gebrauchs ist hier viel leichter (vgl. den Zu-

sammenhang) und die Wortstellung bei dem Donatisten wiirde be-

fremdlich
;
wir konnen bei ihm inter cetera nicht anders als ‘unter

andern Sachen’ deuten. Mindestens ebenso glaublich als der von

Franchi konstruierte Hergang, bei dem die Wertlosigkeit von

Fassung III nur vorausgesetzt, aber nicht bewiesen wird, scheint

mir der andere, daB der donatistische Erzahler das Wort eadem
,

weil es sich in der Urkunde nur aus dem Yorausgehenden erklarte,

einfach fortlieB und seinem Stil entsprechend eodem Cypriano ein-

setzte
;
die natiirliche Entwicklung, dafl aus dem Protokoll die Er-

zahlung, nicht aber umgekehrt das Protokoll aus der Erzahlung

wird, bliebe dabei gewahrt. Es scheint mir metkodisch falsch,

wo wir einmal die Spuren eines amtlichen Protokolls haben, dies

fur eine — in ihrem Zweck noch dazu unbegreifliche — Falschung

zu erklaren and an anderen Stellen, wo diese Spuren fehlen, die

1) Franchi (S. 214) hat das nicht recht verstanden. Wenn Corssen behauptet

fur ein derartiges tTzpa konne lateinisch nur post alia stelien, so ist das tS ill-

kiir, vgl. u. a. die von mir angefuhrte und von ihm iihersekene Stelle der Hist.

Aug. Trig. Tyr. 12, 15. Auch kann das Gesamtprotokoll ausgehangen sein.

2) Dr. Niedermeyer schlagt als Deutung eadem (hora) vor und zieht inter

cetera zum folgenden. Er deutet es auf nicht protokollierte Worte, die in dem

Dionysios-Protokoll (Euseb. 656, 6 Schw.) ja auch erwiihnt warden: xal dyP4cpu>s epuv

3(eXey®nv. Ich glauhe das nicht, weil die Schilderung der Vita et passio und der

Akten (Fassung II) solche inoffizielle Unterhaltung vor dem VerhSr geradezu atts-

schlieBt. Auch wiirde die SteUung der Worte inter cetera vor dem Subjekt be-

fremden; sie miiJ3ten notwendig zu ei dixit treten.
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Benutzung einer amtlicken Urkunde zu behaupten. Hier weist

auf solcke Benutzung zwingend nock eine andere Beobachtnng, die

Francki and Corssen entgangen ist. In der ganzen vorausliegenden

Erzaklung verwendet die donatistiscbe Fassung die nacklassigere

Bezeichnung des Beamten als proconsul vir clarissimus (abgekiirzt

proconsul). Erst in dem Angenblick, wo das Protokoll beginnt,

tritt dafiir die strengste offizielle Wortfolge vir clarissimus pro con-

sule Africae ein. Diese Titulatur wird dann nickt iiberall durckge-

fiihrt; wir wissen ja jetzt, daB sick anck die Ausziige ans amtlicken

Protokollen allerlei Kiirzungen gestatten, nnd ick hatte ricktiger

gekandelt, in der friikeren Abkandlung, soweit die donatistiscke

Rezension mit Fassnng III (der Urkunde) ubereinstimmt, diese Eigen-

keit nickt durck Erganzungen zu verdunkeln. Granz eng stimmt

in der Tat die donatistiscke Fassung zu der Urkunde und wakrt

auck das time vor der Urteilsverkiindung. In der katkoliseken

Fassnng sind Erzahlung und Protokoll einander mekr angeglicken.

DaB der Donatist die Bedeutung des Protokolls nock empfand,

zeigt besonders die Stellung, die er seiner Interpolation gab: Et

Cyprianus : Deo laudes. una cum ipso credentes : Deo laudes. Er stellt

sie namlick nack der Urteilsverkiindigung, die mit den Grrunden

der Prokonsul selbst gibt, nickt, wie die Fassnng I ikr Deo gratias

stellt, nack dem Ausruf durck die Herolde vor der Exekution

(Niedermeyer S. 91). Dann ist aber wakrsekeinliek die donati-

stiseke Interpolation Vorbild und AnlaB fur die katholiseke.

Es war ein metkodischer Fehler, wenn ick friiker annakm, die

donatistiscke Rezension miisse, weil sie an vier Stellen kandgreif-

liche Interpolationen bietet 1
), an sick jiinger als die katkoliseke

1) Drei davon beziehen sich auf die Hinriclitung der Glaubigen mit Cyprian.

Am bandgreiflichsten ist iin SehluB, et ita Cyprianus passus est, et ceteri, eius-

que corpus . . .in proximo positum est-, ebenso in dem Ausruf des Urteils Thastium
Cyprianum cum suis gladio animadverti placet. Das zog in der Urteilsbe-

grundung eine kleine Anderung nacb sicb cum Ms ctiam qiios tui similes scelere

docuisti (die Worte verbindet Corssen riebtiger als ich friiher mit dem Folgenden),

endlieb der im Text angeftibrte Satz, wohl die friihste dieser Einschaltungen. Der
Zweek ist klar: die Christen sollten todesfrob erseheinen; Cyprians wahre An-
hiinger verbielten sich schon damals so, wie es die Donatisten jezt tun. Hiervon
abgeseben bietet das Sondergut der donatistischen Fassung keinen Anstofi. Wenn
von dem Aufentkalt Cyprians in seiner Yilla gesagt wird cum illic clemoraretur

<et> iam <a> nullo quaereretur, so sieht das sebr echt aus; wenn es

von den verhaftenden Beamten keifit et cmibo cum velaverunt et in Sexti per-
volaverunt (kathol. Fassung teguerunt et in Sexti tulerunt), so hat Corssen
richtig darauf aufmerksam gemacht, daB ein Yerhullen des Verhafteten sebr be-

greiflich und zweckentsprechend ist (anders Franchi 212). DaB der Henker als
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sein und nur neben ihr die Urkunde benutzen. Icb glaube jetzt,

dafi die haretische Eassung yon jenen wenigen Zusatzen abgesehen

den urspriinglichen Wortlaut des liturgischen Stuckes sogar etwas

getreuer bietet; die katholische zeigt die Ursprangsindizien nicht

mebr so klar und bat auBerdem bei dem Ubergang zum Protokoll

eine Erweiterung. Aus ibr ist
,
dann die jiingere katboliscbe

Eassung (Eassung I) erwaebsen.

Wir baben also ein Recht, wenn sicb eine Interpolation nicht

deutlicb erkennen lafit, fiir die Erganzung des Wortlants des Ur-

teils die donatistiscbe Rezension zu grnnde zn legen, und gewinnen

zunachst das Satzchen et quia hostili more *) a Romana cjente
2
) desci-

veris. Mit Unrecht wenden Erancbi und Corssen ein, dafi es ja

nicbts Neues bringe. Das wiirde an sicb nicbt entscbeiden, zu-

mal der Zusatz fur einen Christen unerklarlieh bliebe. Aber es

ist aucb nicbt ricbtig. In dieser Scharfe ist das Christentum als

Abfall zum Eeinde weder in dem Yorausgebenden noch uberbaupt

in staatlicben Urteilen bisber bezeicbnet worden; es ist etwas

anderes, wenn es im beidniscben Publikum nacb Tertulliaus

Zeugnis scbon friiber hieB, die Christen seien keine Romer. Man

muB die Zeitumstande beriicksichtigen. Wie vor ihm Decius, so

ist offenbar aucb Valerian durcb die Riicksicbt auf das Heer und

den bevorstebenden Krieg scbon zu der ersten Verfolgung im Jabre

267 gezwungen worden. Jetzt stand man mitten im Kampf und

die yon der Regierung erhobene Anklage auf Reicbsverrat und

Verscbworung war doppelt gewicbtig. Man sollte auf die nicht

eben haufige Angabe der Urteilsgriinde ein wenig mebr achten.

Bei den Scilitanern wird als Urteilsgrund nocb einfacb angegeben:

furens bezeicbnet wird, ist nicht so seltsam, wie es Franchi erscbeint, sondern

entspricht der Empfindung und Khetorik der Zeit (vgl. Passio Mariani et IacoU

12 scilicet ut sacrilegi percussoris ictus velut impeiu quodam furoris pia colla per-

cuteret; Franchis Yorschlag <gladium> fevens ist stilistisch sogar weniger gut).

Der damals sekr haufige Name Donatus brauckt nicht tendenziciser Erfindung zu

entstammen; eher sind mir die beiden Julianus der Fassung I verdacktig. Der

Sehlufisatz endlich paenitentiae reus decessit languors consimptus kann gewiB

nachtragliche Erweiterung sein, wiirde aber aucli dann ein ungiinstiges Uxteil

kaum rechtfertigen. Nichts spricht dagegen, dafi hier eine sehr alte Tradition in

leichter Umgestaltung yorliegt.

1) mor Hd. 1, more Hd. 2 (von Corssen verteidigt); ich hatte ammo ver-

mutet und finde noch jetzt, daB dies besser, aber vielleicht nicht unbedingt not-

wendig ist.

2) mente Hs., was Corssen halten will. Ich wiirde Iona mente verstehen,

Romana mente nimmermehr. An gens Romana (statt populus) nehme ich in dieser

Zeit keinen AnstoB, Das militarische Bild signifer leitet gut zu dem Gedanken uber.
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quoniam oblata sibi facilitate ad Romanorum morern redeundi obsti-

nanter perseveraverunt

;

es ist die obstinatio oder contimacia dem
Beamten gegeniiber, die bestraft wird. Die Auiforderung zur Yer-

leugnung ist nock notwendige Yoraussetzung fur die Strafe. Die
offizielle Auffassung ist seit Plinius und Trajan noch nicht

wesentlich geandert. Bei Dionysios ist die Aufforderung schon

Grnade (oben S. 190). Ein Jahr spater wird bei Cyprian die Feind-
scbaft gegen die Reichsgotter und also das Reich, die Gresinnung

des Uberlaufers wakrend des Krieges als Grand in einem Urteil

angegeben, das mit dem kaiserlichen ErlaB an den Senat'und an
die Statthalter in engstem Znsammenhange steht und an dem vor-

nehmsten x
) und machtigsten Manne der damaligen Christenheit ein

Exempel statuieren soli. Der Grund ist klar: unter Decius hat

der Yernicktungskampf zwischen Staat und Kirche begonnen; sein

Wiederaufflammen wird durch dies Urteil in Afrika angekiindigt.

Man kann es begreifen, daB dessen Wortlaut fur die Christen

hochste Bedeutung hatte; auch fiir uns ist es ein kistorisch wich-

tiges Dokument, und wir m'dgen bedauern, daB es noch nicht ge-

lnngen ist, die Drohung am Schlufi mit volliger Sicherheit herzu-

stellen. Eiir die Beurteilung der verschiedenen Rezensionen macht
das aber niehts aus. Denn vollig verkehrt ist es bei dem ganzen
Stil dieses Urteils, dem kiirzesten und plattesten Wortlaut, der

sich begreiflicher Weise in der jiingsten Fassung (I) flndet, den

Yorzug zu geben und daraus ihre Urspriinglichkeit folgern zu
wollen

2

).

Ein giinstiges Gresckick laBt uns in diesem einen Fall die Ent-
stehung eines Martyrienberichtes bis in die Anfange zuriickver-

folgen. Wir haben noch den Rest einer christlichen Abschrift

des verkundeten und jedenfalls ausgehangten Urteilsspruches. Sie

war, da sie, mit vollem Recht, als Ehrenzeugnis fiir den Bischof

gefaBt wurde 8
),

irgend einer Briefsammlung oder Einzelausgabe

beigefiigt worden. Aber es ist eine christliche Abschrift; sie ent-

balt schon einen fiir das Protokoll unmoglichen Zusatz vix et aegre

1) DaB Cyprian vor seiner Bekehrung princeps senatus in Karthago gewesen
ist, war in der Yon Gregor von Nazianz benutzten vita der Konstantinopolitaniscken

Ausgalie seiner Scliriften erwahnt und wird durch. Augustin bestatigt, vgl. Nach-
richten d. Gesellschaft d. Wissenschaften, Gottingen 1917, S. 55.

2) Auf die tibereinstimniung mit Vita et passio 17 documento autem suis
fuit (Fassung I eris ipse documentum Ms, quos) lege ich wenig Gewicht. Der
Verfasser hebt immer nur einzelne Worte heraus, und documento bietet auch
Fassung II.

3) Ygl. die Vita et passio.
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verbis huiusmodi (dixit) *). Man darf wolil fragen, was sie bedeuten
sollen. Auf den Gesundheitszastand des Prokonsuls hinznweisen,
hatte der Christ, dem wir sie urspriinglich yerdanken, kaum einen
AnlaB; er hat ja sieher nieht die weiteren Ereignisse (den Tod
des Prokonsnls) miterzahlt. Wollte er andeuten, daB in dem heid-
nischen Beamten selbst etwas sich straubt, den frevelhaften Sprnch
zn yerklinden? Der Antor der donatistischen Eassnng konnte
nach seiner SchluBbemerkung (paenitentiae tens deQessit languors

consumptus
) die Worte so verstanden haben. Oder wollte er an-

deuten, daB nicht Galerius selbst spricht, sondern das in ihn ein-

getretene gottliche srvsDfia? Man denke an die bekannten Schilde-

rungen der Sibylle oder Pythia nnd die Auffassung des Urteils-

spruches in der Vita et passio . Anch diese Annahme seheint mir
erkunstelt. Ieh glanbe eher, daB der Znsatz die Hast, mit der
die Verurteitnng erfolgte, dem Leser fhhlbar machen sollte. Statt
der ublichen Mahnnngen nnd Fragen, die man nach dem Vorjahre
wohl erwarten konnte, hat der Bearnte kanm noch das Urteil un-
willig gesprochen nnd ist dann wieder zn anderen Dingen iiber-

gegangett-. So bestatigen die Worte mir die ganze ans Fassnng II

gebildete Erklarnng des Hergangs nnd stimmen trefflich zn der

Darstellnng der Vita et passio . Wie dem sei: in solchen Berner-

knngen liegt der erste Keim nnd Ansatz zu dem Ansbau des offi-

ziellen Protokolls znr Erzahlung. Ich werde mich nicht wnndern,
wenn man gerade dies Beispiel als beweisend fur die Anffassnng
yon der Entstehnng nnd dem Cbarakter der Martyrerakten an-

fiihrt, die y. Harnack (Sitzungsber. d. BerL Akad. 1910, S. 116)

a priori feststellen zn konnen meinte, nnd nnr fragen, in wie viel

Fallen man denn sonst noch die Benntznng amtlicher Protokolle,

deren Form ja jetzt bekannt ist, in wirklichen Martyrien nach-

weisen zn konnen glanbt. Ich selbst denke anders. Das amtliche

Protokoll, das nnr ans den Worten heranshebt, was ftir den Rechts-

gang wichtig ist, fur die Christen aber in der Hegel am wenigsten

Interesse hat, war an sich die ungeeignetste Grnndlage fiir das,

was sie wollten. Seit wir wissen, daB es eine literarische Form

1) Icli schrieb friiber
:

„Die amtliclie Abschrift ist yon einem Zeugen er-

ganzt“. Wenn mir entgegengehalten ist vix et aegre erklare sidx durch die

Krankheit des Prokonsnls, entspreche also doeh. der Wabrheit, so sebe ick hierin

nnr die bei der Benrteilung dieser Literatnr iibliche Unklarbeit (was moglich ist,

ist richtig
;
was ricbtig ist, stammt ans dem amtlidien Protokoll). Es ist mir nicbt

eingefallen, die Ricbtigkeit der Angabe zu bestreiten; aber in dem amtlicben

ProtokoR kann sie nicbt gestanden haben. Gerade daB sie Znsatz ist, gibt ilir

Wiebtigkeit.
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des protokollartigen Berichtes gab, ist der AnlaB fiir die Annalime,

da6 man immer zu ihm gegriffen haben muB, fortgefallen. Wo
die besondere Lage es erforderte, konnte es natitrlick aucb ge~

scbeben. Im zweiten Verkor Cyprians war zunachst der Wortlaut

des Urteils die Hauptsacke. Ihn bot dieUrkunde; so wucks natur-

gemafi die ErzaKLung um sie berum. Sie wird spater das Bleibende,

der Text des Urteils sekrumpft znsammen, nnd aucb der kircblicb

festgestellte Text ist bestandiger Umgestaltung ausgesetzt.

liber das Verkor des Jabres 257, das uns nur in der jlingsten

und kiirzesten Fassung erbalten ist, deren Handscbriften sicb nocb

dazu an entscbeidenden Punkten stark widersprecben, braucbe icb

nur nocb wenig zu sagen, Dafi ein amtlicbes Protokoll zugrunde

liegt, babe icb frtiber festgestellt x
) ,

den Grrund, warum man es

1) jS. 7 der frtiheren Abhandlung. Corssen (XY 222) hat die dort gegebene

Darstellung mifiverstanden und ihre Begriindung S, 26. 27 nicht gelesen, wenn er

mir die Behauptung zuschreibt, Cyprians Mitteilungen beruliten auf den Aussagen

eines anwesenden Christen und seien an sich irgendwie verdaehtig. Der Verur-

teilte empfing zweifellos eine Absehrift des Protokolls
j

ob er sie geheim halten

wollte, wie Dionysios, oder anderen mitteilen, stand bei ihm. In die erbauliche

Flugblattliteratur scheint keins dieser Protokolle liber Yerbannungsurteile uber-

gegangen. Wenn Cyprian, der viel verdachtigt war und aufierdem durch dies

Protokoll die altkirchliche disciplina (ygl. das Schreiben der Gemeinde von Smyrna

uber Polykarps Tod) seinen Geistliehen einscharfen wollte, den Wortlaut ihnen

zur Nachachtung mitteilte (daB es geschehen ist zeigt fiir jede unbefangere Deu-

tung ep. 77), so wird ihn kein Verstandiger tadeln. Er war damals bekannt (vgl. S. 189)

und konnte auch spater aus einem kirchlichen Archiv entnommen, zurZeit der Christ-

licken Regierung auch aus den staatlichen Akten vorgesucht werden, sei es erst fiir

die letzte Erweiterung der Martyrerakte, sei es schon vorher fiir eine Briefsammlung.

Nur gegen die iihliche Meinung, die Corssen breit wiederholt, jeder Christ habe

sich ohne weiteres an die christenfeindliche Behorde wenden konnen, und auch

ohne den Willen des Yerurteilten sei jedes solche Protokoll in aller Handen ge-

wesen, mochte ich einwenden: sie widerspricht dem ldaren Zeugnis des Dionysios

(Euseb. VII, 11,2, p. 654,7 Schw.); nicht einmal in dessen eigener Gemeinde

scheint sein Protokoll weiter bekannt gewesen zu sein. Man erwage: ob es aus-

gehangen werden sollte, bestimmte der Beamte, wie lange der Aushang wahren

sollte, die Kanzlei. Fiir den verbannten Bischof Reklame zu machen, batten sie

keinen AnlaB. GewiB konnte, wer ein sachlich begriindetes Interesse nachwies,

die Akten einsehen. Aber wie sollten auswartige Bischofe oder gar Yerbannte

dies damals nachweisen? Berufungen auf das Archiv, wie bei Eusebios Y 18, 9,

bedeuten kaum mehr als die tfberzeugung des Redenden, dafi er uber den Sacb.-

verhalt genau unterrichtet ist. Die Elunkereien notorisck gefalschter Akten da-

gegen anzufiihren iiberlasse ich anderen. Zu berichtigen habe ich meine AuBe-

rung uber den SchluB dieses Protokolls, der zur Zeit in ebensoviel alten Hand-

schxiften in der unpassenden Form fac quod UU praeeeptum est (gewohnliche

Antwort auf die un mitt elb are Drohung, bier nur im Sinne einer trotzigen
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nachtraglich an die Stelle eines erzahlenden Stiicbes setzte, oben
S, 183 aus Augustin naehgewieseu. Behauptet habe ich, daB es

stark verkiirzt und in seinem alten Wortlaut fur uns im einzelnen
gar nicht wieder zu gewinnen ist 1

). Hiergegen wendet sich mit
besonderem Nachdruek Bio Francki S. 130 ff. Ich hatte gesagt:
der Prokonsul Paternus beruft sick auf ein Schreiben der Kaiser
und beginnt den zweiten Teil der Verkandlung non solum de epi-

scopis
,
sed et de presbyteris scribere mihi dignati sunt. Daraus folgt,

daB er im ersten Teil einen auf die episcopi beziiglichen Abschnitt

des Briefes augefuhrt kaben mufi, der jetzt fehlt. Dann nur

paBt die Antwort Cyprians vollig: Christianus sum et episcopus

;

nidlos alios deos colo nisi unam et verum deum e
. g. s.

2
). Francki

antwortet, ikm sckeine evident, dafi der Prokonsul in Hoffnung

auf die scbnelle Unterwerfung des Angeklagten ihm die Sehande,

sich als Leiter einer Verbrecherbande (!) zu bekennen, kabe er-

sparen wollen. Cyprian komme der Frage zuvor. DaB ein Ab-

schnitt des kaiserlieken Briefes sick auf die Bischofe bezogen kabe,

sei unwakrsckeinlick, da fiir Bischofe, Presbyter und Diakonen die

gleicke Strafe bestimmt sei. Letzteres ist richtig; wenn Francki

meine Worte deutet, daB liber die drei Klassen in verschiedenen

Abschnitten des Briefes gekandelt war, so ist das nickt notwendig 3
).

Aber genannt waren alle drei, und Paternus muBte den kaiserlieken

Auftrag die Bischofe vorzuladen, zunachst erwahnen, sonst konnte

er nickt fortfahren: exquisivi ergo de nomine tuo; quid mihi re-

spondes? Die zarte Riicksichtnahme auf das Sckamempfinden des

Bisckofs erscheint mir als unbewukte Verlegenhextsausflucht, die

Annahme des Ausfalls eines Satzes bei dieser Art tfberlieferung

leickt und unanstoBig. Ick forderte weiter, daB die von der kaiser-

lieken Kanzlei aufgestellte Recktsnorm juristisck klar und lateinisch

korrekt geformt sei. * Wenn Francki bekauptet, sie sei in alien

Handschriften iibereinstimmend liberliefert eos, qui non Romanam
religionem colunt

,
debere Romanas caerimonias recognoscere, so weiB

ick zunackst nickt, welcke Handschriften er meint und benutzt.

Weigerung verstandlich) wie in der passenden praecepisti vorliegt. Wurde sie

amtlich als Unterwerfung Cyprians gedeutet, so kann sie vohl in den ofhziellen

Text aufgenommen sein.

1) Falls nickt ein Text in einer alten Cyprianhandsckrift auftaucht,

Fiir die Yerkiirzung des Eingangs vgl. oben S. 188. Den 'JVortlaut des Textes

biete icb nnten S. 209 ff. nach rier sebr alten Handschriften.

2) Einen etwas volleren Text, der die SchluBworte abtrennt, scheint Augustin

zu kennen (oben 8. 182).

3) Auch eine Yerfolgung selbst von Laien, die besonders hervorgetreten

sind, kann vielleicht dem einzelnen Statthalter freigestellt gewesen sein.
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Die mir zur Verfiigung stekenden geken weit auseinander nnd

bieten z. B. gui Bomanam religionem (relionem) colunt
,

debere caeri-

monias recognoscere — non Romana religione colunt — Romana cere

-

monia cognoscere — debere eos ceremonict recognoscere — Romana re-

ligione cognoscere — eos qui Bomanam religionem non colunt
,

caeri-

monias legis nostrae recognoscere . Versckiedene Herstellungsmog-

lickkeiten bieten sich. Die Recktsnorm konnte inkaltlick lauten:

wer nach romischem Re elite lebt, muB den romiseken Kult
anerkennen *). Sclion eine Fassung wie etwa „wer im romiseken

Reicke lebt, muB romiseken Kult tiben“ wurde voraussetzen,

was Francki freilick ganz unbedenklick findet, dafi die Rechts-

festsetzung sofort Ausnakmen kinzufiigte
,

die der Stadtkalter

unterdriickt katte, also, dafi sie iiberfliissig breit und juristisck

unklar gedackt war. Francki deutet den nack ikm einzig

iiberlieferten Text zunackst tutti coloro i quali professano una reli-

gione diversa della romana
,

si conformino alle cerimonie del culto ro-

mano und umsckreibt dies weiter dann chi adorano divinitd diverse -

dalle Romans, devono sacrificare anche agli dei di Roma. Dabei

ist die Hauptsaeke, das ctiam
,
zugefiigt und der Grebrauck von

caerimonias recognoscere niekt belegt. Der Text, den Francki ver-

teidigt, ist juristisck unklar, spraeklick bedenklick und — niekt
einkeitlick iiberliefert.

Ick geke weiter. Die Antwort auf die Frage qui sunt pres-

bijieri qui in hae civitate constituti sunt (consistimt) lautet nack ikm
in civitatibus stris invenmntur . Francki weifi sie niekt zu deuten.

Die friikere Ansickt, dafi Cyprian vorker alle Presbyter aus Kar-

tkago in ikre Heimat zuriickgesckickt babe, mififallt ikm wie mir
(sie konnen niekt alle von answarts stammen und sie sind gerade

jetzt notig; auck zeigt ep. 80
,

dafi im Folgejakr gerade die Er-

wartung der Yerfolgung alle Geistlicken in Kartkago kalt). Er
vermutet, daB Cyprian mit absicktlick dunklem Wort die

burgerlicken Regionen, in die Kartkago zerfiel, so bezeicknet kabe,

dock geniigt ikm diese Losung auck niekt reckt 2
), Er entsekeidet

1) Als inhaltlich moglich bezeichnete ich danach debere eos gui Romana lege

vivunt (vitam colunt) Romanas caerimonias agnoscere

.

Dabei wurde den staat-

lichen Rechten die kultische Pflicht gegeniiber gestellt; ein Gegensatz zwischen
religio und caerimoniae ist fur antike Empfindung umndglieh. Naturlich lassen

sich auch andere Fofmeln denken; ich babe darauf verzichtet, den ursprimglichon
Wortlaut herzustellen.

2) Corssen (Zeitschr. f, n, W. XV 223) erklart leichthin: „der Plural im
Munde Cyprians ist wohl nichts anderes als eine leise Correctur, indem er an
die Presbyter nicht nur in Karthago, sondern auch in den andern Orten seines
Sprengels denkt {{

. PaBt dazu der Zusammenhang ?
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(S. 193): die ITnklarheit eines Ausdrucks aus einer Zeit, yon der
wir so wenig wissen, gibt uns kein Reeht den Abschnitt als inter-

poliert zu verwerfen a
. Er selbst hat gegeniiber Fassung III anders

gehandelt, nnd ick habe das nicht getan. Ich habe nnr eine TJn-

klarheit festgestellt, die sehr wohl durck starke Yerkiirzang ent-

standen sein kann, fiir das amtlicke Protokoll aber unwakrschein-
lich ist. Sehen wir die Uberlieferung an. Granz alte Handschriften

wie Monac. 4551, der mit Unrecht gefeierte Fossatensis nnd viele

andexe bieten nur x
) : Volo ex te scire

,
qui sunt presbyteri qui in Me

urbe
(
civitate

) constituti sunt (consistunt) ? beatissimus Cypriamis re-

sponds
(Gypr . ep. dixit) : Legibus vestris bene atque salubriter (utiliter)

censuistis delcttores non esse . Hague a me deferri (detegi) non possunt .

in civitatihiis suis invenientur (inveniuniur), Die wenig jiingere

Wiener Handschr 358 (X. Jakrk.), der ebenfalls viele jiingere folgen,

fahrt fort: et cum disciplina

2

)
prohibeat, ut qu is se ultro offerat et

tuae quoque censurae hoc displiGeat
,
nec offerre se ipsi possunt

,
sed a

te exquisiti invenientur. Paternus*) proconsul dixit: Ego hodic

de hoc quia etum (de hoc coetu die jiingeren) exquiram . Gy-
prianus episcopus dixit : Ipsi a te requisite invenien

-

tur 4
). Eine dritte Rezension des neunten Jahrhnnderts vertreten

dnrch Regin/116 fhgt an das im Monac. 4554 erbaltene Stiick so-

fort die im Yindobonensis nachtraglich getilgten Worte (Yariante:

Ego hodie in hoc loco exquiro
),

lafit aber den im Yindobonensis vor-

ausgehenden, von Angnstin bezeugten Absehnitt fort. Hiernach

bieten alle drei Fassnngen Paternus proconsul dixit: A. me invenientur

und lassen den Prokonsnl zn einer anderen Bestimmnng des Briefes

tibergehen. Wir sehen, wie die einzelnen Schreiber fortlassen oder

tilgen, was ihnen unverstandlich oder unwichtig erscheint nnd wie

stark entscheidende Worte sick nmgestalten. Bene atque salubriter

(sittlich richtig und zur Wohlfahrt des Staates), was von alien

meinen Handschriften nnr der Monacensis bezeugt, seheint mir

gegeniiber dem matten bene atque utiliter so unbedingt vorzuziehen,

dafi ich es fiir die TTrfassung in Ansprnch nehme; in hoc loco ex-

quiram des Reginensis ist wie a (ad) te exquiram des Yindob. 371

sicher willkiirliche Erfindung, nnd anch de hoc coetu pafit nicht, anch

1) Kleine Yarianten unterdriicke ich.

2) discipUnam Hd. 1, m getilgt; daB man niclit nostra daraus machen darf,

zeigt Augustins Text oben S. 182.

3) Die gesperrt gedruckten Worte sind im Yindok. 358 nachtraglich getilgt.

4) Dieselbe vollstandige Fassung hat Yindob. 371 (IX.—X. Jahrln), streickt

aber den letzten Absatz nicht; die Rede des Prokonsuls iautet in ihm Ego hodie

ad te exquiram

,

also sicher schlechter; Ego hodie hos exquiram Monac. 18220.
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wenn Cyprian von einer Anzahl Geistlichen begleitet war 1
). Darf

man ans dem verdorbenen Wort des Yindobonensis vielleicht de

his qui adsunt (oder hos qui adsunt oder de hoc qui adest
) macben?

Kommen wir so einmal ins Andern, so lieBe sicb ein Zusammen-

bang wobl herstellen, wenn man in der ersten Frage scbriebe qui

sunt preshyteri qui a te constitute sunt; Cyprian konnte dann, gerade

tun von den Anwesenden abzuleiten, allgemein antworten und hier-

anf ibnen das Yerbot freiwilliger Meldung einscharfen
;

auf die

Drohung des Prokonsuls die .Anwesenden zu verhoren, konnte er

dann antworten, dab er damit jedenfalls nicbts zn tnn babe; sie

selbst wiirden sicb scbon finden lassen, worauf dann der Prokonsnl

in dieser Yerbandlung nicbt weiter zuriickkommt. Nur wage

icb bei dieser Uberlieferungsart nicbt einen Urtext mit Sicberbeit

berzustellen. Wer gegeniiber einer solcben XJberliefernng, die seit

friibester Zeit bestandiger TJmgestaltang nnterliegt, und von der

wir bis vor kurzem so gut wie nicbts kannten und aucb jetzt nocb

verscbwindend wenig kennen, sicb beeifert, die Urkundlicbkeit

jedes Wortes zu verteidigen, das in einem fLiichtig und ganz un-

metbodisch gemacbtcn Drucke stebt, lauft Gefahr, fiir die Inspi-

ration eines Pamelius oder Euinart zu fecbten, was ein Gelebrter

wie Pio Francbi docb sicker nicbt beabsicbtigt. Icb ehre durcbaus

das Empfinden, das iibereilten Angriffen nicbt wertvolles altes

Gut der Kircbe preisgeben will; aber, wo es in verschiedener

Form vorliegt, mull erst das wirklich alte berausgestellt werden.

Dazu dient scbarfes Interpretieren, also Hervorbeben der Anstbbe

und Dunkelbeiten der nacb zabllosen Anderungen und Uberarbei-

tungen in die Handbiicber iibergegangenen letzten Form besser

als entscbuldigendes Umdeuten. Das wollte icb an dem einen

Beispiel bervorbeben, in welchem wirklich Originalurkunden von

unbestrittenem Wert zu grunde liegen und der ewig sicb ver-

jiingenden Passionar-tiberlieferung friihzeitig in den alten Ausgaben

des Schriftstellers erstarrte Formen gegeniibersteben. Die Ge-

scbicbte dessen, was icb die Flugblattform in der Martyrerliteratur

nannte, wollte icb an diesem Beispiel klarlegen. Was uns jetzt

Not tut, ist planmaBige Durchforschung der Cyprian-Handschriften

;

sie allein bieten nacb den iiberraschenden Ergebnissen meiner so

eng beschrankten Forscbungen noch Hoffnung, unsere Kenntnis

der wirklicben Yorgange nambaft zu bereicbern, und jeder neue

Fund wird zugleicb Wicbtigkeit fiir die Urgescbicbte des Cyprian-

1) Letzteres glaube ich, weil Cyprian so ausdriicklicli einschiirft, daB nie-

mand sich freiwiilig melden darf (anders Corssen a. a. 0.).
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Textes haben. Daneben wird die Untersuchung der Passionare
weitergehen miissen, freilich aber wohl nur fiir die Spatzeit dieses

einen Textes Ertrag bringen. Es sei mir gestattet auch zu ihr

einige Beitrage hinzuzufugen, damit die begonnene Untersuchung
nicht durch den yon so gewichtiger Seite erhobenen Einspruch
zum Stocken gebracht wird, wie einst der Yersuch des Rigaltius
durch die Autoritat Tillemonts.

Yon den Handschriften der Eassnng I (Passionare), die ich in

meiner friiheren Yeroifentlichung benutzen konnte, ging nnr eine

(Regin. 116) iiber das XI. Jahrhimdert hinans. Die Schliisse auf
die Unsicberbeit der Passionar-Tradition, die ieb ans ibnen macbte,
mogen daber manchem Leser nicbt zwingend genug erscbienen

sein. Dazn kommt dafi alle Passionare, die icb benutzte, die gleicbe

Reibenfolge batten (passio Cornelii
,
passio Cypriani, exaltatio sanctae

crucis). Icb fiige daber bier Angaben liber secbs alte Handscbriften

ein, deren Xacbweis ich der Gfiite Wilh. Meyers verdanke. Dafi

es mir, auch als der Verkebr mit der Yatikanischen Bibliotbek

nocb moglich war, nicbt gelang eine Photographie dieses Stlickes

aus dem Yatic. 5771 (IX.—X. Jahrh., aus Bobbio) zn erhalten,

bedaure icb, doch wird sicb die Art der Tradition auch so fest-

stellen lassen.

Icb biete zunachst nacb Wilh. Meyers Abscbrift den vollen

Text des Monacens. 4554, eines Passionars, dessen Wert er auBer-

ordentlich boch scbatzte, da es im Bestand ganz eigenartig sex.

Er meinte, es mlisse um 800 im Langobardenreicb geschrieben sein.

Ibm folgt eine an sicb wohl spate Scbrift, die den Text eines sehr

alten Manuskriptes in sicb aufgenommen bat, aus dem Monac. 18220

(X. Jahrhundert) und Ausziige aus einer andern Bearbeitung im

Monac. 14418 (IX. Jahrh.). Den SchluB bilden die beiden Wiener

Passionare Yind. 371 und 368 (X. und IX. Jabrb.) und einzelne

tesungen aus einer Ziircher Handschrift (X.—XI. Jahrhundert), die

Wilb. Meyer fiir sicb kopiert batte.

Explicit martyrium sancti Nestori episcopi. incipit passio sancti

Cypriani episcopi.

Tusco et Basso eonsulibus Carthagine in secretario Patemus proconsul

Cypriano episcopo dixit: sacratissimi principes Valerianus et Gallienus litteras

ad rue dare dignati sunt, quibus praeceperunt eos, qui Komanam religionem

colunt, debere caerimonias recognosccre. exquisivi de nomine tuo. quid ruihi

5 respondes? beatus Cyprianus episcopus respondit: Cbristianus sum et episcopus

1 hasso eonsolibus, verb. H. 1 ? 2 dixit] d/ (spliter von 38 ctn dicit)

2 literas 4 cherimonias et de n. (et ausrcidiert) 5 respondit] r. (immerj.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachriditen. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 2. 14
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et nullos alios deos colo nisi unum et y.erum deum, qui fecit caelum et ter-

rain, mare et omnia, quae in eis sunt, huic omnes Christiani deservimus, hunc

deprecamur diebus ac noctibus pro nobis atque pro omnibus et pro incolumi-

tate ipsorum mperatorum. probus proconsul dixit : in hac voluntate perduras ?

10 sanctus Cyprianus episcopus respondit : yoluntas quae deum noyit, mutari non

potest. Paternus pro consule dixit: poteris ergo secundum praeceptum Yale-

riani et Gallieni exul proficisci exurbe? Et beatus Cyprianus respondit: pro-

ficiscor. Paternus proconsul dixit: non solum de episcopis, sed et de presby-

teris scribere mihi dignati sunt, yolo ex te scire: qui sunt presbyteri qui in

15 liac urbe constituti sunt ? beatissimus Cyprianus respondit: legibus yestris

bene atque salubriter censuistis delatores non esse, itaque a me detegi non

possunt. in ciyitatibus suis inyenientnr. Paternus proconsul dixit: a me in-

venientur, et adiecit: praeceperunt etiam, ne in aliquibus locis conciliabula

faciant neque coemeteria ingrediantur. si quis itaque hoc tarn salubre prae-

20 ceptum non observayerit, capite plectetur. Cyprianus sanctus respondit: fac

ergo quod tibi praeceptum est.

Tunc sanctus Cyprianus martyr electus a deo in ciyitate Curubitana ex

praecepto Aspasi Paterni proconsulis exilio datus cum reverteretur, in hortis

suis manebat et cotidie sperat ad se yenire, sicut illi ostensum fuerat. dere-

25 pente idus Septembris Tusco et Basso consulibus yenerunt ad eum principes

unus ex officio alius yero equistrator et a custodibus ei<us>dem officii, ambo

eum in curriculo leyayerunt et in Sexti tulerunt, ubi idem Galerius Maximus

pro consule bonae yaletudinis recuperandae gratia secesserat. tunc eundem bea-

tum Cyprianum idem proconsul Galerius Maximus alia die sibi offerre praecipit,

30 atque ita beatus Cyprianus ad principem id est ad stratorem eiusdem officii

proconsulis, ut cum eo in hospitio eius esset, secesserat in vico Batumi inter

Veneria<m> et Salutaria<m>, mansit aufcem illic ante ianuam uniyersus po-

pulus fratrum. cumque hoc Cyprianus episcopus comperisset, praecepit castigari

puellas, quoniam in vico omnes ante ianuas hospitii principis manserant. altera

85 quoqne die id est octavo decimo kal. Octobris mane multa turba conveniebat

ad Sexti secundum praeceptum Maximi Galeri proconsulis. in atrio Sauciolo

^edenti oblatus est. atque idem Galerius Maximus proconsul Cypriano episcopo

dicit: tu es Thascius Cyprianus? beatus Cyprianus respondet: ego sum.

Maximus Galerius proconsul dicit : tu te papam sacrilegis hominibus praebuisti ?

40 sanctus Cyprianus respondet: verum est quia sacrae legis antistes ego sum.

Maximus proconsul dicit: iusserunt te sacratissiini principes caerimoniare. Cy-

prianus sanctus respondet: non facio. Galerius Maximus dicit: consule tibi,

beatus Cyprianus episcopus respondet: fac quod tibi praeceptum est; nam in

6 deos aus ds (Hd . 2) 8. 9 incolomitatem 9 Lies Paternus

11 dixit] dum (aus d,) 16 delateres 19 chemiteria (o uber a Hd. 2)

22 ^Hurbina (Hd. i) 23 ortis 24 veniret derepende (verb . Hd. 1)

25 hasso 27—28 et in . . . beatum Hd. 1 in Basur 27 calerius 28 fa-

letudinis recuperante 29 proconsol (verb. Hd. 1)
siui 80 id est] ide

30 officio 31 ospitio in fyco 32 uniuersos populos (verb. Hd. 2)

33 gasticari (erstes g aus c) 34 quoniam] quo in fico ospitii 35 octabo

oetubras (as m is Hd. 2) conuenebat 38 tascius 39 sacrilegi
|

legis

(in Zeilentrennung) 40 sacralegis antistis 41 cherimoniale (m re verb. Hd. 1)

42 respondit ausgeschrieben.
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re tam iniusta nulla est consultatio. tunc Galerius Maximus cum consilio con-
45 locutus sententiam dedit dicens: diu saerilega mente yixisti et plurimos tibi

nefariae conspirationis homines adgregasti et iaimicum te diis Eomanis et sa-

cratissimis legibus constituisti, nec te pii et sacratissimi prmcipes ad sectam
caerimoniarum suarum reyocare potuerunt. itaque cum sis nequissimi criminis

auctor, ipse documentum eris his, quos tecum tuo scelere adgregasti: disci-

50 plina tuo sanguine sancietur. et ex tabella recitavit decretum: Thascium Gy-
prianum animadverti gladio placet, sanctus Cyprianus respondet : deo gratias.

Post eius sententiam populus fratrum dicebat: et nos cum eo decollemur,

atque ita beatissimus Cyprianus in Sexti post praetorium in agrum perductus

est et ibi se lacernobyrro expoliayit et, ubi genua poneret, in terra prostrayit

55 ac speculatorem sustinere coepit. eumque yenisset, iussit suis ut’eidem specu-

lator! viginti quinque aureos darent. linteamina vero manualia ante eum a

fratribus mittebantur. atque ita sanctus Cyprianus martyr manu sua sibi oculos

texit. cum vero lacinia manuali sibi [non] ligare non posset, Iulianus presbyter

itemque et Iulianus diaconus eidem ligayerunt. et ita beatissimus Cyprianus

60 decollatus est eiusque corpus propter curiositate<m> genti<li>um in proximo

loco positum est. inde per noctem sublatum est in areas Macrobi Candidati

procurator^. martyrizavit autem beatus Cyprianus XVIII kal. Octobris regnante

domino nostro Iesu Christo, cui est honor et gloria cum patre et spirltu sancto

in saecula saeculorum. amen.

44 consolatio 45 fyxisti plurimus 46 dies romanis. 48 cheremo-

niarum 50 sentietur tascium 51 animauerfci (verb. Hd. 2). Wortfolge wie

Augustin Morin XXVII 149 54 lacerno pyrro 55 hac spec. 55, 56 speeu-

latore (verb. Hd. 1) 56 lenteamina 57 manus suas ibi 58 lacinia ma-

nualia legare possit 58. 59 presbiteri idemque 61 magroui 62 pro-

culatoris 62 oetubris 64 JEs fdlgt Passio Cirilli episcopi.

Den Wert einer sehr alten Handschrift hat ferner eine wohl

erst der Karolingerzeit angehorige jiingere Bearbeitung, die uns

im Monac. lat. 18220 (X. Jahrh.) f. 135T ff. vorliegt. Der Schrift-

steller — denn ein solcher will tatsachlich zn uns reden — be-

schrankte seine eigene Tatigkeit auf eine pomphafte und nichts-

sagende Einleitung, dann kopierte er ein Passionar, ohne mehr als

ein paar Satzchen zu andern. Der Sehreiber gestaltete diesen

Text dann durck Zusatze nnd . Tilgungen weiter urn; er trifft in

der einen seltsamer Weise mit Vindobon, 358 zusammen.

Y. Ipso die passio sancti Cypriani episcopi.

Sanctorum passiones pio amore perstringere cupimus et pia meditamur inten-

tione, ut exemplo eorum nostra valeat yita a temporalium persecutionibus mu-

niri 1
). partem in aeternae remunerationis gloria procul dubio illorum suffraganti-

bus meritis nos habere credimus. igitur passionem Cypriani martyris ad laudem et

5 gloriam nominis Christi et ad exemplum fidelium scriptnri yim constantiae suae

strictim edicere toto cordis annisu conamur. residens enim digms morum meritis

1) nam zugefugt uber d. Zeile.

14 *
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In aice Cartaginensis urbis episcopali floruit apice luce divinae sapientiae redi-

mitus, vitae moribus insignis ac piae conversations *) studio laudabilis, virtu-

turn dono eoruscus, humili devotione summissus, in caritate solidatus, in fide

10 et spe inmodica sollicitudine devotus. VI. quippe omnium bonestate virtutum

divinitus ornatus feros et 2
)
barbaros babitatores praefatae civitatis animos mol-

liendo doeumentis assiduae disputationis amissis 3
)

vestigiis per sentes errorum

errantibus 4
)
ad flores odoriferos aeternae felieitatis carpendos feliciter edoma-

vit 5
). qui denique cuncta iuxta ordinariam voluntatis dei auctoritatem in omni

15 vitae suae curriculo peragens ac dominicae protectionie clipeo Indesmenter

protectus intrepide contra ferventes lividi bostis dimicando minas 6
) multipli-

cavit ineffabiliter ecclesias domini, cum quibus et ipse in senatu caelestis patriae

mereretur fieri electus. VII. crescente igitur numero credentium atque pullu-

lantibus fidei ramis per praedicationem et vitam beati Cypriani episcopi sug-

20 gerente daemonis atri livore principum mentibus nomen utcumque Christi

vocari indignantibus * facta est etiam Christianorum fervida ineecutio. Unde
contigit ut Tusco et Basso consulibus Paternus proconsul in secretario Carta-

ginis Cypriano episcopo ita loqueretur: Sacratissimi imperatores Valerius et

Galerius litteras ad me dare dignati sunt, quibus praeceperunt eos, qui roma-

25 nam religionem non colunt, cerimonias legis nostrae recognoscere. Exquire tibi 7
)

de nomine tuo quid mibi respondeas. VIII. Cyprianus episcopus dixit: Cbri-

stianus sum et nullos alios deos colo nisi unum et verum deum, qui condidit

caelum et terrain et omnia, quae in eis sunt. Huic deo nos, qui nomine

Christi censemur, servimus, hunc deprecamur diebus ac noctibus pro nobis

80 omnibus et pro incolomitate ipsorum imperatorum. Paternus proconsul dixit:

Et in bac voluntate perduras? Cyprianus episcopus dixit: Bona voluntas, quae

deum novit, immutari non potest. Paternus proconsul dixit: Non solum de

episcopis, sed et de presbyteris mibi scribere 8
) dignati sunt. Volo enim per

te scire, qui sint presbyteri, qui in hac civitate consistunt. Cyprianus episcopus

85 dixit : Legibus vestris bene atque utiliter censuistis delatores non esse. Itaque

quia a me deferri non possunt, in civitatibus suis inveniuntur. Et cum disci—

plina probibeat ne quis se ultro offerat tuaeque censurae hoc displiceat, nee

offerre se ipsi possunt, sed a te inquisiti inveniuntur. Paternus 9
) proconsul

dixit: Ego bodie hos exquiram. Cyprianus episcopus dixit: Ipsi a te in-

40 veniuntur. Paternus proconsul dixit: A me inveniuntur. Et addidit dieens:

Praeceperunt etiam 10
) ne in his locis u) conciliabula faciant aut cimiteria

ingrediantur. Si quis itaque hoc tarn salubre praeceptum non observaverit,

capite plectetur. Cyprianus episcopus dixit: Fac quod tibi praeceptum est.

Cyprianus sanctus martyr electus a deo 12
) dum de civitate Cur<u>bitana,

45 in qua exilio 1?
) datus fuerat, regrederetur, in hortis suis manebat et cottidie

sperabat venire ad se quod illi divinitus ostensum erat. Et cum illic demo-

1) onis itber Zeile. 2) et itber d. Zeile. 3) Christi zugefugt uber der

Zeile. 4) verbessert m errantes 5) verbesseH m edomuit. 6) verbessert

aus mnas. 7) Exquiriti Valliccll. IX (XI, lahrh.) exquiri tibi Vdllicell. XXIV
(XII Jahrh.) 8) am JRande zugefugt imperatores. 9) Paternus — a te

inveniuntur nachiraglich getitgt . 10) praecep. etiam itber der Zeile . 11) zu-

gefilgt uber der Zeile vel in aliis. 12) zugefugt uber der Zeile post haec.

13) zugefiigt uber der Zeile ex praecepto aspasii paternii proconsulis.
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raretur, repente 1
) idibus Septembris Tusco et Basso consulibus yenerunt ad

eum duo principes unus 2
) ex officio Galerii Maximi proconsults et ascende-

runt 3
) in curriculo 4

) et 5
)
ambo conticuerunt et in Sexti 6

) perduxerunt eum
50iuxta mandatum Galerii Maximi proconsulis. Et cum intrassent, Cyprianum

iussit Galerius Maximus proconsul crastino sibi offerri. Sanctus vero Cyprianus

manebat in vico Saturni et revocatus est a principibus in hospitium in yieum

Saturni inter Veneriam et Salutariam, ubi universus populus 7
) et fratres et

sorores

8

)
ante ostium 0

) principis manebant. Et cum hoc compertum 10
) fuisset,

55 Cyprianus custodiri praecepit puellas 11
). Alia yero die ad Sexti 12

) venientibus

principibus cum Cypriano et uniyerso populo iussit Galerius Maximus

proconsul introduci Cyprianum in secretarium, Et cum intrasset, Galerius

Maximus proconsul dixit : Tu es Tascius 1S
) Cyprianus ? Cyprianus episcopus

dixit: Ego 14
). Galerius Maximus proconsul dixit : Tu papatem te bominibus 15

)

60 sacrilega mente praebuisti? Cyprianus episcopus dixit: Eon feci, ut dicis.

Galerius Maximus proconsul dixit: Iusserunt te 16
) sacratissimi imperatores 1?

)

ceremoniare. Cyprianus episcopus dixit: Eon facio. Tunc Galerius Maximus

proconsul locutus cum concilio dixit: Tu es impius et perfidus. Cyprianus

episcopus dixit: Ego perfidus non sum, sed in laude domini mei Iesu Christ!

65 firroa deyotione sum roboratus, Galerius Maximus proconsul dixit : Diu sacrilega

mente vixisti et nefarios tibi homines 18
)

conspirationis adgregasti et inimicum

te diis romanis et sacris legibus constituisti, nec te pii et sacratissimi principes

ad secta<m> cerimoniarum suarum revocare potuerunt. Ideo te gladio animadyerti

placet. Cyprianus episcopus dixit: Deo gratias. Post eius sententiam populus

70 fratrum dicebat: Et nos cum eo decollemur. Et cum pervenisset sanctus Cy~

prianus i9
)

Sexti post praetorium, in agrum perductus est. expoliayit se la-

cerno et byrro et plicuit et posnit in terra, nbi poneret genua. Et iterum

exspoliavit se 'dalmatica et diaconibus tradidit et in linea stetit et coepit spi-

culatorem sustinere. Et cum yenisset spiculator, iussit 20
)

ei yiginti quinque

75 aureos dari. Et cum staret ad orationem, turba fratrum et sororum linteamina

et manualia mittebant ante eum 21
). Et cum apprehendisset beatus Cyprianus

manuale, oculos sibi texit. Et cum non potuisset fimbrias manualis sibi alii-

gare, Iulianus presbyter etlulianas subdiaconus ipsi ei alligarunt 22
). Et 23

)
ita

sanctus Cyprianus yir summae industriae passus est. Corpus yero eiusdem

80 sancti Cypriani propter gentilium curiositatem in proximo positum est et per

noctem ad cereos et scolaces 24
)
perductum est in aream Maerobii Candidi pro-

curators illicque conditum atque honorifice a Christianis ex more sepulturae

1) repente — consulibus nachtraglich getilgt. 2) unus nachtraglich getilgt.

3) ascenderunt getilgt, dafur levantes ilium. 4) zu curriculum verbessert

5) et ambo cont. et nachtraglich getilgt. 6) zugefugt vor Sexti : locum.

7) Zugefugt Christianorum. 8) zugefugt ob amorem sancti martyris. 9) aus

hostium. 10) zugefugt ei. II) zugefugt quae adyenerant audire verbum

domini. 12) zugefugt locum vor Sexti. IB) aus tuscius. 14) zugefugt

sum. 15) zugefilgt Christianis (der Schreiber verstand den folgendm Ablativ

nicht). 16) aus et. 17) zugefugt diis. 18) zugefilgt tuae. 19) zugefugt

in agrum, dafur nachher in agrum perd. est gestrichen. 20) iussit uber der

Zeile. 21) zugefilgt ne sanctus cruor defluens absorberetur a terra. 22) ver-

bessert zu alligaverunt. 23) zugefugt post orationem. 24) gedndert zu cum

cereis et scolaribus (!)
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traditum est in 1
)
Mappalia, ubi mnlta et innnmera miracoloruin signa in

honore<m> sancti ac beatissimi Cypriani martyris omnipotens deus meffabiliter

85 operari dignatur. qni est veins et aetermis dene 2
) in saecula saecnlormn. amen.

So sicher Fassung I fast wortlich wiedergegeben ist, so scheint

doch die benutzte Handscbrift beacbtenswerte Eigenbeiten gebabt

zu haben. Im Eingang des Hinriebtungsberichtes stimmt sie zu

der donatistischen Rezension, die uns hier allein Fassung II ver-

tritt in den "Worten post Sexti in agrum (deutet also praetorium

als Villa) nnd (lacernobirrmi) plicuit. Wie diese erwahnt sie das

Gebet, freilicb an etwas anderer Stelle. Auf afrikaniscbe Sonder-

tradition weist die Bezeicbnung in Mappalia

,

ygl. Victor Pers.

Vand. I 5 ubi eius sepultum est corpus, qid locus Mappalia vocatur,

sowie die Erwabnung der Wander am Grabe, die bekanntlicb auoh

Gregor von Nazianz (Rede 24) nacb der Vita Cyprians erwabnt,

welche der zu Konstantinopel gegen Ende des vierten Jahrbunderts

erschienenen Ausgabe beigegeben war 3
). Aucb die Scbilderung

des Begrabnisses kann altere Ziige entbalten. Mit Recbt tritt

Corssen (Zeitscbr. XVI 68 nacb Tillemont IV 183) fiir die Deu-

tung der Worte eiusque corpus propter gentilium curiositatem in

proxumo positum est auf eine Scbaustellung der Leicbe ein
;

irrig

hatte icb nacb Monceaux an eine erste vorlauflge Bestattung ge-

dacbt und den ganzen Bericbt obne Not verdacbtigt.

Nur beilaufig erwabne icb eine andere jiingere Bearbeitung

im Monac. 14418 (IX. Jabrb.): Temporibus Valeriani et Galliani

(so) principum Gyprianus episcopus erat in (iiber der Zeile) Cartha-

gine magnusque et fidelis verbi domini praedicator. Mit der bei Ma-

nutius, Morellius und Pamelius abgedruckten Fassung (Bibl. hagiogr.

lot. I 308, N. 3) ist sie nicbt identiscb. Aus dem ersten Protokoll

erwahne icb principes nostri augustissimi praecepermt exquirere, quis

eorum caerimonias non coleret und voluntas quae deum novit, mutari

non potest. Das zweite ist ganz getilgt : cumque eum multi ex prin-

cipibus neque terroribus neque blandimentis a recta via potuissent de-

vellere, iussus est a principe Galliano decollari. Tunc sanctus Gyprianus

deo gratias referebat. Die Quelle ist aucb bier Fassung I.

Von der zweiten tiberlieferungsgruppe dieser Fassung greife

ieh nur nocb eine Handscbrift, Vindobon. 388 (X. Jabrb.) beraus,

der f. 84' zwiscben Clemens und Apollinaris als 14. Traktat bietet

Incipit passio sancti Cypriani martyris. In einer ersten Spalte

1) mgefugt via. 2) Znsatz tiber der Zeile unleserlicb,

3) Ygl. Nachrichten d. Gesellsch. d. Wissenschaften, Gottingen 1917, S. 38 if.

Prancbi 8. 210 irrt, wenn er Gregors Angaben anf Cyprian den Zauberer bezieht.

Aneb die Stellung Cyprians als Senator kennt der Verfasser vielleicht.
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Anmerkungen gebe ich yon Zeile 10 an die Abweiehungen des

Yindobon. 371 (IX. Jahrh,), der das Martyrium zwischen dem des

Feriolus (Ferreolus, Eninart p. 462) und der Martyres Acaunenses
(Ruinart p. 275) als 48. Traktai bietet. Die Anfangszeilen sind

in meiner Photographie leider verstummelt.

Y. Imperatori<b\is> Valeriano quarto et Gallieno tertio consulibus tertio

kalendarum Septembrium Cartbagine in secretario Paternus proconsul Cypriano

episcopo dixit: Sacratissimi imperatores Yalerianus et Gallienus litteras ad me dare

dignati sunt, quae 1
) praeceperunt eos qui Bomanam religionem 2

) colunt, deb ere

5 Bomanas caerimonias recognoscere. exquisivi3
)
de nomine tuo. quid mibi respondes,

Cyptianus episcopus dixit: Christianus sum et episcopus; nullos alios deos noui nisi

unum et uerum deum, qui fecit caelum et terrain, mare et omnia, quae in eis sunt,

buic deo 4
) Cbristiani deseruimus, bunc deprecamur diebus atque 5

)
noctibus pro

nobis et pro omnibus hominibus et pro incolumitate 6
) ipsorum imperatorum. Pa-

10 ternus proconsul dixit : In hac ergo uoluntate perseueras ? Cyprianus episcopus

dixit: Bona uoluntas, quae deum nouit, mutari non potest. Paternus proconsul

dixit: Poteris ergo secundum praeceptum Yaleriani et Gallieni exul ad urbern

Curubitanam proficisci ? Cyprianus episcopus dixit : Proiiciscor. Paternus

proconsul dixit: Non solum de, episcopis, uerum etiam et de presbiteris mihi

15 scribere dignati sunt. Uolo ergo scire a te, qui sint [54yj presbiteri, qui in bac

ciuitate consistunt. Cyprianus episcopus dixit: Legibus yestris bene atque

utiliter censuistis delatores 7
)
non esse; itaque deferri a me non possunt; in

ciuitatibus 8
)

suis inuenientnr; et cum disciplina[m] 9
) prohibeat nt qui 10

}
se

ultro 11
)

offerat et tuae quoque censurae hoc displiceat, nec offeree se ipsi

20 possunt, sed a te exquisiti inuenientur. Y. Paternus 12
) proconsul dixit: Ego

bo die de hoc quia etum exquiram. Cyprianus episcopus dixit: Ipsi a te re-

quisiti inuenient 13
). ' PaternuS proconsul dixit: A me inuenientur, et adiecit:

Praeceperunt etiam ne in aliquibus locis conciliabula fiant, nec cimiteria in-

grediantur. si quis itaque boe tam salubre praeceptum non obseruauerit, capite

25 plectetur. Cyprianus episcopus dixit: Praecepisti. Cumque Cyprianus sanctus

martyr electus deo de ciuitate Curubitana, in qua exilio praecepto Aspasii

Paterni proconsulis datus fuerat, regrederetur, in bortis suis manebat. Inde

cottidie sperabat uenire ad se, sicut illi ostensum fuerat. Et cum illic demo-

Yindob. 371: 12 exule (?) . Ed. 1 in exule (?) Bd. 2 ad urb. Cur. fehlt

'

14 sed et de pr. 15 ex te qui sunt 17 esse debere 18 inuenientur

aus -ter ne quis se 19 offerat m offerrat nec fehlt 20 non possunt

21 hodie ad te exqu. 21. 22 exquisiti inuenientur (aus inuentur) 23 praeceptum

est. Iam (etiam daruler) faciant aut cimit. 25 plectitur dixit : fac quod

tibi praeceptum est. Et cum cypr. 26 a deo ex praecepto aspasi paterno

(zu paterni) 27 cum regrederetur 27. 28 inde—uenire ad se fehlt 28 sic

ostensum illi.

1) quibus Bd. 2 2) aus relionem Bel 1 3) ergo mgefugt Bd. 2

4) nos schielt Bd. 2 tin 5) ue Bd. 2 in gro/Jerer JRasur 6) incolomitate

7) nos schielt Bd. 2 tin 8) au(tem) schielt Ed. 2 tin 9) m ausgelOschi

10) quia Bd. 2 11) non schielt Ed. 2 tin 12) paternus—inuenient (Z. 20—

22) getilgt 13) inuenientur Bd. 2.
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raretur, repente idibus septembribus Tnsco et Basso consulibus uenerunt ad

30 eum principes duo, iinus ex offitio Galeri Maximi proconsulis, qui et in curri-

culum eum levauerunt et ambo in medio posuerunt, et in Sexti perduxerunt.

Galerius quidem Maximus proconsul bonae ualetudinis *) recuperandae gratiae

secesserat, Et ita idem Galerius Maximus proconsul in aliam diem Cyprianum sibi

reseruari praecepit. VII. Et 2
) tunc beatus Cyprianus apud principem et apud 3

)

35 stratorem eiusdem offitii Galeri Maximi proconsulis fnit. Et cum esset in uico

qui dicitur Saturni inter Veneria et Salutaria, mansit illic uniuersus populus

fratrum. Et cum boc sanctus Cyprianus conperisset, custodire praecepit, quo-

mam omnes in uico [55] ante ianuam hospitii principis manserunt. Et ita

altero die octauo decimo kalendarum Octobrium. mane multa turba conuenit

40 ad Sexti secundum praeceptum Galeri Maximi proconsulis. Et ita idem Gale-

rius Maximus proconsul eadem die[m] 4
) Cyprianum sibi offerri praecepit in

atrio sautio sedenti, cumque oblatus fuisset, Galerius Maximus proconsul

Cypriano episcopo dixit: Tu es Thascius 5
)

Cyprianus? Cyprianus episcopus

dixit: Ego. Galerius Maximus proconsul dixit: Iusserunt te sacratissimi im-

45 peratores caerimoniari. Cyprianus episcopus dixit: Non facio 6
). Galerius Maxi-

mus dixit: Consule tibi: Cyprianus episcopus dixit: Eac quod tibi praeceptum

est; in re tarn iniusta nulla est consolatio. Galerius Maximus proconsul lo-

cutus cum consilio dixit: Diu sacrilega mente uixisti et nefariae tibi conspi-

rationis 7
) homines adgregasti et inimicum te diis romanis et sacris legibus

50 constituisti, nec te pii et sacratissimi principes Valerianus et Gallienus et Va-

lerianus nobilissimus Caesar ad sectam caerimoniarum suarum revocare potue-

runt. et ideo cum sis nequissimorum criminum auctor et signifer depraehensus,

eris ipse documento cum his, quos scelere tuo tecum adgregasti 0
). tecum sanguine

Vindob. 371: 29 tusco et basco 30 proconsulis qui casto paterno succes-

serat alius uero equistrator a custodibus eiusdem officii galeri maximi proconsulis

et ambo eum in curricula leuauerunt et in sexti agrum (agrum am Band) tulerunt

ubi idem galerius maximus proconsul

33—35 et ita — proconsulis fuit feJilt

duos) plateas uenariam et salutariam

castigari puellas praecepit quare omnes

die XVIII kl octobris conueniebat

32 ualitudinis 32 gratiam (m getilgt)

35 illic esset 36 inter duas (aus

37 cum hoc cyprianus eps conperisset,

38 hospicii manserint 39 altera

41 eadem die fehlt offerri (aus offeri)

sibi praecipit. Cui in atrio sauciolo sedenti cyprianus eps oblatus est ei eumque

galerius maximus proconsul interrogabat dicens Tu es tascius 44 Nach Ego :

Galerius maximus proconsul dixit tu papatem te sacrilega mente hominibus prae-

buisti? Cyprianus eps dixit: Ego 45 g. m. proconsul dixit 46 dixit

hoc facio. Galerius maximus proconsul dixit. Itermn tibi dico. Consule tibi. Cy-

prianus eps dixit. Inritam iusta nulla est consolatio. fac quod tibi praeceptum est

47 locutus cum consilio felilt 48 ac nefaria tibi conspiratione omnes 49 sacris

religionibus et nec te 50 pii et fehlt galienus et ual. nob. caesar]

nobilissimi '52 ideo fehlt cum sis nequissimus christianis auctor 53 do-

cumentum his mueites tecum fehlt.

1) ualitudiuis Md. 2 2) Et nachtrdglich getilgt 3) Hiemach Basur Don

10 Buchstaben 4) m ausgeloscht 5) tascius 6) fatio 7) aus ibi con-

spirationes 8) aggregasti Hd. 2 .
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tuo saueietur 1
) disciplina, Et decretum ex tabella recitatum est: Cyprianum

55 enim

2

)
gladio aduerti placuit. Cyprianus episcopus dixit: Deo gratlas. Post eius

uero sententiam turba 8
) fratrum dicebat : Et nos cum ipso decollemur. Propter

hoc tumultns fratrum exortus est, et multa turba eum prosecuta est. Et ita

idem Cyprianus in agro Sexti perductus est et ibi se lacernobirrum 4
) expoliavit

et genua in terram flexit, in orationem se domino prostravit. Et tunc se dal-

60 maticam expoliavit et diaconibus tradidit, [55v]
ad lineam stetit et coepit specu-

latorem 5
) sustinere. Cum venisset autem speculator, iussit suis ut eidem spe-

culator! aureos viginti quinque darent. Linteamina vero et manualia a fratribus

ante eum mittebantur. Postea vero beatus Cyprianus manufs] sua[s] 6
) oculos

sibi texit. Qui cum lacinias 7
) manuales ligare sibi non potuisset

,
Iulianus

65 presbyter et Iulianus subdiaconus ei ligaverunt. Et ita beatus Cyprianus

episcopus passus est, eiusque corpus propter gentilium curiositatem in proximo

positum est. Per noctem autem corpus eius inde sublatum est ad cereos et

scolaces aream Macrobi candidate quae sunt in via Mappaliensi iuxta piscinas,

cum voto et triumpho magno. Post paucos autem dies Galerius Maximus

70 proconsul decessit 8
). Passus est autem beatissimus Cyprianus martyr die octavo

decimo kalendarum Octobrium sub Yaleriano et Gallieno imperatoribus, regnante

vero domino nostro Iesu Christo, cui est honor et gloria in saeeula saecu-

lorum. amen.

Yindob. 871: 54 sanctietur et fehlt recitavit tascium cyprianum gla-

dium animadverti placet 55 Posteus (vero fehlt) 56 populus fratrum di-

cebat] clamabat 56—57 propter— prosecuta est fehlt 57 et ita Cyprianus

eps in sexti agro productus 58 idem fehlt. Cypr, episcopus in sexti agro

58 ibique se lacerno birro expoliavit et positis genibus se in terram prostravit tu-

nicam quaest (lies : tunicamque) expoliavit et diac. 60 in linea stetit et cum

venisset spec. 61 eidem speculatori] ipsi 62 venienti quinque aureos darent

60 vero fehlt 63 ante cum mittebantur a fratribus; cyprianus episcopus oculos

sibi taegebunt
;

qui cum lac. 64 ligare sibi non possit Iulianus presb. et fehlt

65 ligaverunt (<aus -rint) ei beatus fehlt 67 posuerunt et de loco ubi po-

suerunt illuc per noctem sublatum (est fehlt) et scolaces fehlt 68 in ariam

acruui candidiani quae—Map. fehlt 69 magno condiderunt 70—78 Passus

—amen fehlt.

Derselben Uberlieferimgsgruppe wie Yindob. 358 gehort die

Handschrift der Zurcher Stadtbibliothek C 101 an (X.—XI. Jalirh.)

an, ans der ich naeh Meyers Abschrift nur wenige Lesangen mit-

teile: Valeriano tertio et Gallieno secundo consulibus Paternus pro-

consul Cypriano episcopo dixit — eos qui non rmianam religionem

colunt — qui in hac civitate eonstituti sunt — inveniuntur (immer)

— praecepisti — ex sacro praeeepto fehlt — secesserat et ita Cyprianus

adit principem et stratorem (Hartel p. CXII 1. 2 fehlen) — in vico qui

dicitur saturnius inter veneria et salutaria, mansit autem illic universiis

1) saucientur Ed. 2 2) Lies anim (jm adverti), Zur Wortfolge vgl. olen

$. 211
}
51 A. 3) terba Ed . L 4) lacerno birro Ed . 2 5) spiculatorem

(so immer) 6) manus suas Ed, 1, das erste s loschte Ed, 2 7) licineas.

8) dicessit Ed. 2.
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populus fratrum — castigari pueUas — multa turba conveniebat —
Cypriamm episcopum offerri sibi praecepit in atrio sautiolo atque idem

' oblatus ei Cyprianus Galenas e. q. s. — nam in re tarn iniusta nulla

' est consultio (aus consolatio) — ei ideo cum sis nequissimorum crimi-

mini aucior ei feh.lt; signifer reprehensus eris ipsi documento cum

scelere tuo sacietur disciplina . Tascium Gyprianum gladio e. q. s. —
nach decollemur fehlt propter hoc . . turba eum prosecuta est . Endet:

Galerms Maximus proconsul decessit .

Der Ertrag ist, wie cler Leser siehi, gering. Wohl bleibt

der Inhalt gleich, aber die AuBerlichkeiten der Erzahlung (clixit

oder respondit
,

Partikeln, Personenbezeiehnung) sind vollig frei.

Einzelne Schreiber kiirzen, andere erfinden neue Zusatze, und ge-

rade die schwersten Interpolationen, wie Consuls tibi — Non facio

— iierum tibi dico Consuls tibi — Non facio
,

die wir frliher so

jungen Handsekriften wie Yallicell. XI (XII. Jahrh.) zuzuschreiben

geneigt waren, werden in den altesten Handsckrifien (wie Yindob.

371, IX. Jahrh.) schon mitbezeugt. Bestimmte Klassen zu scheiden

ist noch unmoglich. Da diese Art der IJberlieferung dnrehaus

nicht den Martyrien eigen ist, sondern sich in den verschiedensten

Arten frommer Erzahlung wieder findet 1
), so wiirde ich es be-

greifen, wenn unsere Theologen gerade diese flieBende 'Traditions-

art als eigentumlick fiir das Christentum in Ansprueh nahmen.

Richtig freilich ware auch das nicht. Ich kabe schon in den Nach-

richten von 1904, S. 309 if. die gleiche Uberlieferungsart in den

hellenistischen „Yolksbtichern a nachgewiesen und sie der „Klein-

literatur
££ zugesprocken, die in der religiosen Tradition besonders

reich entwiekelt, aber nicht auf sie beschrankt ist. Die Analyse

der Cyprian-Akten bestatigt uns nur, dafi die liturgische Ver-

wendung dabei keinen namhaften Umsehwung bringt. Wohl fallt

die Differenzierung des Textes der Eassung I im wesentlichen in

die Zeit zwischen 400 und 800, aber in ihr setzt sich, wenn auch

abgesckwacht, doch nur eine Entwicklung fort, welche schon in

in den ersten anderthalb Jahrhunderten nachweisbar ist, ja^hier

am starksten waltet. Wohl ist die TJberzeugung allgemein, daB,

was der Martyrer spricht, vom heiligen Greiste eingegeben sei, aber

die von namhaften Theologen gezogene Eolgerung, jede Anderung
miifite als Slinde gegen den heiligen Geist den Christen unmoglich

gewesen sein, wird durck die Tatsachen nicht bestatigt: diese

1) Beispiele fiir leiclitere wie sehwerere Umgestaltungen bietet in Fttlle der

Aufsatz ‘Cyprian der Magier’, Nachrichten 1917, S. 38ff., der die Cyprian-Tradition

in der griechigehen Kirche verfolgt.
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Uberzeugung verbindert, wenn ibr der Einflufi eines literariscben

Vorbildes oder der Zwang der Eorm oder die Absicbt erbaulicher

Wirknng gegeniibertritt
,

selbst in diesem Teil weder TJnter-

druckungen noch Znsatze, tmd anck in wabrbeitsgetreuen Erzab-

lungen werden wir tbeoretiscb nie feststellen konnen, wann wir

bis zu der „TJr£orm“ des Elugblattes durcbgedrungen sind. In

den eigentlicb literariscben Werken aber tritt an die Stelle der

Ereibeit der Sobreiber die sehr viel grofiere Ereibeit der Antoren.

Sie soli der nacbste Aufsatz an einigen Beispielen erlantern.



Kleine Beitrage zur lateinischen Deklination.

Von

Eduard Hermann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Juli 1919.

1. deltas Corniscas.

Die kleine Inschrift deuas Corniscas sacrum CIL I2 976 hat

die Sprachforsoher schon mehrfach beschaftigt. Welcher Kasus

in den beiden ersten Wortern steckt, ist aber immer noch nicht

klar festgestellt. Fiir einen Kasus des Plurals scheint eine Grlosse

bei Festus zu sprechen; denn wir lesen da: Corniscarum divarum

locus erat trans Tiberim cornicibus dicatus, quod (in) Junonis tutela

esse putabantur, wobei vermutlich lucus fiir locus einzusetzen ist.

Aber welcher Kasus konnte das sein? Der Konstruktion nach

nur ein Dativ ! Allein ein lateinischer Dativ Pluralis auf -as ware

etwas Unerhortes, es ware der einzigste Beleg fiir die Entwick-

lung von -ais zu -as; eine so ungewohnliche Abweichung vom
iibrigen Latein in der Nachbarschaft Koms darf wohl fiir aus-

schlossen gelten. Ein andrer Ausweg ist der, einen alten Lokativ

in den Formen auf -as zu suchen. Auch er scheint mir nicht

gangbar. Wir kennen im Italisehen keinen einzigen sicheren Beleg

eines Lokativs Pluralis auf -su. Gelegentlich fiihrt man fords dafiir

an. Aber fords heiBt nicht wie das griechische &vqcc6l ‘drauBen’,

sondem ‘hinaus’, es wird also ein erstarrter Akkusativ sein. Und
selbst, wenn fords als Lokativ aufgefafit werden miiBte, ware das

nicht ohne weiteres eine Parallele zu einem Lokativ deuas

;

denn

foras ist zum Adverb erstarrt, hier hatten wir es aber mit einem

lebendigen Kasus zu tun. Dazu konjmt das weitere Bedenken,

dafi in unsrer Inschrift gar keine] lokativische Yerwendung des

Kasus vorliegen kann, sondern nur eine dativische. Man miiBte

also schon annehmen, dafi in diesem Lokaldialekt der Lokativ Plu-

ralis die Funktionen des Instrumental-Ablativs und Dativs in sich
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aufgenommen babe. Das sind soviel TJnwalirscbeinlichkeiten
,

dafi

man den Gedanken an einen Lokativ hier ganz rukig fallen lassen

darf. Will man iiberbaupt anf den Plural nicbt ohne weiteres

verzicbten, dann bleibt niclit viel anderes iibrig, als zueinemVer-
schreiben fur deuais Corniscais seine Zufluebt zu nebmen. Aber
auch das ist ein scblecbter Ausweg, weil das Verseben gleicb

doppelt vorliegen miilite. Die Annabme, dafi der vielleicbt iiber-

lieferte Apex tiber dem a von devas ein eingeflicktes i sein soil,

wie Sommer Exit. Erlaut. 102 fg. meint, macbt die Sacbe nicbt

besser
;
denn man diirfte dann mit recbt fragen, warum das a von

Corniscas nicbt ebenfalls verbessert worden ist.

G-egen einen Plural sprecben also so viele Griinde, daB man
ibn gern aufgeben wird, wenn es moglicb ist, die Form als Ge-

nitiv im Singular zu versteben. Hiergegen lafit sicb, soviel icb

sehe, blob einwenden, daB uns Festus nur voii den Corniscae divae.

bericbtet, abbr nicbt von einer Gomisca diva. Dieses Bedenken

diirfte nicbt allzuviel bedeuten, denn in der darauf folgenden In-

scbrift Nr. 976 widmet ein gewisser Terentius der Gottin Gornix

ein Weibgeschenk, der Coronicei, wie bier die Form beifit. Dafi

diese Gornix dieselbe G-ottbeit ist, wie die Gomisca diva, glaube

icb ganz rubig annehmen zu diirfen. Aucb wenn es mebrere

Corniscae divae gab, war es docb wobl moglich. daB jemand nur

einer einzelnen Gomisca diva etwas widmete, die Cornix der zweiten

Inscbrift ist fur micb der Beweis fur diese Moglicbkeit.

Die Konstruktion von sacer mit dem Genetiv ist einwandfrei.

Livius wendet sie baufiger an, selbst Cicero kennt sie: Verr. II,

1, 48 ilia insula eorum deorum sacra putatur. Somit werden wir

unbedenklicb deuas Corniscas als einen Beleg fiir die nicbt sebr

baufigen Genetive auf -as bucben diirfen.

2. Dativ quciestu, umbr. trifo und der Dativ-Genetiv der

e-StSmme.

Handbucb der Laut- und Formenlebre 2 390 lebnt es Sommer

ab, in Dativen wie quaestu eine Analogiebildung nacb dem Ablativ

zu seben, weil im Umbriscben der Dativ trifo vorliegt, der sicb

mit dem lateiniscben Dativ auf -U nur auf der Linie eines loka-

tiviscben -Su, ou vereinigen lafit. Die Hypotbese lokativiscber

Herkunft birgt aber ein scbweres metbodisebes Bedenken in sich.

Wie soli man im Uritalischen darauf verfallen sein, den Lokativ

Singularis in der Funktion des Dativs zu verwenden? Das batte

•docb nur etwa unter dem Einflufi der Feminina auf -d (und der

auf -es?) gescheben konnen, da ja sonst im Singular Dativ und
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Lokativ streng "getrennt blieben. Solchen EinfluB balte ich fiir

ausgeschlossen. Die Worter auf -a und -es waren alle oder fast

ausschlieBlich weiblich, die auf -us ebenso mannlich
;

beid.e Dekli-

nationen lagen, zumal als -am (-em

)

noch lang war, weit aus-

einander. End nock eins! Neben der ‘uritalischen’ Nebenform

des Dativs auf -ou miifite sick die alte eckte Dativform bis ins

klassiscke Latein kineingehalten kaben, um dann erst wieder die

Herrsckaft voll an sich zu reiBen. In solcker Art pflegt sick ein

Kampf unter gleichbedeutenden Eormen wokl nickt gerade abzu-

spielen. Das lateiniscke quaestu und das umbriscke trifo werden

also gar nickt aus uritaliscker Quelle herzuleiten sein.

Damit wird die Erklarung des quaestu, curru usw. aus dem
Ablativ wieder frei. Weil in der o-Deklination Dativ und Ablativ

iibereinstimmten
,
kam vermutlick in der M-Deklination

,
die im

_

Grenus und in der • Eormenbildung der o-Deklination nake stand,

das Streben nack Grleichkeit beider Kasus ebenfalls auf, ein Streben,

das sick auck bis zu den weiter abliegenden Deklinationen der

a- und c-Stamme ausdeknen konnte, seitdem kier der Akkusativ

-am, -em gekiirzt worden war.

Wirklicken Anklang kaben diese Neusckopfungen nicht ge-

funden, mit Ausnakme bei den e-Stammen. Hier war, wie Mauren-

brecker Parerga zur lateiniscken Spracbgesckickte 56 fg. nack-

gewiesen bat, der Dativ auf -e in der alteren Zeit einmal die

kerrsckende Eorm. Die Unsickerkeit in der Deklination dieser in

Aus- und Umbildung begriffenen Stamme konnte die Q-leick-

mackung mit dem Ablativ begiinstigt kaben.

Im Umbrischen lagen die Yerkaltnisse anders. Hier war der

-Ablativ in der o-Deklination vom Dativ getrennt geblieben, dagegen

untersckieden sick in der o-, i- und konsonantiscken Deklination

die Dative von den Genetiven des Singulars nur durck das Feklen

des -s, bez. -r. Da nun in der u-Deklination der Gfenetiv auf -or

ausging, lag es nake, einen Dativ auf -o dazu zu bilden. Wie der

Dativ ri zu beurteilen ist, muB solange im Unklaren bleiben, als

wir die e-Deklination nock nickt vollstandiger kennen. Die um-
briscke und die lateiniscke Eorm (ri, bz. re) konnen, obwokl sie

im Laut identifizierbar waren, selbstverstandlick unabkangig von

einander entstanden sein.

Zur Erklarung des lateiniscken Grenetivs re bieten sich ver-

schiedene Moglickkeiten; mir sckeint sick eine auck darin zu er-

offnen, daB die a-Deklination mit ikrer im Gfenetiv und Dativ

gleick gewordenen Eorm ein Yorbild liefern konnte.



Die Bedeutung der Wortchen *ne, *ne, *nei in den
indogermanischen Spraclien.

Von

Eduard Hermann.

Yorgelegt in der Sitzung vom 4. Juli 191!).

Es ist langst aufgefallen, dafi die kleinen Wortchen fiir

‘nicht’ in den indogermanischen Sprachen vielfach in positiver

Bedeutung vorkommen. Nur zum Teil schien diese doppelte Ver-
wendung erklarlich. Dafi aus der Negation postkomparatiyes £

als’

werden kann, war leicht begreiflich. Wie soil man aber verstehen,

dafi ein Wort zugleich ‘nicht’ und ‘wie’ be'deuten kann und dafi

ihm, wie das Horton -Smyth BB 22, 189 fg. zeigt, auch die Be-

deutung -oder’ zukommt? Eine Losung schien unmbglich. So

habe ich mich ebenso wie manche andre Eorscher, z. B. Delbruck

Yergl. Syntax II 589, in meiner Schrift fiber die Entwicklung der

litauischen Konjunktionalsfitze S. 81 fg. dahin ausgesprochen, dafi

ai. na ‘nicht’ und na ‘wie’ zwei verschiedene Worter seien. Dafi das

nicht richtig sein kann, hat mir Lattmanns Aufsatz KZ 49,92—111

deutlich zum Bewufitsein gebracht. Mit Energie tritt Lattmann
dafiir ein, dafi eine ganze Reihe von Wortern zugleich negative

(‘nicht’), indefinite und intensive Bedeutung habe. Und das ist

richtig, wenn auch mancherlei Einzelheiten in diesem Aufsatz

verkehrt sind. Warum die positive und die negative Seite zn-

sammengehoren
,

hat Lattmann allerdings nicht begreiflich zu

machen versucht, er hat aber das Verdienst, dafi er ihre Zusam-

mengehorigkeit verteidigt hat.

Es ist nicht meine Sache, die Unrichtigkeiten in Lattmanns

Aufsatz zu verbessern, ich beschranke mich ganz auf das Not-

wendige. Auszuscheiden hat gleich a privativum und intensivum
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mit den lateinischen und deutsclien Entsprechungen. Nur im

Deutschen sehe ich neben dem negativen auch den intensiven Sinn

zweifellos dnrch idg. n ausgedriickt. Der Bedeutungsiibergang

lafit sick an einer Reihe wie Unsinn, Unmensch, Unding, Unsaid,

Unmasse, Untiefe leicht nacbftihlen. Im Q-riechischen scheint mir

fiir die yon Cronert in neuen Passow Sp. 1 aufgefuhrten Worter

&0Mog, a£vAog, a%vvetog, ajhog, atsvrjs
,

urtf.dog
,

a^avijg
,

apQogog,

tonsQ%i$ eine solche Reihe nicbt auffindbar zu sein; ich. glaube

daher, dab man mit dem aus *$m herznleitenden a copulativnm

ausbommen inuB. Der Spiritus lenis wird aus urspriinglich epischen

und jonischen oder Aspiraten enthaltenden Wortern verstandlich.

Lateinisch ingens wird als ‘nicht [auf natiirliehe Weise] entstanden’

seine Erklarung finden diirfen. Aber auch, wenn gr. a. intensivum

und lat. in- in ingens auf die Bedeutung ‘un’- zuriickgingen, wiirde

hier noch keine Parallele zu den Bedeutungen der Worter *ne *ne

vorliegen, denn die intensive Bedeutung dieser Worter ist von

ganz anderer Art und Entstehung
;

richtiger wird man allerdings

bei ‘sicherlich’ usw. von affirmativem Sinn sprechen.

Mit der Modalpartikel av laBt sich a privativum nicht ver-

kniipfen. Wenn Lattmann hinter diesem Hv ebenso wie hinter

dem lateinischen an der Erage die Bedeutung ‘etwa’ sucht, kann

ich ihm nur zustimmen. Ich wundere mich nur, dab e.r das gotische

an, das gleich dem lateinischen an gerade nur in Eragesatzen vor-

kemmt, nicht noch enger mit diesem zu verbinden sucht.

Die etymologiscke G-leichsetzung deS lat. en mit ne, ne ist

verfeklt
;
mhd. en- ist bekanntlich aus alterem ne entstanden. Auch

was iiber grj vorgetragen wird, iiberzeugt nicht. Da ich wegen

des Altindiscken nicht an einen urindogermanischen Coniunctivus

potentialis glauben kann, vermag ich mich nicht mit einem grj

‘etwa’ in Yerbindung mit diesem Konjunktiv zu befreunden. Auch
in den Eragesatzen kann ich kein gf; ‘etwa’ anerkennen

;
die Schul-

regel, daB man gx) setzt, wenn man die Antwort ‘nein’ erwartet,

scheint mir doch nicht so unrichtig zu sein. Ich habe den Eindruck.

dafi man mit der Negation beim griechischen gij iiberall auskommt,

wie ja auch die verwandten Sprachen nur negativen Sinn dieses

Wortes kennen: das Indische, Iranische, Armenische und das

Tocharische, das rna fiir ov und a privativum verwendet. DaB get

in ox) ga /Ha ebenfalls gi\ enthalt, ist vollig ausgeschlossen. Es
wird wohl dabei bleiben miissen, daB uridg. *me stets negative

Bedeutung hatte.

Nach diesen Abziigen bleiben noch ne und ne unter Lattmanns

Partikeln iibrig, die in der Tat negative und positive Bedeutungen
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in sicli vereinigen. Hier liegt das Yerdienst des Lattmannschen
^Aufsatzes.^- Trotz der- Gegensatzlickkeit der Bedeutung muB man
anerkennen, dafi das positive und das negative ne dasselbe Wort
ist, und ebenso ist das mit ne. Lattmann batte nur seinen Blick

niekt auf das Lateiniscke und Griechiscke besckranken sollen; er

katte dann bald entdecken konnen, daB sick dem Paare ne, ne

nock nei als Dritter im Bunde ansekliefit. Es verloknt, glaube ick,

das Versaumte nackzuholen und den verschiedenen Bedeutungen

etwas naekzugeken. Auf eine syntaktisch - semasiologiscke Unter-

suckung bin ick dabei niekt geriistet. Es soil mir nur darauf an-

kommen, im groBen die Linien zu ziehen. Beiseite lasse ick die

unsickeren Deutungen, besonders in Zusammensetzungen
,

die

Persson IE 2, 199 fg. zusammengetragen kat. Auck auf die teil-

weise nock gar niekt reckt geklarten Yerkaltnisse des Keltischen,

die Horton-Smytk unvollstandig keranziekt, kann ick mick im all-

gemeinen niekt einlassen; ick verweise nur auf Pedersen Ygl.

Gramm. kelt. Spr. II 252, 1 und Tkurneysen Handbuck des Alt-

iriseken I 488 fg., ygl. auch Ernault Rev. celt. 13, 346 fg.

In kurzer tibersickt stelle ick die Bedeutungen der drei

Wortcken *ne, *ne, *nei zusammen, und ordne unter 1) die affir-

mative und verstarkende, unter 2) die indefinite, unter 3) die nega-

tive, der ick die postkomparative ansekliefie, unter 4) die kom-

parative Bedeutung.

Am buntsckeckigsten sind die Grebraucksweisen von *ne. Man
findet im Indiscken: 1) na Yerstarkungspartikel [?], s. Hillebrandt

Gott. gel. Anz. 1898, 414 fg., 1 oder 2) Una ‘denn’, s. Persson

IP 2, 207, 3) na ‘niekt, un-, damit niekt’ und hinter Komparativ

‘als’, [4) na ‘wie, gleicksam’ wird nack Hillebrandt aus na' kervor-

gegangen seinj; im Iraniscken: 1) av. yoftono ‘gerade wie’. Wenn
neben der Ktirze in yo&6no die Transkriptoren auck Pormen auf

Lange (in der gewoknlicken Umsckrift yafrana) kennen, so ist damit

natiirlick nock niekt die Fortsetzung von idg. ne gewakrleistet,

ebenso wenig wie in 2) Tcasna £wer denn’, 3) ci&ana in der Prage,

auf die man die Antwort ‘nein’ erwartet. Mir sekeint vielmekr

in alien diesen Fallen das kurze no dakinter zu stecken. Dieses

suche ick auck kinter dem ns, nS, das Andreas und Wackernagel

NGrG- 1911, S. 23, Stropke 11 mit na umsekrieben kaben; ob dieses

no zu 1 oder zu 2 zu recknen ist, lafit sick ebenso wie bei yotno

‘und zwar’ und in mancken Beispielen in andern Spracken kaum

entsekeiden. 3) no- ‘niekt’ in Zusammensetzungen; im Griechiscken :

1) oder 2) tkess.
r

6vs, 3) vtjxovffrog usw.?; im Lateiniscken : 1) in der

Antwort tune, s. Persson 217, Lattmann 93, 1 oder 2) sayerne,

Kgl. Qes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 2. 15
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quandone

,

s. Persson 211, 2) vermutlieb -ne der Frage, s. Persson

218, Lattmann 93, 3) neque usw.
;
im Oskiscb-TJmbriscben : 1 oder 2,

umbr. perne, postne, 3) osk. ne ‘dafi nicbt’, ne pon
;
im Keltiscben

:

2) air. nech, brit. nep ‘jemand’, 3) air. ni ‘nicbt’ usw.; im Ger-

maniscben : 3) got. usw. ni ‘nicbt’
;
im Baltischen : 1) vielleicbt lit. hen

‘wenigstens’ u. a., 2) nckada ‘bisweilen’, nelcurs ‘jemand usw., 3) ne

‘nicbt, un-’, binter Komparativ ‘als’, 4) ne ‘wie’; im Blavischen:

1 oder 2) nelo ‘denn’, 2) russ. nesto ‘etwa’ (?), 3) ne ‘nicbt’, binter

Komparativ abulg. ne£e ‘als’ usw., 4) russ., klruss. ne ‘wie’.

Nicbt ganz soviet Anwendungen zeigt *ne. Wir baben im

Indiscben: 3) nd ‘nicbt’; aufierdem das aufierbalb der Nummern
1—4 stebende nana ‘auf verscbiedene Weise’; im Griechiscben

:

1) vij ‘ja’; im Lateiniscben : 1) ne ‘wabrlicb’, 3) nequam usw.; im

Oskiscb-Umbriscben : 3) osk. ni ‘dafi nicbt’; im Keltiscken: 2) air.

ni ‘etwas’, s. Thurneysen, Hdb. 294, 3) ni ‘nicbt’ [?]; im Ger-

maniscben: 1) aisl. na ‘gerade’, s. Persson 205, 224, 2) na, eben-

falls aus nd gekiirzt (?) in Fragesatzen wie ne loeist tu na ? Notker,

s. Persson 218 Anm. 1
;

vielleicbt aucb in nbd. na!, 3) got. nS ‘nein’

;

im Baltischen: 1) lit. nesa ‘denn’; im Slaviscben : 2) ab. nelnjt ‘irgend

einer’, 3) russ. net ‘nein’.

Noch geringeren TJmfang zeigt *nei. ~Wir finden im Indiscben

:

4) na’ vor Vokalen ‘wie’, s. Hillebrandt GGA. 1898, 415 fg.; im

Iranischen: 3) noi- ‘nicht’ in Zusammensetzungen
;
im Lateiniscben:

3) nei ‘nicht, dafi nicbt’; im Oskiscben: 3) nei ‘nicbt’; im Ger-

maniscben: 3) abd. n% ‘nein’, vielleicbt got. nei ‘nicbt?’ der Frage;

im Baltischen: 2) altlit. nelcas ‘jemand’, s. Bezzenberger Beitrage

zur Gesch. lit. Spr. 258, 3) lit. nelcas ‘niemand’, net ‘nicbt einmal’,

binter Komparativ ‘als’, 4) nei ‘wie’; im Slaviscben: 3) ni ‘nicbt’,

4) russ. pol. ni ‘wie’.

Nur *nai scbeint ganz bescbrankt: griecb. vcd, lat. nae werden

nur affirmativ gebraucht. Das von Hillebrandt zu vcd gestellte

ai. na’ kann ebenso wie av. noi-, lit. ne, slav. ni zu *nei gehoren.

Einige dieser Worter verlangen ein paar Bemerkungen, Die

Komposita wie lit. nelcada usw., die icb unter die Indefinita ge-

stellt babe, werden von den meisten Spracbforscbern keineswegs

so verstanden, dafi dabei ne die Bedeutung ‘irgend wie’ batte

;

man sucbt vielmebr die Negation darin. Ygl. Syntax II 524

mbcbte Delbriick in nelcada ‘bisweilen’ den Rest von kadci nelcada

sehen. Das kommt mir doppelt unwabrsbeinlicb vor. 1st eine

derartige Ellipse wirklicb so obne weiteres moglicb? Und dann,

soil man nelcada anders als ab. nelzj'b, nelczto, air. nech, brit. nep

erklaren? Ygl. Synt. I 518 fg. batte Delbriick seine Erklarung
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Ouch auf das Slavische miteingestellt und den Ursprung des Ge-
braachs in Satzen mit doppelter Negation gesucht. Dieser alteren

ErklOrung Delbriicks kaben sick andere angescklossen
;
Brugmann

Grdr. 2 II 2 ,
351 fg. und Tkurneysen Handbuck I 294 haben sie

auck auf das Keltische ausgedeknt. Mir kommt sie bedenklich vor.

Lit. nekadd, abulg. neksjs gebrauckt man niokt in negativen Satzen

neben der Negation; In beiden Spracken verwendet man yielmekr

in solcken Satzen eine Zusammensetzung mit nei, z, B. im Alt-

russiscken inogo ne glagoljutb nictoie ‘anderes sagen sie nicht'.

Daniels Reise
,

Berneker Ckrestom. S. 77, im Litauiscken dar

nieJeumet nealsitilco ‘es bat sich nock nie ereignet’ Dabartis Probe-

nummer S. 1. Sckeinbare Ausnakmen steken mir nur aus TelSy

zu gebote, z. B. as ju ne kap ne galiu sugaute ‘ick kann ihrer in

keiner Weise kabkaft werden’ Mitt. lit. lit. Ges. 5, 88; kier wird

mit dem ersten ne nickts anderes als das alte nei gemeint sein.

Fiir die Delbriick-Brugmannscke Ansickt mackt Yondrak Vgl. slay.

Gramm. 399 fg. geltend, dak eine Proposition dieselbe Stellung

kabe bei den Verbindungen mit ne- und ni-, in beiden Fallen stehe

sie zwiscken dem Adverb und dem Pronomen. Im Gegenteil meine

ick, daB die Trennung von ne und Jczto durck ein Wort eker be-

weist, dak ne nicht negativ war. Ick kann mir wohl vorstellen,

dak ein fest komponiertes nek-bio in einem sckon negierten Satz als

‘jeraand’ yerstanden wird; dak dies aber bei einem durck eine

Proposition in zwei Teile gespaltenen z. B. bei ne vs hojeji peHerl

‘in irgend einer Hokle’ besonders leicht katte vorkommen konnen,

wiirde sckwerer verstOndlick sein. Alle Sckwierigkeiten sind erst

bekoben, wenn man annimmt, dak ne kier iiberhaupt nickt negativ,

sondern nur indefinit als ‘irgend wie’ gebrauckt wurde. Wir werden

also das ne von neksto als Indefinitum bucken diirfen.

Ick frage weiter, ob man auch ne im slaviscken Pronomen in

dieser Bedeutung annehmen darf, und zwar in dem nesto des Frage-

satzes im volkstiimlicken Russisck, z. B. da nesto moMno bez gru-

zila ? ‘geht es etwa okne Senkblei to nesto on pojdjet ko dnu bez

gruzila? ‘geht es denn etwa zugrunde okne Senkblei?’ Cechov

ZloumySlenik.

iiberschaut man diese Reihen, so wird man zu der Ansickt

kommen, dak Lattmann im Prinzip recht hat. Es sckeint mir

auck gar nickt so verzweifelt sckwierig zu sein, den Faden zu

finden, an dem sick die auseinanderstrebenden Bedeutungen auf*

reihen lassen. Die Bedeutung unter 1) ‘sicherlich’ und das alt-

indische nana legen nake, wo der Ursprung zu suchen ist: beim

anaphoriscken ‘so’. Ganz ricktig kat Persson IF 2, 200 in dieser
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Weise bereits nana erklart. Yon dem anapliorischen ‘so’ gelangt

man leiclit zu dem affirmativen ‘sicherlich, wahrlicli’ usw.
;

das

brauche ich nicht erst zu zeigen. Ebenso wenig bedarf eines

Wortes die Entwicklung von ‘so’ zu ‘wie’. Eher scbeint es am
Platz, das ‘irgendwie’ zu erortern, obwohl auch dieses leicht ver-

standlich ist. DaB demonstrative und indefinite Bedeutung zu-

sammenhangen konnen, hat Persson 230 fg. an 6 Selva und ai. asau

nachgewiesen, die beide ‘der dort’ und ‘der und der’ heifien konnen.

Wie nahe aber affirmatives ‘so, ja’ und indefinites ‘irgend wie,

etwa’ zusammenhangen, zeigt sich besonders deutlich an den Zu-

sammensetzungen mit -ne, -ne, wo es oft recht schwer halt, zu

sagen, welche von den beiden Bedeutungen vorliegt. Auch dabei

brauche ich also nicht zu verweilen, die drei positiven Bedeutungen

sind leicht zusammenzubringen
;
die Schwierigkeit beginnt bei der.

Negation. Ich mochte nun den Vorschlag machen, die Briicke

zwischen den auseinander klaffenden Bedeutungen in der Ironie

zu sehen. Eur: der wird es sicherlich nicht tun’ kann ich ironisch

sagen ‘der wird es sicherlich tun' oder ‘der etwa wird es tun’. Es

leuchtet ein, daB auf diesem Weg ein betontes ‘sicherlich’, bez.

ein unbetontes ‘etwa’ zur betonten, bez. unbetonten Negation

werden kann. DaB wirklich dies der Weg der Entwicklung ge-

wesen sein wird, legt lit. nelcds ‘nicht so leicht jemand’ nahe.

Kurschat gibt in seinem litauiseh-deutschen Worterbuch dazu das

Beispiel: tat nehds apsiims ‘das wird nicht so bald (oder leicht)

jemand iibernehmen’. Hier leuchtet die Ironie, wie ich meine,

noch ziemlich deutlich hervor; ein ‘das wird sicherlich jemand

iibernehmen’ steckt unmittelbar dahinter.

Inwieweit auch andere Worter, etwa ai. nil ‘nun, so-denn,

allerdings, wohl, nie’, eine ahnliche Erklarung erheischen, will ich

hier nicht untersuchen.



Eine Charaliteristik des lateinisclien. Lautsystems.

Von

Eduard. Hermann.

Vorgelegt in den Sitzungen vom SI. Oktober und 26. November 1919.

Eine ideale Lautlekre miifite nickt nar eine geordnete Auf-

zaklung der Lautveranderungen entlialten, wie das hente regel-

mafiig der Fall ist, sondern miifite aucli erkennen lassen, in welcber

Beziekung diese Veranderungen zu der jeweiligen Artikulations-

basis steken. Sie miifite also von der altesten Artikalationsbasis

ansgeben und zeigen, welche Bedingangen diese Basis allmaklick

umgestaltet kaben. Die verwirrende Menge von Einzelheiten

wiirde sick dann in eine woklgeordnete Kette von Vorgangen zu-

sammensckliefien. Das ist ein Ziel, das mir vorsckwebt, seitdem

ick als Student in die Pkonetik eingefiikrt worden bin. "Wie weit

wir nock davon entfernt sind, ist mir natiirlick vollig klar. Ick

glaube aber dock, dafi es moglick ist, in der Ricktung auf dieses

Ziel ein Stuck voranzukommen. Am liebsten wiirde ick darum

eine zusammenfassende Darstellung der kauptsacklicksten indoger-

maniscken Spracken unter dem mir vorsckwebenden Gresicktspunkt

geben. Die fast uniiberwindlichen Sckwierigkeiten, einen Verleger

fur ein sprackwissenschaftliches Buck zu finden, veranlassen mick

aber, diesen Lieblingsgedanken fallen zu lassen und mick mit einer

Probe fur das Lateiniscke zu begniigen. Auck kier soil nickt das

ganze Lautsystem aufgerollt werden. Aus dem Vokalismus lasse

ick die Sckicksale der unbetonten Silben ganz beiseite, da, wie

ick kore, diesem Teil der lateiniscken Lautlekre von berufenster

pkonetiscker Seite unerwartetes Lickt zuteil werden soil. Dm
zu zeigen, wie ick mir die vorlaufige Annaherung an die beriikrte

ideale Lautlekre denke, sind die iibrigen Ersckeinungen des latei-

niscken Lautsystems vollig ausreickend.
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Vokalismus der alten Haupttonsilbe.

I. Quantitatsveranderungen.

1. Yerkurzung der Lange vor i, u, r, l oder Nasal + Konsonant

:

ventus
,
sinciput

2. Lange Nasalis sonans > Nasal + Lange: gnatus.

3. Lange Liquida sonans > Liquida 4- Lange
:
grains.

4. Kurze Nasalis sonans > Kiirze + Nasal : centum.

5. Kurze Liquida sonans > Kiirze + Liquida : mortuus.

6. i
5 w>i, u: medius, mortuus.

7. ru, lu > ru, ty: volvo .

8. Debnung yor nlc + Konsonant: coniunx.

9. Ersatzdehnung durch Schwund eines £ usw. : mdus.

10. Vocalis ante vocalem corripitur: deus.

11. Lange + Konsonant > Kiirze + Geminata : littera .

Zunachst bedarf es einer Rechtfertigung
,

dafi ich einen Fall

wie 2 und 3 hier auffuhre; denn ^g^tos bat — um mich der Jand-

laubgen Ausdrucksweise zu bedienen — ebensoviel Moren wie das

daraus entstandene gnatus. Im engen syntaktiscben Zusammenhang

ist das allerdings anders, z. B. binter einem Neutrum auf -e bil-

dete das g der altern Form gnatus Position, wahrend das g yon

*gntos nicbt dazu fahig war. Icb gebe aber zu, dafi man dariiber

streiten konnte, ob 2 und 3 hierher geboren. "Will man ganz

streng nur von einer Yeranderung der Quantitai eines Vokals

sprechen, dann bleiben vielleicbt sogar nur 1, 8, 10 und wobl aucb

9 und 11 iibrig.

Nebmen wir aber einmal den Itabmen so weit, wie ieb ibn

gespannt babe, dann fallt auf, daB fast die Halfte der Yorgange

(No. 1—5) scbon aus uritaliscber Zeit berstammt. No. 1 hat sicb

allerdings in spaterer Zeit wiederholt, bevor nl\ rl>ll wurde.

Ja, die im nachsten Abscbnitt zu besprecbende Qualitat der Yokale

lehrt, daJ3 ein Teil der Yeranderungen sogar iiber das Uritaliscbe

binausgebt. Ob No. 6 aucb uritaliseb ist, lassen die Belege nicbt

erkennen. Die Falle 1—5 unterscbeiden sicb iibrigens nicht nur

durch ibr Alter yon 6—11, sondem aucb inihrerArt. Es bandelt

sicb bei 1—5 regelmafiig um eine Yeranderung, die nicbt erst durch

eine sonstige, vorausgehende oder gleicbzeitige Neuerung in der Aus-

spracbe moglich geworden ist. Fiir 6, 7, 9—11 ist eine solche Neue-
rung die Yoraussetzung. Bei 6 und 7 ist es eine Yeranderung der

Silbengrenze, wozu iibrigens in Beispielen wie mortuus
,

quattuor

die nenentstandene Positionslange der vorausgehenden Silbe hinzu-
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kommt. Die Verbaltnisse in 9—11 liegen auf der Hand. Die

Wiederholung yon 1 in jungerer Zeit setzt Synkope yorans. Nur
Ho. 8 unter den jiingeren Veranderungen scheint keine besondere

Voraussetzung zu machen. Und dock ist yielleicht aucb bier eine

vorhanden. Dafi jeder Nasal vor einem G-uttural seit urindoger-

manischer Zeit guttural war, ist zwar allgemeine Annahme, brancht

aber nicht ricktig zn sein. In Wirklicbkeit finden wir den homor-

ganen Nasal vor Guttural nur in den Einzelsprachen yon Anfang

an durchgefiikrt : ob das auf einem leickt erklarlichen Parallelvor-

gang oder auf urindogermanisekem Erbe berukt, konnen wir nickt

entscheiden. "Wenn ick die Deknung von dignus, ord6 usw. niekt

mit angescklossen kabe, so ist die niekt ganz klare, vermutlich

blofi lokale Beschranktheit fiir mick maBgebend gewesen.

Damit, daB ick ventus zu den voraussetzungslosen Veranderungen

gestellt babe, wird nickt einverstanden sein, wer. glaubt, daB die

Verkiirzung des Vokals eine Deknung des folgenden Konsonanten

(Halbvokal, Liquida, Nasal) notwendig im Gefolge kabe. Meiner

Ansickt nach hat dagegen ein Wort wie ventus durck Kurzung

des e auck eine More verloren
;
das habe ick in meinem Buck fiber

Silbenbildung naher begrfindet.

Auck darauf sei noch kingewiesen, daB nur ein Teil der Ver-

anderungen die Morenzahl des Wortes mitverandert. Bei No. (6), 7,

9, 11 ist das nickt der Fall.

Demnach ergibt sich ein nickt uninteressantes Resultat. Die

auf den indogermanischen Lautverbindungen aufgebauten quanti-

tativen Veranderungen sind alle oder fast alle mindestens uritaliscb,

wahrend die jiingeren alle oder fast alle auf einer neuen Voraus-

setzung beruhen.

II. Qualitatsveranderungen.

A. Spontane 1
).

1 . 3i> a: pater.

2 . 32 > a : magnus.

3. Lange Nasalis sonans > na, ma : natus.

4. Lange Liquida sonans > rd. la
:
grdtus.

5. Kurze Nasalis sonans > en, em, en : centum.

6. Kurze Liquida sonans > or, 61 : mortuus.

7. Kurze Vokale offen (ungespannt).

1) Trotz Ottos richtigem Einwurf (Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft

10) behalte ich ‘spontan’ und ‘bedingt
1 bei.

16 *
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8. Lange Yokale geschlossen (gespannt).

9. $>l: dicere.

Unter diesen Veranderungen heben sich 1—4 zwiefach heraus

:

durcb die weite Yerbreitung wie darcb die Qualitat des entste-

henden Yokals. No. 1 ist europaisch und armenisch
,
No. 2 ist

italisch, keltisch, griecbisck, albanesisck, armeniscb '), No. 3 italiscb,

keltisck, grieehisch, No. 4 italiscb, keltisch, armenisch. Es diirfte

anf der Hand liegen, dafi 1—4 die altesten spontanen Verande-

rnngen des Lateinischen sind und auch dafi sie nicht unabhangig

von der Entwicklung der andern Sprachen entstanden sind: ein

Zusammengehen in alien vier Fallen mindestens mit dem Keltischen

wird man zugestehen miissen, wegen 3 und 4 kommt mir ein Zu-

sammenhang auch mit dem Grriechischen sehr wahrscheinlich vor.

Abgesehen etwa vom Wortanlaut halte ich auch im Glriechischen

ku, qcc fiir die lautgesetzliche Entwicklung aus f, f, vgl. NGrGr

1918, 282. Aber mag man diese Erage beantworten, wie man will,

1—4 bleiben die altesten Entwicklungen und zeigen gemeinschaft-

lich das Hinneigen zu dem Vokal a.

No. 5 seize ich unbedenklich zum mindesten in uritalische

Zeit, obwohl das Oskisch-Umbrische im Anlaut nicht dazu stimmt.

GrGrA 1918, 353 fg. habe ich ausgefiihrt, wie ich mir die Entwick-

lung im Zusammenhang mit dem Keltischen denke.
i

Die wenigstens

zumeist vorhandene Ubereinstimmung mit dem Irischen spricht

dafiir, dafi derVorgang noch vor das Uritalische fall! Ich mochte

vermuten, dafi zwei Stromungen vorhanden waren, die eine zeigte

an (also dieselbe Qualitat wie in 1—4!), diese ging vielleicht vom
spateren Britannischen aus und erfafite das spatere Irische und

Oskisch-Umbrische nur zu einem ganz kleinen Teil, wahrend in

der Mehrzahl der Bedingungen diese Grebiete der vielleicht vom
spateren Latinischen ausgehenden Stromung erlagen, die mit voraus-

gesetztem e eine ganz neue Richtung in der Entwicklung ein-

schlug.

No. 6 ist nur italisch, wird aber ebenfalls schon uritalisch

sein. Der Yorschlag des gerundeten Vokals o zeigt wieder das

Aufkommen von etwas Neuem.

No. 7 und 8 mochte ich am liebsten auch fur das Uritalische

in Anspruch nehmen, obwohl ich zugebe, dafi aufierhalb des Latei-

nischen die Yerhaltnisse nicht durchaus geklart sind. Entwick-
lungen wie oskisch er > ir usw. widerlegen meine Ansicht natiir-

lich nicht; denn da hat man es mit jiingeren Spezialentwicklungen

1) Das sogen. a im Indisclien und Iranischen war kein a.
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zu tun. Dieselbe sogenannte Spannung der Vokale, die mir trotz

Lekys Atemtheorie und E. A. Meyers wertvollen Untersuchungen in

den Neueren Spracben 21,65 fg. und 145 fg. noch nicht sieher gedeutet

zu sein scbeint, findet sicb im Litauiscben, vielleicht aucb imKeltiseben

und Grermaniscben. Ich verzicbte aber ganz darauf, bier einen

Zusammenbang berauszudestillieren. Wicbtig ist mir nur, daG

man die Anfange fur 7 und 8 kaum dem Uritaliscben absprecben

wird. End selbst, wenn man das tut, zeigt sick bier bei dem

spontanen Qualitatslautwecbsel nocb viel deutlicber als bei den

Quantitatsveranderungen ,
daG das Lateiniscbe nur geringen An-

teil an den Veranderungen bat, daG sie vielmebr friiberen Pe-

rioden zur Last zu legen sind. Es ist aber vielleicbt sogar ricbtig,

wenn man sagt, daG kein Fall des genannten spontanen Laut-

wecbsels erst innerbalb des Lateiniscben vor sicb gegangen ist.

Nur ein letzter Fall, No. 9 $>l, weicbt davon ab. Hier ist erst

(bei ei > e) durcb Assimilation an das vorausgebende e das i ge-

offnet, das e umgekebrt durcb AnscbluG an das folgende i ge-

scblossen worden, sodaG e, also ein gescblossenes langes e, aus dem

Dipbtbong bervorging. Auf dieser Stufe ist der Vokal aber nicbt

geblieben. Durcb spontanen Lautwecbsel ist e weiter zu i ge-

worden. Dieser Fall liegt aber ganz besonders : er ist erst moglicb

geworden, nachdem ein neuer in dem Lautsystem sonst nicbt ver-

tretener Laut geschaffen war; denn das aus ei bervorgegangene j?

muG gescblossener gewesen sein als das alte — allerdings ebenfalls

gescblossene — e.

B. Bedingte.

1. Assimilationen.

1. eu > ou : doucO.

2. eu > ou : novus.

3. Hinter anlautendem Xonsonant wird ue vor Labial und Gut-

tural zu o: somnus.

4. Nach HinterzungenkonsonaBten emo > onto : homo*

5. e • o > o o : modus.

6. el > oh oltva,

7. ol + Konsonant > ul + Konsonant : multa .

8. om > um: umerus

*

9. on > u w : uncus.

10. ou > ui dUcQ.

11. oe > ou ? > u : couraverunt
,
curaverunt.

12. ai > ae : aedes.

13* ei > e: levis.
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14. oi > oe : eoeraverunh

15. ri + 1
,

n, s > er + t, n, s: certus.

16. leip wird nicht Uu : levis .

17. e • i > i • % : cinis.

18. eli > lli (?) : ftlius.

19. > iw : digmis.

Hierzu kommen nock bei den Dissimilationen zu erorternde Falle:

uoi > uei u. a.

Die Anordnung ist kier nack der Verwandtschaft der assimi-

liertenLautegetroffen. Die progressiven Assimilationen steken daker

zwiscken den regressiven
,

oder wie man mit Jespersen Lekrbuck

der Phonetik2 169 besser sagt, die bekarrenden zwiscken den vor-

greifenden. Auch die Fernassimilationen kabe ich nicht von den

Nahassimilationen gesckieden, weil rair das kier zu unwicktig

schien 1
).

Vorausgesetzt wird im folgenden, dafi eine bestimmte Vokal-

nuance wenigstens im allgemeinen nur mit einer bestimmten Arti-

kulation kervorgebrackt werden kann, da6 man also nicht imstande

ist, auf versckiedenem Weg genau denselben Eindruck kervorzu-

bringen, vgl. Jespersen Pkonetiscke Grundfragen 85 Anm. 3.

Die Falle 1—6 zeigen gemeinsckaftlick den Wandel von e zu

o. Die beiden Yokale untersckeiden sick von einander in doppelter

Hinsickt: in der Lippen- und in der Zungenstellung. Beide Stel-

lungen konnen gleickmadig von dem benackbarten induzierenden

Laut beeinflufit sein. Bei 1, 2, 4 ist das ganz durchsichtig. Auck
bei 3 konnte es so sein. Wenn e gerade vor m dem folgenden S

1) Hack Schopf, Die konsonantiscben Fernwirkungen S. 15 fg., 36 ware diese

Yermengung ein metkodischer Fehler. Das kann ich ebenso wenig wie Brugmann
IFA 87, 11 fg. anerkennen. Auck die Fernassimilationen konnen zumTeil auf laut-

physiologiscker Einwirkung des nicht in Kontaktstellung stehenden induzierenden

Lautes beruhen. In gewissem Sinn ist es entschieden bequemer, z. B. erst ein o,

dann ein d
,
dann wieder ein o zu sprechen, als erst ein e, dann ein d

}
schliefilich

ein o (No. 5) zu artikulieren. Es lcommt aber bei den Assimilationen der Yokale

(nocb mehr als bei denen der Konsonanten) hinzu, daB der dazwisckenstehende

Laut bis zu einem gewissen Grad auch von der Artikulation des induzierenden

Lautes beeinfluBt werden kann. Man kann z. B. ein d auch mit einer gewissen

Lippenrundung sprechen. Im Fall 4 ist die Assimilation des zwisohenstehenden

Konsonanten, wie gleich zu erortern sein wird, sogar hochst wahrscheinlich. Dann
liegt aber die Sacke unter Umstanden so, daB derYokal in Lippen- und Zungen-

stellung von dem Yokal der Nackbarsilbe voll assimiliert wird, der dazwischen-

stehende Konsonant aber nur in der einen Stellung. Hat man es in solchem Fall

mit Kontakt- oder mit Fernassimilation des Yokals zu tun? Ahnliches gilt von

den Dissimilationen. — Darf man nicht umgekekrt mit Meinhof Wert der Pho-
netik 5Gfg. sogar in der Kontaktwirkung ein psyckologisckes .Moment sucken?
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schon friihzeitig assimiliert worden ist, friiher, als wenn cl, n usw.
dazwischen stand, so hat die Ahnlichkeit der Artiknlationen ernes

m und eines o natiirlich daran schuld. Das m kann sowohl die

Lippenrundung wie die Zungenstellung eines <5 annehmen, s. Jespersen2

16, 130, vgl. Grundfragen 110. Demnach wird das bei m vor fol-

gendem o im Uritalisehen vermntlich so gewesen sein. Aber die

Artikalation des m allein war nicht imstande, das e zu assimi-

lieren; denn emo, das genaa so wie vornO das m yor o zeigt, hat
kein o erhalten. Mitbestimmend war also wohl der vorausgehende
Konsonant. Die Beispiele homo

,
vomo, glomus lehren, dafi ein

Hinterznngenlant auf folgendes e auch mitgewirkt hat. Das aber

weist, ganz abgesehen von den oskisch-umbrischen Belegen, auf

uritalische Zeit, als h noch der Hinterzungenlaut % war. Wird
spater auch ein d, n usw.

,
vor dem dann das e ebenfalls einem o

weichen mu£Ste
,

in Lippen- und Zungenstellung bis zu einem ge-

wissen Grad an o assimiliert? Das wird sich nicht gut entscheiden

lassen. Moglicherweise handelt es sich bei modus u. a. also um
Fernassimilation.

Bei 6 liegt Einwirkung eines Laterals auf e vor. Yon welcher

Art dieses l gewesen ist, wird schwer zu sagen sein. Auch Lindsay,

der meiner Ansicht nach wohl am besten in die Entwicklang des

lateinischen Lautsystems eingedrungen ist, weifi keine genaue Ent-

scheidung zu treffen. Ich hoffe aber doch, daB es moglich ist,

hier etwas deutlicher zu sehen als bisher. Ausgangspunkt muS,

wie ich meine, das Schicksal der Nachbarlaute des l sein. Wenn
man bedenkt, daB sich l auf der einen Seite Dentale *), wie d, n,

auf der andern den Hinterzungenlaut u im Uritalisehen assimiliert

hat, dann sieht man, daB auf dieses l keine der Beschreibungen

paBt, die Jespersen Lehrbuch2 134fg. von den sechs normalen Typen

des Laterals gibt. DaB aber die Menge der Z-Arten viel groBer

ist, kann man am besten aus Sievers Grundziige der Phonetik5

§312fg. 319 ersehen. Meine Vermutung geht nun etwa dahin,

daB beim uritalisehen l die Zungenspitze ahnlich wie bei der

von Jespersen2 136 beschriebenen Aussprache eines Russen nicht

passiv war, sondern sich ahnlich wie bei Jespersens hohlem. Z

hinter die Zahne legte, wahrend die Hinterzunge gehoben wurde.

Das ist der Artikalation nach ein Laut
,

der sowohl mit einem

Dental wie mit einem Hinterzungenvokal Ahnlichkeit besitzt.

Auch m'ogen die Lippen bei diesem l gerundet gewesen sein. Im

1) Es mag mir verstattet sein, hier und im folgenden die ungenaue Bezeicli-

nung Dental beizubekalten.
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Urlateinischen hat sich die Aussprache des Laterals etwas ver-

schoben, indem er in der Geminata (vgl. sella

)

und vor hellem

Yoial von seinem velaren Klang wohl durch Senkung der Hinter-

zrmge und durch Entrundung verlor. Zur Zeit des alteren Plinius,

iiher dessen Aussprache uns Priscian unterriehtet, mufi die Arti-

kulation schon wieder etwas anders gewesen sein. Ich gehe

darauf nicht ein, vgl. aher Herhig Glotta 5, 249 fg. Dafi schon

in altlateinischer Zeit die zweifache Scheidnng, wie sie die Laut-

gesetze an die Hand geben
,

nicht mehr gait
,

beweisen die

Analogiebildungen wie sceZws; vielleicht darf auch das erst sekun-

dare u in Hercules so seine Erledigung finden. Die Wirkungen
des dunklen l auf vorausgehendes e im TJrlateinischen zeigt das

Assimilationsgesetz 6. Auch hier diirfte zugleich Lippen- und

Zungenstellung des l assimilatorisch auf den vorausgehenden Yokal

eingewirkt haben.

Eine besondere Erorterung macht Fall 3 notig. Die geltende

Anschauung halt ue > o nicht in alien Stellungen fur richtig. Ent-

weder werden besondere Regeln fiir tie > uo in dem anlautenden

y,e- und que- (Soimsen Studien zur lateinischen Lautgeschichte)

oder fiir que- allein (Sommer2
59) konstruiert. Fiir sue- dagegen

wird Ubergang zu so ohne Sonderbedingungen angenommen. Nur
Juret Dominance et resistance 68 fg. will suer->ser von dem iibrigen

sue- > so ausnehmen
,

ohne aber das Problem richtig zu erkennen.

"Wer sich ganz unbefangen diese verschieden formulierten Laut-

gesetze betrachtet, mud sich sagen, dafi da etwas nicht stimmt.

Wie soil es wohl moglich sein, dafi sue- in jeder Stellung zu so

wurde, wenn que- in der YerwandlUng des tie in o auf bestimmte

Stellungen (vor m, qu, h, 1) beschrankt war? Zweifellos handelt

es sich doch nm eine Assimilation; da soil nun ein hinter einem

stimmlosen dentalen Spiranten stehendes ij, mehr Angleichungs-

kraft besessen haben als ein freistehendes u oder ein u hinter

einem mit gehobener Hinterzunge (und mit Lippenrundung ?) ge-

sprochenen Guttural! Wenn die Kegeln
,

die man gibt, richtig

sind, dann stehe ich vor einem phonetischen Patsel. Will man
ein Verstandnis in die Verhaltnisse bringen, bleibt wohl nicht

viel anderes iibrig als meine Fassung: jedes ue hinter Konsonant
wird zu o vor Labial oder Guttural. Die Zungen- bez. Lippen-

stellung des folgenden Konsonanten hat also bei der Assimilation

mitgewirkt. Dafi nicht beliebig ue vor Labial oder Guttural von
dem Lautwandel ergriffen wird, lafit sich begreifen. Im Anlaut
sitzt das u, fester. Dagegen hinter anlautendem Konsonanten zeigt

es auch in andern Sprachen die Neigung, sich mit folgendem o, u
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zu verbinden, s. NGG 1918, 118 fg. Im Lateiniseben war die Ar-

ticulation eines derartigen u ganz besonders gefabrdet, wie wir

bei der Assimilation der Konsonanten noch seben werden. Yor
Labial oder Guttural ist es mit folgendem e in o zusammenge-

flossen. Ausgenommen scbeint die Stellung yor gutturalem Nasal

zu sein ; derm wir baben ja quinque aus *quewque. Wie soil man
das erklaren, nocb dazu, wo auf das » gerade nocb ein qu folgt?

Icb sebe mehrere Moglichkeiten. Entweder war damals der Nasal

nocb gar nicbt guttural, ygl. oben S. 231. Oder quingue bat sicb

nacb dem Ordinale mit dentalem Nasal gericbtet. Quinctius miifite

dann mit seinem c schon alte Analogieform nacb dem Kardinale

sein. Auf diese Weise werden verstandlicb: combretum (?) , coquO.

somnus, socer, 'andrerseits queror, -que, sermo, servare, bene, helium.

In soror aus *so0Or mufi demnacb eine Assimilation der Art wie bei

modus vorliegen, bei sonus ebenfalls, wenn es nicbt idg. o entbalt.

Nocb ein andrer Ausweg liefie sicb denken : ein ue in jener Stellung ist

nur dann zu o geworden, wenn in der folgenden Silbe ein dunkler

Yokal stand. Mit quinque kame man so yielleicbt ins Reine,

man miiBte sicb den Einflufi des u in der zweiten Silbe durcb das

folgende e paralysiert denken. tibrigens konnte man bei dieser

Eassung das Lautgesetz unter der Abanderung zu ue > no auf anlau-

tendes ue ausdebnen : man diirfte dann voco wieder aus *y.equS erklaren

und ware durch vegeo, vepres nicbt eingeengt; vexO, vecto miifiten

nacb vtbo gebildet sein. In volo und abnlicben Eallen ist o auf

Konto des dunklen l nacb No. 6 zu setzen.

Trotz der gleicben Ricbtung in der Entwicklung gehen 1—6

nicbt in dieselbe Zeit zuriick. Uritaliscb sind 1 und 2, wobl aucb

4, yielleicbt 3 ebenfalls. Aufierbalb des Italiscben kebren 1 und

2 wieder
,
und zwar 1 im Keltiscben und Baltiscb - Slayiscben

,
2

aufier in letzterem Spracbzweig yielleicbt im Armeniscben, dazu

im Iriscben und wabrscbeinlicb aucb in einem Teil des Galliscben.

Dafi in beiden Punkten zwiscben all diesen yerschiedenen Spracben

Zusammenbange besteben, ist recbt unwabrscbeinlicb. Aber mit

dem Keltiscben wird in 1 das Italiscbe docb wobl zusammenge-

gangen sein. Aucb bei 2 wird man einen Zusammenbang trotz

der nur partiellen Teilnabme des Keltiscben gemaB der Scbmidt-

scben Wellentbeorie nicbt ohne weiteres ablebnen diirfen. Gerade

dafi nicbt bei jedem gemeinsamen Lautgesetz die Gesamtbeit des

Spracbgebiets ergriffen wird, lafit ja erst die allmablicbe Loslosung

der Mundarten von einander begreiflieb erscbeinen. Ob 3 im TTr-

italiscben gait, konnen wir nicbt feststellen, so lange uns die notigen

Beispiele aus den andern Dialekten feblen
;
oskiscb sverrunei wiirde
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nicht im Wege steben, umbriscli suboco wiirde sogar sehr gut dazu

passen, falls man von *ue- als Anlaut des Stammes auszugehen hat.

Zusammen muB man dann wieder die Nummern 7—11 be-

trachten. Hier handelt es sich regelmaBig nm das Yordringen

des am meisten gerundeten bez. des mit starkster Hebung der

Hinterzunge gesprochenen Lautes, nm eine Assimilation zu u. In

den Fallen 7—10 wird gleichmafiig das schon gerundete o durch

das starker gerundete u ersetzt. Bei 7 liegen die Verhaltnisse

so : Das l klang in dieser Stellung vermutlich ebenso wie das ver-

schieden hervorgebrachte dunkle l andrer Spracben einem u sehr

abnlich. Es ist also begreiflich, wenn vorausgehendes o

,

gleich-

giiltig welcher Herkunft, ganz zu einem u wurde. Es wurde damit

dem l nicbt nur im Klange, sondern vielleicht auch in der Arti-

kulation der Lippen und besonders der Hinterzunge nocb ahnlicher.

Man ist jedoch berecbtigt zu fragen, warum diese Wirkung nur

yor dem dunklen l bei folgendem Konsonanten eintrat, warum yor

1 bei folgendem dunklen Vokal ein o geniigte. Darauf wird zu

antworten sein, daB die Zugehorigkeit des l zu den verschiedenen

Silben die Erklarung abgibt. Wenn der Lateral mit dem voraus-

gebenden Yokal zu derselben Silbe gehorte, konnte er einen star-

keren angleichenden EinfluB ausiiben. Damit wird also bewiesen,

daB z. B. in olor das l zur folgenden Silbe gehorte, d. h. daB man
im Lateinischen im Gregensatz zu unsrer Silbenbildung bei einem

intervokalischen Konsonanten in sogenannten Drucksilben sprach,

eine Annahme, die schon langst gemacht, fiir die aber bisher m. W.
kein ausschlaggebendes Argument yorgebracht worden ist. Das

Lautgesetz ist nicht etwa mit 6 gleichzeitig, sondern jiinger. Zuerst

wurde jedes c yor dunklem l zu o und dann erst, wenn l die Silbe

schloB, zu u. Wir baben daber auch ol aus el noch im Altlatein

zum Teil erhalten wie in volt. Meine Ausfiihrungen KZ 48, 107 fg.

stehen damit nicht in Widerspruch.

Bei 8 baben wir es mit einem eigentiimlichen Kreislauf zu tun.

Wenn om zu um geworden ist, muB doch wohl die Artikulation

des m auf das vorausgehende o assimilierend gewirkt haben. Das
kann aber nicbt bei beliebig artikuliertem m geschehen. Demnach
mufi m erst Lippen- und (?) Zungenstellung an das yorausgehende

o angeglichen haben. Wenn aber dann m einen noch starker run-

denden Vokal vor sich beansprucht hat, muB es doch wohl selbst

erst die Rundung vorher yerscharft haben.

Anders diirfte es bei 9 liegen. Beim gutturalen v wird die

Hinterzunge gegen den hinteren harten Gtaumen oder den vor-

deren weichen G-aumen gedriickt. Bei u aber wird die Hinter-
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zunge gegen dieselbe Gegend des Gaumens emporgehoben. Somit
erklart sich leieht der Wandel yon o zu n.

IJber die Art der Assimilation bei 10 ist nichts weiter zu
sagen, als daB der Yorgang so ziemlieb auf das Stadtromische

beschrankt scheint. Scbon das Praenestinische hat gleich dem
Ealiskischen zu o monophtkongiert

,
woran auch das Umbriscke

und ein Teil der kleineren sabellisehen Mundarten teilnimmt.

Sehr schwierig ist die Beurteilung von oe > u. Darf man die

verschiedenen Schreibungen als genaue phonetiscke Wiedergabe an-

sehen? Die Unterscheidung der Phonetiker von Gleit - Stellungs-

diphthongen, Stellungs - Gleit - Stellungsdipkthongen und Stellungs-

Gleitdiphthongen kann da reckt bedenklieh stimmen. Zudem diirfte

hier aus einem fallenden Diphthong ein steigender geworden sein.

Wie ist nun das oe zu v’erstehen ? Ist etwa mit dem e gar nicht der

gewohnliche, sondern ein gerundeter, also ein o-artiger Laut gemeint?

Durch weitere Rundung und durch Senkung der Yorderzunge und
Hebung der Hinterzunge konnte sich die Artikulation des zweiten

Teils des Diphthongs dem ersten weiter anpassen, so daB on ent-

stand. Genaueres lafit sich wohl nicht ermittelm Sommers zweite

Alternative (Handbuch2
75) konnte also ungefahr das Richtige treffen.

Seine erste Alternative oe > d > U > U dagegen recknet zu wenig

mit der Schreibung, mit der Entwicklung in den andern Dialekten,

die abgesehen vom Umbrischen wie bei ou auch hier das Resultat

0 zeigen, und mit der allgemeinen Wahrscheinlichkeit. d > u setzt

einen spontanen Lautvorgang voraus, fi>u ebenfalls; das ist bei

der Beschrankung der spontanen Yokalveranderungen im Latei-

nischen ganz imwahrscheinliek. Schliefilich sei auch darauf hinge-

wiesen, dafi die Enge undWeite der Ausspraehengrenzen sehr ver-

schieden ist
,

daB sie z. B. bei deutschen Diphthongen sehr weit

sind, vgl. Jespersen2 248fg., Grundfragen 174, Sievers 5
§ 733, und

im Lateinischen vielleicht auch weit waren, s. auch Meinhof 28 fg.

30 fg.

Alle elf bisher besprochenen Assimilationen zeigen schliefilich

ein und dasselbe: die Yorliebe zur Rundung, die Yorliebe fur

Yokale mit gekobener Hinterzunge. Die Neigung zur Rundung

hatte das Lateinische, da 1, 2, 3(?), 4 uritalisch sind, schon aus

einer friiheren Epoche mitgebracht; es hat sich also in seiner spa-

teren Geschichte nur in derselben Richtung weiter entwickelt.

Es hat aber die Neigung nicht nur fortgesetzt, sondern auch ver-

scharft; denn es hat ja in No. 7—11 die Entwicklung eines o zu

einem noch starker gerundeten u hinzugeftigt.

Nach ganz andrer Richtung fiihren die Nummern 12— 16. Das
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Gemeinsame bei den fiinfen ist dasselbe Ergebnis: ein e-Yokal.

In No. 12—14 wird ein i yon e abgelost. Die beiden Vokale sind

durch zweierlei gescbieden: durch Znngen- und Lippenstellnng.

Die erstere ist nicbt leickt feststellbar, weil die Herstellungsmog-

licbkeiten abnlicb klingender Laute ganz verscbieden sein konnen,

wie E. A. Meyer an den sogenannten gespannten nnd ungespannten

Lauten nachgewiesen bat. Ich vermute auch, daB die Zungen-

stellung nicbt allein mafigebend fiir den Lantwandel 12—14 ist.

Nacb der landlauflgen Vorstellung ware ja bei i die Vorderzunge

starker geboben als bei e
;
im Lanfe der Entwicklang i > e ware

sie demnach gesenkt worden. Die Zungenartikulation des ersten

Bestandteils dieser Dipbtbonge ist aber ganz verscbieden. Bei a

nnd o ist die Yorderzunge viel starker gesenkt als bei e. Ich

kann mir daruxn nicbt recht yorstellen, dafi diese Yerscbiedenbeit

allein das gleiche Ergebnis fiir den zweiten Yokal gebabt hatte.

Die Lippentatigkeit diirfte also ebensogut mit den Ausschlag ge-

geben haben. Das i ist nur ganz allein durch starken Spalt in

der Lippenstellung ansgezeicbnet. Hiervon entfernen sicb die andern

Yokale mebr oder weniger, am wenigsten das e. Die extremen

Differenzen in den Dipbtbongen scbeinen also aufgehoben: weder

die starke Hebung der Yorderzunge nocb die extreme Spaltung

der Lippen ist hinter den anders gebildeten Yokalen beibehalten.

Dabin muB man, wie ich meine, auch No. 15 versteben. Auch
das r bat vor sicb das i zum e gemacht, ebenso wie das ans st

entstandene r (nur in der Nebensilbe?) diesen Yorgang bewirkt

bat in cineris. Zustande gekommen denke icb mir die Metatbese

durch eine Art Assimilation, die bei den Konsonanten zur Spracbe

kommen soil. Bei Gelegenbeit der TJmstellung ist der Yokal gleich

mit geandert worden.

SchlieBlich steckt auch in No. 16 ein ahnlicher Yorgang. Ein

aus ei hervorgeganges § wird ja sonst zu %. Wenn es in der

Gruppe leu als e-Laut bleibt, so hat auBer l das folgende u eingewirkt.

Ibre Rundung bat die spontane Umwandlung in das f mit gespal-

tenen Lippen verbindert. Leider lafit uns das Eeblen der betref-

fenden Worter in den romaniscben Sprachen nicbt seben, ob das

5 in Isvis lm offen oder gescblossen war. Die Tbeorie scheint

mir eher ein s zu verlangen.

Hatte bei 1—6 der Anfang der Bewegung in hobes Alter

binaufgefiihrt
,

so lafit sicb fiir die Ealle 12—16 nirgends urita-

lisches Alter erreicben. Eiir 12—14 baben wir (wie bei 7, 9—11)

nocb unassimilierte Eormen. Ja, bei 12 baben wir es wie scbon

oben bei 10 mit einer nur oder fast nur stadtromischen Entwicklung
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zu tun
;
denn die andern dem Lateinischen zugehorigen Mundarten

haben auch bei 12 monophthongiert : namlich das Praenestiniscbe und
das Faliskische, die bei 10, 12, 13 mit dem Umbriscben zusammen-
gegangen sind ebenso wie in der dem Stadtromischen fremden
Monopbtbongierung von an > o. Nur in 11 stellt sich das TJm-

briscbe zum Stadtromiscben. Man gewinnt also den Eindruck, daB
die Monopbtbongierungsbewegung von auSerhalb Roms ausgebt.

Obwobl nacbweislicb in nacburitaliscber Zeit aufgekommen, gebt

sie iiber die Grenzen der bereits in zwei Teile getrennten italiscben

Mundarten binaus. Sie erreicht das Stadtromiscbe ebenso unvoll-

kommen wie etwa das Oskiscbe und das Paligniscke. Wie weit die

kleineren Mundarten jedesmal mitgeben, ist nicbt ganz klar. Jeden-

falls ist es wichtig, die stadtromiscben Falle 10—14 aucb unter

dem gemeinsamen Gesichtswinkel des Ausgleicbs der Bestandteile

der Diphthonge zu betracbten. Dabei ist fiir das Endresultat in

10 und 11 der Sieg der starken Rundung etwas besonders Be-
rnerkenswertes, dem die bellen Yokale nicbts ganz Gleicbes gegen-

iiberstellen konnen. Fiir sicb besonders steben vier dieser Spatlinge

(11—14) aucb als beharrende Assimilationen; denn auBer Fall 3

mit Doppelwirkung vgl. 8 und 11 kennt die vokaliscbe Assimi-

lation nur regressive Ricbtung , . die bei den Konsonanten
,

wie

iiberbaupt in vielen Spracben iiberwiegt, docb vgl. Sievers 5
§ 749.

Man bat die Seltenbeit der einen Art von Assimilation und die

Haufigkeit der andern bei den Konsonanten mit dem psycbologiscben

Wert der Laute in der Silbe zusammengebracbt. Aucb hier lieBen

sicb die Falle 11—14 dafiir nennen, weil der erste Yokal des

Diphthongs der den schwacheren zweitenTeil sicb assimiliert bat, der

Silbentrager gewesen sein kann. Aber scbon die Fortsetzung dieses

Yorgangs bei 12, ebenso wie die Falle 1 und 10 passen nicbt dazu;

bier ware demgemaB wenigstens scbwebende Betonung der beiden

Dipbthongteile vorauszusetzen. Aber wie steben 4 oder 8 zu der

Wertigkeitstbeorie ? Hier siegt der — allerdings in angeblich

starker Stellung befindliche — Konsonant iiber den vorausgehenden

Yokal. Ja, bei 7, 9, 15, 19 triumpbiert sogar der in scbwacber

Stellung — im Silbenauslaut — stebende Konsonant. Bei No. (4),

5, 17, 18 erliegt der Vokal der Haupttonsilbe dem der scbwacben

Tonsilbe. Icb weise darauf bin, daB ich in meinem Silbenbuch,

vgl. GGA 1919, 471 fg., zu dem Ergebnis gelangt bin, dafi aucb bei

der Quantitat der Konsonanten die Dinge ganz anders liegen, als

sie die auf der Qualitat der Konsonanten berubende Wertigkeits-

tbeorie hinstellt, die z. B. Kretschmer Glotta I, 47, Gercke-Norden

Einleitung2
I, 490 fg. befiirwortet. Icb frage daher, wieviel iiber-
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baupt an dieser Tbeorie richtig ist. Hier bedarf es dringend einer

Aufklarung aucb durch die experimentelle Psychologie.

Ganz abseits stehen die drei letzten Ealle der Assimilation,

wo der Laut mit stark gespaltenen Lippen an die Stelle eines mit

geringerer Spaltbildnng tritt. 17 und 18 sind als Assimilationen

phonetisch obne weiteres durcksicbtig
,

wenngleich Pali 18 recht

unsicker ist. Auck 19 beruht auf Assimilation; denn das i ist

darurn in seiner Artikulation dem » naher verwandt, weil anck bei

ihm die Zunge koker gekoben wird als bei e
1
). Der Yorgang ist

dem von on > m ganz parallel. Weil bei n die Hinterzunge gegen

den G-aumen gedriickt wird, setzt anck der voransgekende Yokal

mit starkerer Hebung ein, der Vorderznngenvokal e — naturlick

mit starkerer Hebung der Vorderzunge, der Hinterznngenvokal o

— mit starkerer Hebung der Hinterzunge. Bemerkenswert ist,

dad 19 — unter der Voraussetzung auck spateren Wirkens in

attingo — vielleicht schon uritalisck (?) ist
,
wakrend sick on > un

(9) jedenfalls erst im Lateinischen vollzogen hat.

Wie sick iiberkaupt eine gewisse Neigung zur Spaltbildung im

Lateinischen einreiht, weifi ick nickt zu sagen. Cbarakteristisch

ist, dad sick die friiher sckon angebaknte Assimilation der Vokale

kraftig im Lateinischen fortsetzt. Dem Homer war es eben nickt

mehr moglich, alle weiter auseinander liegenden Artikulationen

anszufiikren, die sein urindogermanischer Vorganger mit Leicktig-

keit bewaltigt katte. Was war daran schuld? Etwa Blutmischung ?

Vielleicht mit den Etruskern? Wenn wir erst eine etruskiscke

Grammatik besitzen, ladt sick auf diese Erage unter Umstanden
eine Antwort geben. Auffallig ist, dad a weder aktiv nock passiv

eine Holle bei den Assimilationsvorgangen spielt; abgeseken von

ai > ae kommt a kier iiberkaupt nickt in betrackt. Ick glaube das

begreifen zu konnen. Gerade der Laut a wird vom Phonetiker

als der neutrale Laut bezeicknet gegeniiber den Spaltlippenlauten

e, i und den Rundlippenlauten o, u

;

er liegt gewissermafien in der

Mitte. Kein Wunder, dad er in einer stark zur Bundung, aber

dock — in jiingerer Zeit? — auck wieder gelegentlich zur Spal-

tung neigenden Spracke seinen Platz behauptet, selber aber kaum
Anziekungskraft besaB.

Im ganzen sind es also vier versckiedene Arten der Assimi-

lationen : 1) e > o, 2) o (auch aus e) > u, 3) 'i > e, 4) I > l. Bedenkt
man, dad bei o > u und bei e > i ein Yokal von geringerer Sckall-

1) Das e in iuvencus ist 'wotl durck iuvenis veranlaBf, dessen e nickt zu i

reduziert wurde in der Stellung kinter «.
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fiille zustande kommt, so erkennt man sofort, dafi die Schallfulle

selber nicht die Bedingung fur die Assimilationen sein bann.

Mehr laBt sich nicht sagen; denn man mufi immer im Auge be-

halten, daB auch nicht der Phonetiker, geschweige denn der Sprach-

historiker, imstande ist, alle Vokalnuancen wissenschaftlich zu ana-

lysieren, ygl. Jespersen2 148.

2. Dissimilationen.

1. ou > cm : octauos.

2. uoi > iiei : ueictts.

8. vo + r, s, t>ve + r, s, t

:

veto 1
).

4. uol + Konsonant noch nicht > uul + Konsonant : uolgus.

5. f, p + oe dunkler Vokal bleibt: foedus, poena.

6. lu + Labial > lit + Labial : libet.

7. lou oder loi + Labial > loe > U + Labial : kbertas, limns.

8. enib > imb : imber.

9. ip • is > 0- ie: merldies
;
entientia > ententia: sententia, Schopf 163.

Unter diesen 9 Fallen ist yermutlich nur einer schon nritalisch,

No. 1. Er zeigt, wie die nachsten 6 Nummern das Gregenteil von

dem, was wir bei der Assimilation beobachtet haben : Abneigung

gegen die Rundung. Hier auBerdem, gewissermafien weil es zu

der Assimilation wie bei dem Kurzdiphtbongen nicht gelangt hat 2
),

Hiniiberfhhrang zu. dem neutralen Yokal d. Alle andern Falle

scheinen jiinger, ohne aber darum ledigjich stadtromisch zu sein.

Allerdings sind wir uber die Mundarten ’nicht geniigend unter-

richtet, um iiberall klar zu seben. Wir konnen aber doch zum

Teil Ahnliches im Faliskischen beobachten. Auch hier haben wir

lou + Labial (No. 7) dissimiliert in loifirtato. Es ist jedoch nur ein

Stuck der Entwicklung der lateinischen gleich oder ahnlich (latei-

nisch liber ist nicht mit oi belegt, sondern nur mit oe); das Re-

sultat ist im Faliskischen anders, da auch hier oi wie altes oi

weiter zu o geworden ist: loferta. Bernerkenswert ist demgegen-

iiber lanuv. leibertns
,

s. unten S. 245.

Eine Verschiedenheit besteht unter den 9 Fallen insofern, als

einige von ihnen Assimilationswirkungen in der Dissimilation ver-

1) Auf die Verschiedenheit des Ansatzes 4t, v in 2 und 3 mo elite ich keinen

allzugrohen Wert legen und nur damit aussprechen ,
dafi mir 3 junger als 2 zu

sein scheint; wegen des etwa gleichzeitigen Aufkommens der Orthographie mit e

(Lindsay-Nohl 262) und des spirantischen Charakters des u, s. NGG 1918, 126 fg.,

habe ich bei 2 v gewahlt.
.. .

2) Umgekehrt yird in Distanzstellung gerade bei zu grofier Ahnlichkeit oder

bei Gleichheit dissimiliert, Vendryes MSL 16, 68.
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bergen, das ist der Fall bei 2 und 3. Indem bier das o hinter

u, v zu e wurde, entfernte es sioh von ihnen: Kundung and He-

bung der Hinterzunge, die in nocb starkerem HaBe anch u, v cha-

rakterisieren
,
gingen verloren. Zu gleicber Zeit bat sicb aber

der Yokal dem folgenden Lant genahert. Die Beispiele fur vor > ver,

die Solmsen Studien zur lateiniscben Lantgescbicbte 19 fg. gelten

lafit: verto, verro, averta baben r vor Dental; vermis, bei dem
Solmsen zweifelhaft ist, konnte auszusondern sein. Das gegen-

teilige Yerhalten von vorare braucbte sicb also nicbt gerade daraus

zu erklaren, daB r zur folgenden Silbe gehorte und darum von

dem dunkeln Yokal beeinflufit war (Solmsen 23), da sich r sonst

nicht beeinflussen lafit, vgl. merits Sommer 8 114: man konnte j

a

aucb fragen, warum denn bei vetare nicbt Ahnliehes gelten soil.

Ist etwa r ein wenig weiter zuriiok als die Dentale n, d, t, s ge-

sprocben werden? Auffallig ist weiter, daB die Lautgruppe von,

die docb auch wie vor, vos, vot auf einen Dental ausgebt, ein anderes

Scbicksal gebabt baben soil. Man konnte zur Erklarung an zweierlei

denken. Ist etwa n an andrer Stelle artikuliert worden als r, s, t?

Das ist unwahrscheinlicb, weil die Artikulationsstelle der Dentale

an derselben Stelle zu liegen pflegt, nur r in vielen Spracben

weiter binten als t artikuliert wird (Jespersen2
40, 32). Dann bleibt

als zweite Moglicbkeit, daB das Dissimilationsgesetz No. 3 nur fiir

die erste Wortsilbe gilt. Sommer2 617 denkt allerdings aucb bei

Gerundium, Gerundivum an Dissimilation
;
denn fiir das friibzeitige

e in dissolvendei, tribuendei, fruendum will er das vorausgehende u

verantwortlicb macben. Das ist nicbt genau genug. Yor n + Dental

wird bier nicbt obne weiteres dissimiliert; denn das -o- derDritten

Pluralis in dissolvont, dissolvontur wird nicbt davon beriibrt. Und
an einen Unterscbied in der Behandlung von nd und nt wird man
nicbt gerne glauben wollen 1

). Der erste Anlafi zu der Verande-

rung o > e ist bier denn wobl auch, wie icb meine, die Analogie.

Das Partizipium Praesentis mit seinem e mag gewirkt haben
;
dabei

kann aber die Dissimilationskraft des benacbbarten u, u oder v

der Analogie gewissermaBen entgegengekommen sein. DaB jenes

Partizip fiir das e die eigentlicb treibende Kraft ist, bat Sommer
selber S. 616 ausgesprochen und wird durcb das e des umbriscben

anferener nocb besonders nabegelegt.

Fall 4 und 5 baben ibre Bedeutung hier im Gegensatz zur

Entwicklung derselben Lautgruppen obne den anlautenden Kon-

1) Seelmann 301 fg. setzt allerdings auf Grand von Terentianus Mauras u. a.

das t nack weiter hinten als d, s, n, r
;
dock vgl. Lindsay-Nokl 92 fg.
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sonanten. In uol + Konsonant hat sich, wie ich NGG 1918, 128 fg.

auseinandergesetzt habe, o darum langer gehalten, weil vermutlich

IP stark gescblossen war and dissimilierend auf das folgende o

wirkte; u trat erst ein, als u spirantiseh geworden war und die

leiehte Moglichkeit, mit dem folgenden Yokal zusammenzufliefien,

verloren hatte. Bei poena liegt die Sache ganz ahnlieh. Die beiden
gerundeten Laute Labial + o inVerbindung mit dem dnnklen Yokal
der folgenden Silbe wirken dissimilierend auf den zweiten Bestand-
teil des Diphthongs und lassen ihn nicbt wie in oenus, coeraverunt

zum gerundeten Hinterzungenyokal u werden; in der Weiterent-
wicklung des Latein wird dann sogar auch dem o noch seine Run-
dung entzogen, so dafi pena entsteht. Man bat friiher geschwankt,

ob man auch anlautendem m- dieselbe Kraft wie f, p zutrauen
sollte. Unsre Auifassung lafit begreifen, warum m-, obwohl auch

Lippenlaut, ansgesehlossen ist: es ist im Gegensatz zu dem m von
vomo im Anlaut, der iiberhaupt haufig umstandlichere Artikulation

meidet, vermutlich nicht so gerundet wie f, p, und gerade die

Rundung hat wohl auf oe gewirkt. Anlautendes u- fehlt dagegen

darum in dieser Reihe, weil es seine dissimilatorische Kraft auf oi,

vielleicht wegen der Mitwirkung der gehobenen Hinterzunge in

noch hoherem Mafie geltend gemacht und oi, wie fur No. 2 dar-

gelegt, zu ei gebracht hat.

In Kail 6 und 7 handelt es sich um eine Dissimilation des u

in der Umgebung eines dunklen l und eines Labials. Das Gemein-

same des u mit dem l wird vielleicht Lippenrundung und Hebung

der hinteren Zunge sein, s. S. 235, das mit dem Labial vor allem

die Rundung. Bei No. 6 ist nicht ersichtlich, welcher der beiden

Teile wegdissimiliert wird, Blieb von dem u nur die Rundung,

dann entstand ein Laut ahnlieh dem deutschen ii, blieb aber die

Hebung der Hinterzunge, dann wurde ein dem slavischen y ahn-

licher Laut daraus. Jedenfalls haben wir es hier mit einer Kreu-

zung von Labialisation oder Gutturalisation mit der in der Yor-

geschichte des klassischen Latein erst vereinzelt auftretenden

Palatalisation oder Spaltlippenbildung zu tun. Fall 7 zeigt dasselbe

Dilemma. Die Entwicklung von ou iiber oe zu e und i lehrt, dafi

das in ahnlicher, wenn auch nicht in gleicher Stellung befindliche

u entrundet worden ist und die Hinterzungenhebung verloren

hat. In der Weiterentwicklung des loe + Labial wirkt das dunkle

l dissimilierend auch auf das o, zugleich macht sich Assimilation

seitens des folgenden e (d. h. wohl e) geltend; so kommt £ und

schliefilich i zustande (in Lanuvium finden wir CIL XIV 290 die

Schreibung leibertus). Bemerkenswert ist, dafi auch hier wieder das

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1919. Heft 3, 17
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u eine andre Wirkung austibt als die andern Labiale; denn in

Isvis wirkt das im Silbenanlaut starkere u assimilatorisch-erbaltend.

Unklar bleibt dabei nnr clivus aus *kloiuos. Wenn bei No. 6

anders als bei 5 auch m trader den gerundeten Lippenlauten mit-

zablt, wie das Beispiel lumpa, limpa zu beweisen scbeint, so darf

man daran erinnern, daB inlautendes m binter dunklem Yokal

aucb bei der Assimilation 8 in umerus auf Lippenrundung scbliefien

laBt.

Pur sicb allein steht der"— nicbt sichere — Pall 8. Bei der

phonetischen Erklarung bin icb in Verlegenheit. Jedenfalls kommt
durch Dissimilation der Lippenspaltlaut i znstande. Ich gebe daher

folgendes znr Erwagung. Die Sache liegt bei om > um und emb

> mb durcbaus anders als bei on > m und en > w. Die Gleich-

heit der Paare ist nur scbeinbar. Die Dissimilation emb > imb

diirfte vielleicbt verstandlicber werden
,
wenn man sich den Her-

gang bei 1 ins Gedacbtnis zuriickruft. Dort langte die Kraft des

n nicbt ans, das vorausgebende o zu assimilieren
,

die Bewegung

schlug ins G-egenteil um und ergab a. So vermag das vor b ver-

mutlich ebenfalls gerundete m zwar nicbt, wie in homo das e zu

runden, aber es ist stark genug, es zu i zu dissimilieren. Ein ge-

wisses Bedenken weckt allerdings die Tatsacbe, daB emp in nempe,

tempus diesen Grang nicbt mitgemacht bat. Vielleicbt darf man da

an folgenden Ausweg denken. Sollte etwa das stimmlose p, wie

das in mancben Spracben gescbiebt, das letzte Stuck des voraus-

gebenden m stimmlos gemacbt baben und dieses m vielleicht we-

niger gerundet gewesen sein als das in mb? 1
). Das Ergebnis der

Dissimilation emb > imb sind zwei extreme Lippenstellungen neben

einander: starke Spaltung vor starker Bundung. Aber derartige

Verbindungen bereiteten dem Romer offenbar gar keine Sebwie-

rigkeiten; denn er batte ja auch Lautverbindungen wie in uibrare

und andrerseits wie in iurgare usw.

Siebt man sicb die Gesamtheit der dissimilierten Vokale an,

so fallt eins auf, Treibende Kraft sind jedesmal gerundete Laute.

Das Ergebnis ist regelmaBig gerade im Gegensatz zur Assimi-

lation: moglicbste Entrundung, dazu gehort schlieBlicb aucb e > i,

weil e immerbin nocb mebr Rundung zeigt als i. Die altere Ge-

scbicbte der Spracbe selber ist aber sonst keineswegs besonders

durcb Entrundung charakterisiert, das lebrt ja die Assimilation.

1) Almliches liefie sich als Unterschied bei nt und nd voraussetzen
;
ich sehe

aber nicht, wie man damit dem Unterschied von dissoluendei und dissoluontur

beikommen konnte.
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Konsonantismus.

I. Quantitatsveranderungen.

1. i, u hinter Konsonant > i, u: medius, tenuis.

2. Yerlegung der Silbengrenze vor gatturalem und labialem Ver-

schlufilaut + u : equos, operio.

3. Desgleicben vor Mata + Liquida: consecro.

4. Yereinfacluing gewisser Greminaten lainter Lange oder Diphthong

:

occdsio.

5. Desgleichen im Vorton: mantilla.

6. Lange 4- Konsonant > Kiirze 4- Greminata: littera.

7. Nasal + s > nss : menssis.

8. Schwand des i zwischen Yokalen: moneo.

9. Schwund des h zwischen Yokalen: bimus.

10. Schwund des u zwischen gleichen Vokalen : sis.

11. Schwand des u in -ue > -o und -uo > -o: socer, sors, parum.

12. Schwund des u hinter s vor kurzem Vokal: sermo.

13. ri 4- 1
,
s, n > er 4- 1

,
s, n: certus.

14. Schwund eines s vor d u. a. mit Ersatzdehnung : nidus.

Yon diesen Veranderungen reicht 8 sicher, vielleicht 1 und 2

(hier fehlen ftir die andern Mundarten die Kriterien, s. S. 259) und

11 ins Uritalische hinauf. Alles andre ist jiinger. Die quantitativen

Veranderungen des Konsonantismus sind im Gregensatz zu dem des

Yokalismus fast alle ausschliehlich lateinisch. Das Gremeinsame

der Dalle 1—7 ist die Veranderung der Silbengrenze. No. 7 ist

darunter besonders interessant, weil die Sachlage bisher verkannt

wurde. Warnm hinter n das s nicht stimmhaft wird, bleibt un-

verstandlich, wenn man nicht annimmt, dab die gelegentliche Yer-

dopplung des s (Sommer2 245) die Aussprache gewisser Zeiten richtig

wiedergibt. Ich gebe zu erwagen, ob nicht ein Stiick des Nasals

durch Einwirknng des folgenden s stimmlos geworden war, was

dann zur Assimilation flihrte. Meine friihere Erklarung BphW

1916, 1058 hat phonetisch keine Berechtigung. Auch No. 2 ist

bislang wohl nicht immer richtig gewiirdigt worden. Man bat den

innern Zusammenhang zwischen den beiden Verschiebungen in No. 2,

wenigstens soviel ich weifi, nie beachtet. Warum gerade vor Gut-

tural und Labial +y die Silbengrenze verlegt wurde, ist aber

wohl begreiflich. Die Ahnlichkeit der Artikulationen — das eine

Mai die Hebung der Hinterzunge, das andre Mai die Bandung der

Lippen, vielleicht verbunden mit Hebung der Hinterzunge hat

den Verschlufilaut in die Silbe des u mit hineingezogen. In der



24® Eduard Hermann,

Yerbindung mit Dental dagegen bleibt die Gruppe auf zwei Silben

verteilt. Das konnte die zunacbst sonderbare Yerdoppelung des

t in quattuor verstandlicb macben. Der Yerscbiebung der Silben-

grenze bei Verscblufilaut + Konsonant konnte sicb vielleicbt aucb

tu soweit angeschlossen baben, dad t auf die zwei Silben verteilt

wurde. Bei Sonantierung des u > blieb diese Yerteilung des t auf

zwei Silben bestehen. Die Nummern 8—12 umfassen Dalle des

Schwundes eines Lautes, wobei die Morenzabl des Wortes nicbt

gerade verandert zu sein braucht. Uber 11 s. oben S. 236 fg., iiber

12 unten S. 260. Yoraussetzung fur die quantitativen Yerande-

rungen 4, 5, 7—14 sind Assimilationen eines Konsonanten an seine

Umgebung; sie beraben also auf sekundarer, nicht urindogerma-

niscber Grundlage 1
).

II. Qualitatsveranderungen.

A. Spontane.

1. Idg. J5 (?) > s : axis.

2. Media aspirata > stimmlosem Spiranten: fill.

3. Tenuis aspirata > stimmlosem Spiranten (?): hamus.

4. I > i: velim, volam.

5. Drital. J5 > f: feci.

6. Labiovelar > Guttural + u : sequor

.

7. TJrlateiniscber stimmhafter Spirant > Media : medias, lan. nebrun-

dines.

8. s > r : erd.

9. u > v, j, > j: vulnus, jeci.

10. f > Labiodental : confers.

11. 11 wird bell: agellus.

Hiervon werden die fiinf ersten Dalle ins Uritaliscbe gehoren. Bei

1 und 3 ist das allerdings mangels notiger Beispiele aus den andern

Dialekten nicbt beweisbar, bez. nicbt sicber
;
icb balte es aber wenig-

stens im Dali 3 fiir bocbst wabrscbeinlicb. Man wird es begreiflicb

finden, wenn icb nicbt auf cine Begriindung eingebe. Mo. 4 ist

bisher nicbt beacbtet worden, ist aber uritaliscb; icb verweise

auf das oben S. 235 Gesagte und erinnere an umbriscb i- > u-.

War etwa ll, das ja im Uritaliscben als Assimilationsprodukt ver-

scbiedener Yerbindungen vorbanden war, ausgenommen? Dann

1) Die Formulierung fur 9 mag ungenau sein, doch kennen wir die Bedin-

gungen nicht hinreichend. GehOrte h bei denRomern zu denjenigen Lauten, die

man nicht genau zu artikulieren hat? (Ygl. oben S. 239).
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wiirde sich No. 11 nur auf die neuhinzugekommenen ll beziehen.
Bei 5 mag man zweifelliaft sein, ob der Yorgang auch ins Urita-
lische gehort. Im Lateinischen ist ja nicht jedes uritalische 3 zu

f geworden; im Inlaut ist spater d nur aus den dental geblie-

benen Spiranten entstanden. War der Lautwechsel $ > f auf aufier-

lateinischem Boden des Uritalischen aufgekommen, und hatte er

im lateinischen Teil des Uritalischen blofi den Anlaut und gewisse
andre Stellen erfafit? Oder war etwa zu jener Zeit J>- im latei-

nischen Teil des Uritalischen nur noch im Anlaut vorhanden ? Ich
halte es theoretisch nicht fiir durchaus ausgeschlossen

,
da6 zur

Zeit des Ubergangs yon J) zu f in dem spater romisch und lanuvi-

nisch genannten Teil des Italischen die stimmlose Spirans zwischen
zwei stimmhaften Lauten bereits stimmhaft geworden war. Hier
war dann dieser Lautvorgang verallgemeinert, der im Gesamtur-
italischen auf s >

z

anzunehmen ware. Beschrankt ist das die Spi-

ranten aller Artikulationsstellen umfassende Gesetz auf Rom und
seine nachste Umgebung. Schon Praeneste nimmt nicht mehr daran

teil. Eine derartige Auffassung ist allerdings unter den Sprach-

forschern guuudsatzlich nicht sehr beliebt; aber ich mochte doch

wieder besonders hervorheben
,
dad gerade bei solchen Annahmen

die allmahliche Differenzierung der Mundarten erst begreiflich wird.

Ganz losreiden von dem oskisch-umbrischen Lautwandel m'ochte ich

das lateinisclie f aus 3 jedenfalls nicht gern, obwohl der Yorgang
auch anderwarts auftritt und nicht gerade selten ist, s. Jespersen

Lehrbuch2 85 fg. Dieses f denkt man sich ebenso wie das aus bli

entstandene als bilabial. Damit bin ich einverstanden : bei dem
letzteren, weil es aus einem bilabialen Laut herstammt, bei dem
ersteren, weil die Artikulation eines labialen f der des J> naher

steht als die Artikulation des labiodentalen f und besonders weil

im Inlaut daraus spater ein l entstanden ist so wie aus Ih. Nichts

beweist dagegen fiir die Aussprache die Schreibung eines voraus-

gehenden Nasal mit m, wie Sommer2 192 richtig bemerkt, da ja

ein m selber labiodental sein kann, vgl. Jespersen2 19.

Einen Zusammenhang darf man vielleicht auch zwischen dem

r aus 8 im Lateinischen und Umbrischen suchen. Hier hatten wir

dann einen jener interessanten Falle, wo eine Lautveranderung

auch iiber Sprachgrenzen hinausgreift
,

wie das ja z. B. G-emein-

samkeiten des Danischen mit dem Schleswiger Deutsch lehren. Die

Ahnlichkeit des s und des Zungenspitzen-r zeigt der bei Jespersen2 39

beschriebene Versuch, stimmhaftes z mit starkem Summen festzu-

halten. Die Yerschiebung beruht auf einem Zuriickziehen der

Zungenspitze. Unter die Beispiele fiir s > r darf man wohl auch
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Falle wie tcrreo, dirrvmpo und hordeum aus *ghrzdeiom rechnen, bei

denen man bifiber wohl lieber an Assimilation dachte; mir kommt

diese weniger wahrscbeinlicb vor, weil progressive Assimilation

benacbbarter Konsonanten sonst nur durch l veranlafit wird.

Fur denLautwecbsel 6 ist zubemerken, daB er auf einer zeit-

licben Yerscbiebung beiuht, die Lippenrtmdnng wird erst nach

der Artikulation des Gutturals
,
nicht gleichzeitig mit ihm ausge-

fiihrt. Interessant ist, daB, abgeseben von dieser Yeranderung

sowie von No. 4 und No. 1 alle andern Falle spontanen Laut-

wechsels die Aspiraten oder Spiranten betreffen
;
aucb Fall 9 zahlt

insofern dabin, als das Ergebnis wenigstens ein Spirant ist. Eine

Media oder eine Tenuis wird also ebenso wenig spontan verandert

wie ein Nasal oder ein r.

B. Bedingte.

1.

As similationen alleinstehender Konsonanten und
zweiteiliger Kons onantengr uppen.

Die Anordnung treffe ich bier so, daB die Kontaktwirkungen

den Fernwirkungen vorausgehen. Innerbalb der ersteren lasse icb

die zweiseitigen Beeinflussungen und Ausgleicbungen den einsei-

tigen Assimilationen folgen und ordne im ubrigen nach der Schall-

starke des siegenden Lautes, also : 1) Votale, 2) Halbvokale, 8) r,

4) l, 5) Nasale, 6) Spiranten, 7) YerschluBlaute, die beiden letz-

teren ohne Kiicksicbt auf den Stimmton *).

1. -iio > -o: sors, parum, deus.

2. I wird vor hellem Yokal bell: velim.

3. m wird vor und nacb gerundetem Vokal auBer im Anlaut ge-

rundet: homo, humus.

4. %- im Anlaut vor Yokal > h- : homo.

5. uj) > uf: hibeo.

6. Labiovelar vor nicbt gerundetem Konsonanten > Guttural:

socius, neglego 2
).

7. 4, gi, di > H 3
) : cuikis, maiior, peiior.

1) Bei Einreihung der Labiovelare bin ich bier und im folgenden nicht kon-

sequent verfahren. Als zwei Laute, zn denen sich ja Labiovelare entwickelten,

habe ich sie gezahlt, wenn das u als besonderer Laut dabei eine Rolle gespielt hat.

2) Voransgesetzt wird im folgenden iiberall ein Resultat aus meinem Silben-

buch : daB jede interyokalische zweiteilige Eonsonantengruppe im Urindogerma-
nischen auf zwei Silben verteilt wurde und Position bildete.

3) Eier wie allgemein gilt die Regel. daB im Anlaut statt der Geminata des

Wortinnern kurzer einfacher Eonsonant eintritt, z. B. Jupjnter.
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8. J»>»: Gains [?].

9. mi > wj:

10. ri > j# in der Fuge
:
peiiero.

11. urlat. gu > m anfier hinter n: venio
,
mVis, brevis, torva .

12. mr > hr : brevis.

13. yr-, > r- ; radix, ravus .

14. #r, Nasal + r in der Fuge > rr: arrigo, dirrumpo [?], corrigo,

15. nZ3 rfZ > ZZ : villum, sella .

16. rZ > ZZ : sZeZZa.

17. ZZ > Id
:
poculum .

18. #Z-, %Z-
3

sZ-, ZZ~ > Z- : Zcma, luridns, lubricus
,
ZaZw5.

19. In > ZZ: coZZ?5.

20. Zw, ZcZ > ZZ
;
pallidus, sallo .

21. Z* > ZZ: wZZe.

22. Labial + m > mm : summits.

23. dm, gm > mm [?] : caementim, flamma .

24. Am > wm [?] : segmentum .

25. 5m- > m~: merda .

26. mn > mm in der Fuge : inmortalis .

27. Verschlufilaut vor w > homorganem Nasal : somnus
,
scamnum,

dignus, mercBnnarius, annus .

28. Guttural + w im Anlaut > n- : waZus.

29. sw- > : m#.

30. fe > 55: concussi.

31. Nasal + 5 > dentalem Nasal + 55 : ewsa.

32. Stimmhafter YerschlnBlaut vor s, f > stimmlosem Yerschlufi-

laut : scrips?.

33. /«( > /- :
/oris, amabam.

34. #>s-, 7cs- > s- ; sabulum, seniis.

35. s/, pf, if > ff in der Fuge : difficilis, offerre, afficere.

36. rs > ss in der Fuge
:
possideO.

37. Yerscblufflaut im Stimmton angeglichen an folgenden Yerschlufi-

laut: scnptus.

38. tic > cc, in der Fuge tp > pp : siccus, quippe.

39. pic > cc, Ig und dg > gg in der Fuge : succumbs, suggero, aggero.

40. pt-, hi- > t- : tilia, tunica.

41. Nasal vor Verschlufilant > homorganem Nasal: centum, sinciput.

42. Teilweise Angleichung des m an b, p [?] : imber, tempus.

43. pu > p :
pius, operio.

44. Urit. stimmloser Mundspirant zwischen stimmhaften Lauten

wird stimmhaft : cro, condo.

45. x zwischen Vokalen > h: veho.
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46. h schwindet zwischen Vokalen: bimus.

47. i schwindet zwischen Vokalen: moned.

48. u schwindet zwischen gleichartigen Vokalen : vita.

49. su- > s- vor kurzem Vokal: saltus, sermo.

50. d > ll hinter langem Vokal : bellua.

51. e schwindet unter Ersatzdehnung vor u, l, m, n, d: nidus.

52. Desgleiahen in der Fuge vor i, r, b, g: dlgero.

53. du hinter Lange oder in der Fuge > Ersatzdehnung + m : suavis

;

nn hinter Lange > n: fruniscor.

54. n schwindet unter Dehnung und Nasalierung des vorausge-

henden Yokals vor f, s: mesa.

55. -ue > -o vor Labial und Guttural : socer.

56. Idg. Q'ih und ghu > bh im Anlaut und vor Konsonant
:
formus, ferns

;

lanuv. nebrundines, vgl. lumbncus.

57. tu- > p-, du- > b-
:
paries, bis.

58. Sekundares ms, mt > mps, mpt : sumpsi. sumptus.

59. ri vor t, s, n > er: certus.

60. p-tft> cfi-cp.: qumque.

61. p-b [?] und f Liquida + b > b- (Liquida +) b : bibo, barba.

62. 7c vor Liquida • g > g: Agrigentum, neglego.

63. l‘f >1-1: lilium.

Die Nummern 1—5 zeigen den wegen der Verschiedenheit der

Artikulation und des Klanges seltenen EinfluB der Yokale auf

Konsonanten. Darunter ist nur ein Fall mit volliger Beseitigung

des Konsonanten: Ko. 1; hier steht der Konsonant dem folgenden

Vokal_ so nahe, da6 er mit ihm zusammenfliefien konnte. Eine ge-

wisse Ahnlichkeit hat damit nur der noch deutlicher ins Uritalische

hinaufreichende Fall 4. Wenn % einmal zu einem unserem stimm-

losen h entsprechenden Laut geworden war, was aber nicht genau
festgestellt werden kann, so ist damit gesagt, daB die Zungen-

und Mundartikulation des folgenden Yokals angenommen wurde,

jedoch ohne Stimmton, vgl. Sievers 8

§ 282, 388 fg., Jespersen2 91 fg.,

141; die Stimmbander werden bei h vielmehr auf Hauchstellung

von einander entfernt, s. Jespersen Grundfragen 111 Anm. 1 (Stel-

lung s 2). Wie weit diese Aussprache des anlautenden h in klas-

sischer Zeit in den verschiedenen Kreisen des Yolkes bereits ver-

andert war, mochte ich nicht untersnchen. Ahnlich alt kann
Fall 3 sein, der bereits unter den vokalischen Assimilationen No. 4

und 8 besprochen ist. Jiinger ist wohl 2. Der Vorgang bezieht

sich auf eine vor dem 3. Jahrhundert liegende Zeit. Wie das l

in klassischer Zeit ausgesprochen wurde, lasse ich hier wie oben

S. 236 unerortert, weil mir noch nicht alles geniigend geklart zu
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sein scheint. Auf die phonetischen Grriinde, die zu diesen jiingern
Yeranderiingen gefiihrt haben, liann ich natiirlich erst recht nickt
eingehen und nur ganz im allgemeinen andeuten, daB sie unter
dem Zeichen des Nachlassens der Labialisierung und Grutturalisie-
rung steken. — No. 5 hake ich mit stimmloser Spirans, nicht mit

stimmhafter angesetzt. Damit will ich nur sagen, daB der Vor-
gang allenfalls schon uritalisch sein konnte, eine Entscheidung
treffe ich damit nicht. In der ganzen Erage der Entwicklung von
p zu b, d bin ich noch nicht zu klarer Erkenntnis gekommen.

Mit 6 beginnen die Wirkungen der Konsonanten. Yerlust der
Rundung des Labiovelars habe ich fiir alle nicht gerundeten Kon-
sonanten zusammengefaBt, es handelt sich um i, r, l, n, s, t. Die
Erscheinung ist uritalisch, aber

j linger als No. 56. Derselbe Yor-
gang vor m gehort in die Dissimilation, z. B. bei tormentum.

No. 7—10 zeigen die Schicksale der an i assimilierten Konso-
nanten, die samtlich stimmhaft sind. zi>M ist wohl manchem
verdachtig. Die Begrundung fiir diesen neuerdings von Herbig
IEA 37, 27 fg. angezweifelten Vorgang liefere ich in meinem Buch
iiber Silbenbildung. Hier sei nur so viel bemerkt, daB postvoka-
lisch s vor i schon im Uritalischen wie jeder andre Mundspirant
der lateinischen Abteilung zwischen zwei stimmhaften Lauten hatte

stimmhaft werden miissen. Auch 8 ist angefochten. Ich mochte
hier Juret 35, wenn auch nicht in alien Einzelheiten, beipflichten.

Die von Sommer2 132 erwahnten dreisilbigen Eormen des Namens
Gaius bei Lucilius und Martial diirften wohl bei analogischem Yer-

lust des if auf der alten Lentoform *Gauios mit sonantischem i be-

ruhen, zweisilbiges Gaiius dagegen auf der Allegroform mit i. Das
Yerhalten der verschiedenen Laute dem j gegeniiber ist recht lehr-

reich. Wahrend der in seinem Wesen dem i naher stehende, iibri-

gens auch sonst leicht assimilierbare halbvokalische Labial u dem

i

\

ganz erlegen ist, hat der nasale Labial nur zum Teil dem i

nachgegeben
;
iiber die Senkung des Graumensegels ist i nicht Herr

geworden, nur der artikulatorische Abstand zwischen dem Labial

und dem Spaltlaut i ist gemildert worden. Obwohl Lippenlaute

mouilliert werden konnen z. B. im Russischen, vgl. Jespersen2 130,

wird in den mouillierenden Sprachen diese Artikulation doch meist

vermieden, vgl.SieversPhonetik 5
186, LindrothIE29, 134 fg., Sommer

ASGr XXX, 4, 72 fg. Auch im Latein haben wir es mit einer in

gewisser Beziehung damit verwandten Erscheinung za tun. Der
Vorgang ist allgemeinitalisch, auch keltisch und griechisch, also

gewifi uritalisch, Jacobsohns Annahme einer Dissimilation gegen-

iiber dem Labial u (Quaestiones Plautinae 15Tg., 18 1
) ist kaum
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richtig; hoebstens konnte bier die Dissimilation auch mitgewirkt

haben. — Auch des r mit seiner Zungenspitzenyibration vermoebte

sick das i nicht zu bemacbtigen, pario blieb daher unversehrt. Nur
in der Page, wo der einst wortanslautende Konsonant an Artiku-

lationsscbarfe allgemein verliert, ist das r dem i dock vollig ge-

wicben.

Der verhaltnismafiig grofien Zabl yon Typen mit Angleicbnngen

an i bat it nur einen yereinzelten Fall an die Seite zu stellen.

Das ist auffallend. it mufi also den Konsonanten gegeniiber keine

starke Assimilationskraft gebabt baben, das ist der Scblufi, den

icb daraus ziebe und der sicb noch weiter bestatigen wird. Nur
gu

,
gleicbgfiltig welcber Herkunft, ist zu u geworden. Diese Be-

scbrankung ist verstandlicb
,
da gerade g ebenso wie n mit gebo-

bener Hinterzunge artikuliert wird und wie dieses stimmhaft ist:

der Yerschlufi tritt also niebt erst ein. Wenn qu nicbt dasselbe

Scbicbsal wie gy erlitten hat, so ist klar, dafi it des /c-Lautes wegen
dessen Stimmlosigkeit nicbt Herr werden konnte. Wie weit der

Guttural vor n aucb nacb der Zerlegung des Labioyelars in zwei

Laute nocb mit Eundung gesprocben wurde, konnen wir nicbt

wissen; jedenfalls war, nacb den drei Bucbstaben KC? zu ur~

teilen, bei jedem Guttural ein TJntersebied in der Stellung yor den

verschiedenen Lauten (u
9
a

,
i etc.) vorbanden, der aber scbon aus

dem Urindogermaniscben mitgebracbt sein konnte. Wie scbwacb

die Assimilationskraft des it war, ergibt sicb daraus, dafi binter

n das g blieb. Aucb das v mit umzugestalten
,
war 11 nicbt im-

stande, so blieb aucb g. Unter diesen Umstanden wird die yon

mir KZ 40, 54 fg. NGG 1918, 134 fg. aus yerscbiedenen Grfinden

bekampfte Ansicbt, dafi stimmloser sog. reiner Yelar im Anlaut

yor it gescbwunden sei, nicbt gerade an Wabrscbeinlicbkeit ge-

winnen. Yon seiten der Assimilation ist sie nicht yiel glaubbafter

als der angeblicbe Schwund des stimmlosen Labiovelars qlt vor so-

nantiscbem it in ubi.

Aucb das r bat keine grofien Erfolge gegen seine Nacbbarn

aufzuweisen. Yollig verdraugt bat es imWortinnern keinen Laut.

Nur in der Fuge bat es d und Nasal, vielleicbt aucb sekundares

s. S. 249, ganz beiseite geschoben. Dazu ist es im Anlaut, der fiber-

baupt yiel leichter zur Assimilation neigt, fiber das — scbwacbe—
hier wie yor l (18) vielleicbt stimmlos gewordene (vgl.Sievers 5

§ 531)

u- und fiber das im Klang einem r manchmal nicht fernstebende

% Herr geworden. Heine Bebandlung des Gegenstandes BpbW 1916,

1059 kann ich nicht mekr ganz aufrecbt erhalten. Aucb %r- > hr- > r-

dfirfte nicbt in betracbt kommen; denn %r- > hr- wfirde keine Assi-
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milation . sondern eine spontane Yeranderung sein, erst hr- > r-

ware eine Assimilation. Sommers Vorschlag Krit. Erlaut. 60 fg.

in r- (nnd !-) ans %r (yj) eine Entlehnung aus andern Mnndarten zu

selien
,
kommt mir zn unwahrseheinlieh vor. GleiehmaBig im In-

nnd Anlaut (s. "Wackernagel Glotta 10, 22 fg.) hat r vorausgehen-

dem m durch SchlieBung des Gaumendeckels den nasalen Klang

genommen. Dieser Lautwandel ist zum Teil anch germanisch,

griechisch, altindisch nnd jiinger irisch. DaB er schon nritalisch

war, lafit sich aus Mangel an Beispielen nicht nachweisen.

Ganz anders als die bisher behandelten Laute verhalt sich

der Lateral l, der sich einer ganzen Zahl nicht blofi voransgehender,

sondern auch nachfolgender Laute bemachtigt. In der Haufigkeit

der beharrenden Konsonantenassimilationen steht l ganz einzig da.

Unter den vorgreifenden werden nl, dl schon der uritalischen Zeit

angehoren. Beide Arten der Vollassimilation beseitigen im Inlaut

aufier u nur stimmhafte Dentale. Im Anlaut gesellen sich die

stimmlosen Dentale hinzu, sowie das auch von r in dieser Stellung

besiegte %. DaB s- vor l- (ebenso vor m-, n-) stimmlos war, mochte

ich im Gegensatz zu meiner friiheren Ansicht BphW 1916, 1058

darum glauben, weil auch fl, fr im Anlaut stimmlos geblieben sind,

andrerseits aber auch das stimmlose t im Anlaut vor l geschwunden

ist; auch in andern Sprachen pflegen die Sonore vorausgehende

stimmlose Spiranten nicht stimmhaft zu machen. Die beharrende

Assimilation stammt ebenfalls schon aus dem Uritalischen bei In,

vielleicht auch bei lu, Id. Ja, In > ll kennen auch das Keltische

und Germanische; Gemeinsamkeit dieses Vorgangs ist nicht aus-

geschlossen. Innerhalb des Lateinischen ist dann wohl erst Is ge-

folgt. Die Erbschaft der beharrenden Assimilation aus dem Ur-

italischen hat im Lateinischen keine groBen Eroberungen gemacbt;

nur im Yokalismus ist das etwas anders. Hier zeigt sich ein deut-

licher Gegensatz z. B. zu den modernen germanischen Sprachen,

in denen die beharrenden Angleichungen an der Tagesordnung sind,

vgl. Jespersen2
84, 87, 100, 103, 107, 170, 171, 173, dazu etwa Eranke

Phon. Studien II 44, 45 Anm. 4. — Die Zahl der Assimilationen

an l beleuchtet grell dessen beherrschende Stellung. Es besiegt

Dentale wie Gutturale; denn es ist, wie oben auseinandergesetzt,

nach meiner Yermutung durch die Artikulation der Zungenspitze

selbst dental, durch die der Hinterzunge seit dem Uritalischen

guttural gewesen. Yerglichen mit nir

,

bleibt nur das Sckicksal des

ml merkwiirdig
;
man sollte denken, daB l auf in mindestens dieselbe

Kraft ausiiben konnte wie r
;
aber trotz Reichelt KZ 46, 321 fg. ist

ml > ll zweifelhaft. Ist ml- zu fl- geworden ? Phonetisch wiiBte ich
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einen solchen Lautwandel nicbt gut zu beurteilen: Die SchlieBung

des Gaumendeckels zur Beseitigung des Nasals bedeutete eine Assi-

milation, die Offnung der Stimmbander zur Beseitigung des Stimm-

tons dagegen eine Dissimilation. Klarer ist der Lautwandel ml >
mpl, s. S. 271. Warum blieb dem Lateral dem m gegeniiber die

Kraft versagt, die r batte? Ich denke, das erklart sick nur aus

dem Doppelwesen des l als Dental und Guttural. Damit bekommen
wir aucb eine Erklarung fiir den bisher nicbt besprocbenen Fall 17

tl > Id
;
hier haben wir also eine Halbassimilation

;
fiber die Stimm-

losigkeit des VerschluBlautes konnte l niebt Herr werden.

Aueb die Assimilationen an m (22—26) sind zablreicber als

die an r. Leider lassen sicb nicbt alle Verhaltnisse klar durch-

scbauen. Die Angleicbung von dm im Wortinnern und besonders

die von gm zu mm wird zum Teil bezweifelt und ist ffir gm aueb

von mir BpbW 1916, 128 in Zweifel gezogen worden; icb muB
allerdings gesteben, da6 mir jetzt beides recbt wabrscbeinlicb vor-

kommt, ganz abgeseben davon, daG das allgemeine pbonetiscbe

System sebr ffir die Kichtigkeit dieser Annabme spricht. Denn

wie im Vokalismus die Neigung zur Labialisation deutlicb bervor-

tritt, so wird aueb im Konsonantismus vermutlieb der labiale Laut

fiber den dentalen ein gewisses TJbergewicht baben. Yermag das

dentale n nacb 27 den vorausgebenden Verschlufilaut in den homor-

ganen Nasal zu verwandeln, so pafit es sebr gut, wenn d und g
im Gegensatz dazu ganz in dem labialen Nasal aufgeben. Das
deutlicbe Verbalten vor dem — schwacheren — n bestimmt micb

aueb dazu, den Lautwandel von Jan zu vm ffir recht wabrscbein-

licb zu balten, da ja sebon Jen zu ®w wurde. Bei dem e von seg-

mentum statt i wird es sicb dann um eine Analogiebildung bandeln.

Ins Uritaliscbe binauf gebt No. 22, vielleicbt aueb 23. Nicbt mit

in meine Liste aufgenommen babe ich die von manchen Seiten ffir

riebtig gebaltene bebarrende Assimilation von mn zu mm und spa-

tere Vereinfachung der Gemmata zu m in subUmis. Da mn binter

Kfirze ganz glatt ertragen wird, vgl. contemno kommt mir jene

im Lateiniscben an sich seltene Art der Lautgestaltung nicbt ganz
geheuer vor; binter der Lange war die Artikulation des m eber

sehwacber als starker, s. S. 260. Ob die Yereinfacbung in derartigen

Fallen etwa sebon indogermanisch ist, will ich nicbt untersueben.

Aber ganz einerlei, wie man sicb bierbei entscheidet, jedenfalls muS
man einen Unterschied zwischen dem Yerbalten von m und n in

der Assimilationskraft zugeben. Zweifelhaft ersebeint mir, daB man
bierbin aueb Schreibungen mit m vor d, t, s. Seelmann Aussprache

276, wie quamta reebnen darf
;
lieber wtirde icb darin die im Gegen-
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satz zu der Yorgeschichte des Lateins schwache Artikulation des

Dentals im klassisch- lateinischen Silben- (und Wort-)auslaut er-

blicken.

Eine Lautgruppe nm gibt es im Lateinischen nicht, dagegen
ist nm vorhanden. Zumeist steckt in mn labialer Yerschlufilaut + n

,

sowie wn regelmafiig gutturalen Yerschlufilaut + n enthalt. Darliber

geht die Assimilation nicht hinaus. Es wird nnr das Gaumensegel
friihzeitig heruntergelassen, die sonstige Stellung des Konsonanten
vor n bleibt bewahrt. Das ist anch der Fall bei dn

,
tn > nn. DaB

iiberhaupt so leicht der Yerschlufilaut vor homorganem Nasal seinen

Charakter als reiner Mundlaut verliert, sowohl vor m wie vor n
und nicht nur im Lateinischen, hangt damit zusammen, dafi beim

Ubergang zum Nasal der Yerschlufi bestehen bleibt und nur durch

Senkung des Gaumensegels die kaum vernehmbare Nasalexplosiva

hervorgebracht wird, s. z, B. Jespersen Grundfragen 113 fg. Wenn
vor dem labialen m die normale Assimilation vollstandiger zu sein

scheint als vor dem dentalen n, so kann das bei dm damit zu-

sammenhangen, dafi bei Aufeinanderfolge Mundverschlufilaut + Mund-

oder Nasenverschlufilaut die Explosion des vorausgehenden Ver-

schlufilautes absolut anhorbar ist, falls, wie es oft geschieht, der

zweite Yerschlufi schon gebildet wird, solange der erste noch an-

halt, und wenn dabei der zweite Yerschlufi weiter vorne liegt als

der erste, s. Jespersen2 167. In der Yerbindung Guttural + Nasal

liegt bei n wie bei m (gn > wn, gm > mm) der zweite Verschlufi

weiter vom. Die vollige Assimilation bei gm wird also die IJberlegen-

heit der Labiale zeigen. — Nur im Anlaut hat auch n sich vollig

gegen den Guttural durchgesetzt. Die Orthographie weist zur

Zeit Ciceros noch in einigen Fallen auf einen alteren Sprach-

zustand bin. Sommer 234 fg. scheint zu meinen, dafi erst im 2.

Jahrhundert v. Chr. der Mundverschlufilaut g im Anlaut vor n

aufgegeben wurde. Eine solche Annahme wiirde ich nicht fur

richtig halten konnen; denn sie wiirde voraussetzen ,
dafi sich im

Anlaut die Assimilation zum homorganen Nasal spater vollzog als

im Inlaut. Das ware sehr auffallig, da sonst gerade der Anlaut

sehr wenig standhaft ist. Es hindert auch gar nichts, in dem ge~.

schriebenen g ,
bez. C des Anlauts ein Zeichen fur % zu erblicken,

Wenn fur unsre Zunge ein anlautendes n vor w, ohne Silbentrager

zu werden, zwar sehr unbequem ist, braucht das nicht auch fur

den Homer so gewesen zu sein. Den gutturalen Nasal mit Gamma
(C) zu schreiben, konnte er von den Griechen gelernt haben; dafi

er spater wie bei dem stimmhaften Yerschlufilaut einen Abstrich

anfiigte (C
v), lafit sich begreifen, da auch n stimmhaft war. Ur-
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italisch ist von den Angleichungen an n aufier Labial -f-rc auch dn
7

wahrend dasUmbriscbe imAnlaut ebenfalls den Guttural vor n ab~

stofit.

Unter den Assimilationen an die Spiranten ragt — abgesehen

von der sogar seit urindogermaniscber Zeit geltenden No. 32 —
eine, No. 30, in besonders bohes Alter binauf. Sie ist uritaliscb,

aber vermutlieb nicbt unabhangig von demselben Yorgang im Kel-

tiscben und Germaniscben eingetreten. Diese so friibzeitige An-

gleicbung wird verstandlich, wenn man bedenkt, dafi bei VerscbluB-

laut vor homorganem Spiranten derVerschlufi nicbt geandert wird,

also im Falle der Stimmlosigkeit nur die Implosiva ausgefuhrt wird

und borbar ist. Nur im Anlaut scbwindet aucb der Labial und

Guttural vor s, gewifi desbalb, weil der anlautende Verseblufilaut

nur die Losung des Yerscblusses boren lafit. In der Euge bleibt

liS (ebenso wie ps). Das ist bemerkenswert gegeniiber der Assi-

milation (nicbt nur vonpf — hf bommt nicbt vor — sondern aucb)

von tf. Bei Jc$ wie bei if liegt der Spirant weiter vorn als der

Verseblufilaut, der Verseblufilaut lafit daber in beiden Fallen gern nur

die Implosion vernebmen. Gleichwohl werden die Gruppen nicbt

gleicbmafiig bebandelt: die Vorgescbiebte des Lateiuischen bat eben

eine Vorliebe fur Artikulation der Lippe. Beacbtung verdienen

ferner aufier dem sebon oben S. 247 erorterten Fall 31 die be-

barrende wiederum uritaliscbe Assimilation fu- mit volliger TJnter-

driickung des n (vielleicbt darf man vermuten, dafi u zunaebst

seine Stimmhaftigkeit inAnlebnung an das stimmlose f aufgegeben

batte) und die Anpassung des r in der Fuge an das folgende s
1
).

Der Fall bestatigt also die sebon oben S. 254 fg. gewonnene Einsicht,

dafi r keine starke Position bat. Aucb r wird wobl erst stimmlos

geworden sein. Fiir die Behandlung fu im Wortinnern (aus den

Zeiten vor Eintritt des Lautgesetzes 44) feblt uns ein Beispiel.

Bei dem boberen Alter, das man bei Stinimlosigkeit des Spi-

ranten ansetzen miifite, ware Verteilung der beiden Konsonanten

auf zwei Silben und Assimilation zu jf)
wie im Oskiscb-Umbriscben

wobl denkbar; von dieser Seite aus also stande einer Erklarung

von offa aus *odhua niebts im Wege. Gleichwobl moehte icb auf

diese Etymologic verziebten.

Den Best der einseitigen Assimilationen liefern die Verscblufi-

laute. Darunter gilt 37 (ebenso wie oben 32) ununterbroeben seit

dem TJrindogermaniscben. Wie weit das bei 41 fiir den gutturalen

1) Dafi der Fall 36 mit der Fuge an sich niebts zu tun bat, beweist aufier

rsk, rst besonders rt
st> ss

,

s. unten S. 282 fg.
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und labialen YerschluBlaut ebenso ist, Iasse ich ununtersuckt. Meine

Zweifel habe ich schon angemeldet. Verstandlich ware das Naeh-

hinken der dentaleu Assimilation in alten Zeiten allerdings sehr

wohl, weil — nicht nur im Lateiniscken — sondern mehr oder

weniger allgemein die Dentate weniger leicht assimilieren, als daB

sie assimiliert werden, vgl. Sievers 5
§ 772. 1st der Fall 41 viel-

leicht auch nicht urindogermanisck, so ist er doch uritalisch, unter

Umstanden anch gemeinsam italisch-keltisch-germanisch; uritalisch

ist auch 38. Letzteres ist wegen tic interessant, Infolge leicht

eintretenden Schwindens der Explosion des 1c in Id s. oben S. 258

sollte Jet leichter zu it werden als tic zu Ich] und doch ist es um-

gekehrt: Id bleibt unangetastet und weicht nur im Anlaut einem

t~. Der Guttural war also starker als der Dental. Die starke

Position des ersteren beweist auch No. 39. Wenn sick aus diesen

Yerhaltnissen fast eine Sehwache fiir den Labial ergibt, so ist

nicht zu yergessen, dafi die Lautfolge tp
y
db

,
Jcp

,
gb im Drindoger-

manischen liberhaupt nicht vorlag. 42 bezieht sich auf die oben

S. 246 besprochenen Yerhaltnisse. In 43 haben wir dieselbe viel-

leicht uritaiiseke beharrende Assimilation wie in 33. v. Planta

I, 191 erwartet im Oskisch-TJmbrischen pp als Ergebnis des Inlauts.

Mangel an Beispielen muB die Frage offen lassen. Es ware aber

wohl denkbar, zumal in Hinsicht auf umbr. suboco, daft der oskisck-

umbrische Teil des TJritalischen in der Verlegung der Silbengrenze

yor labialem und gutturalem VersckluBlaut + u mit dem latei-

nischen Teil zusammengegangen war 1
). Dann ware uritalisch nur

p das Resultat aus pyc geworden. Gerade die Veranderung der

Silbengrenze erklart ja, wie es moglick war, dafi der stimmhafte

Halbvokal n wohl erst stimmlos werden und in dem vorausge-

henden p aufgehen konnte. Ebenso wie im Anlaut yor Z, r (bei

m
}
n nicht belegt), so mufite auch kier n in seiner Artikulation

stark zuriicktreten
,

wollte es nicht Silbentrager werden. Was
Wunder, daB es ein Raub seiner Nachbarn wurde!

Die folgenden Beispiele (44—54) zeigen die Einwirkung der

beiden flankierenden Laute auf das Mittelstiick. Man konnte a

priori vermuten, daB der Doppelangriff besonders viel zur Strecke

bringen mliBte. Bei besserer tlberlegung wird man sich sagen,

daB ein derartiges Resultat wohl bei den mehrteiligen Konsonanten-

gruppen erwartet werden kann, hier aber doch nicht in demselben

TTmfang. Denn der eine einwirkendeLaut wenigstens muB hier regel-

1) Wenn im Umbrischen das u nnr wegen des vorausgelienden b geschwunden

sein sollte, fallt suboco als Beispiel fur ue > o s. oben S. 237.
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mafiig ein Vokal sein, und die Artikulation und der Klang des

Yokals weichen meist zu sehr von beiden Eigenschaf'ten eines Kon-

sonanten ab, ran den Yokal geniigend zur Geltung zu bringen.

So linden wir die Wirkung zweier Yokale nur auf die beiden

Halbvokale, dazu auf die zwei verschiedenen Arten von Spiranten.

Bei 44 liegt wenigstens zran Teil ein uritaliscbes Lautgesetz vor,

vgl. oben S. 249. Bei %> h haben wir in der mit sogenannten

Drucksilben gesprochenen Spracbe TJmwandlung der Zungen- nnd

Lippenstellung in die des folgenden Yokals anzunehmen. Ball 46

fafit Sommer Krit. Erlauterungen S. 55 ganz ricbtig als ein Stimm-

haftwerden des stimmlosen h anf. Es ist nnr die Frage, ob anch

im Anlaut der Yorgang genan derselbe war. Ich babe daher

darauf verzichtet, den Scbwund des h nnter die einseitigen Assi-

milationen aufzunebmen.

Interessant ist das verscbiedene Yerbalten von i nnd u zwiscben

Vokalen. i ist allgemein scbon im Uritaliscben gescbwunden, da-

gegen u bat sicb langer gebalten nnd ist anch spater nnr dem

gemeinsamen Anstnrm zweier gleieher Yokale erlegen. Sehr be-

greiflich, batte docb der Yorfabre des klassiscben Homers groBere

Yorliebe fiir die gerundeten Hinterzungenlante als fur die pala-

talen Spaltlaute. Scbwach artiknliert wnrde u ja ancb nnr, wo
das wegen seines konsonantiscben Wesens nicht anders anging.

Nur dort wnrde es im allgemeinen besiegt.

Eine gewisse Sckwierigkeit birgt Fall 49 in sich. Haben bier

wirklicb das s und der folgende Yokal gemeinsame Arbeit getan?

Nun, das s bat jedenfalls nicbt allein gewirkt, das beweist die Be-

schrankung anf den kurzen Yokal ganz deutlich. Yor kurzem

Yokal war fiir das konsonantiscbe u zu wenigBlatz in der kurzen

Silbe; vor langem Yokal konnte es sicb eher einrichten. War
aber ancb die Mitwirkung des s notwendig ? Scbwand etwa u nnr,

weil es an zweiter Stelle der Silbe stand? Yielleicbt gab es ja

damals y an zweiter Stelle der Silbe sonst nur noch hinter Gut-

tural, an dem es wegen seiner Hinterzungenartikulation einen ge-

wissen Halt batte. Oder bat man es so aufzufassen, daB sicb das

stimmlose vernehmbare s auf Kosten des y, das es erst stimmlos

macbte, dnrchsetzte?

In gewisser Beziehung ein Gegenstiick zn 49 ist 50, wo ein

Spirant einem Sonorlaut erliegt, der sicb aber nnr mit Hilfe eines.

Vokals durchsetzen kann, und zwar eines vorausgebenden nnd langen.

IJber das g wird auBer i kein Konsonant Herr, nur das assimilations-

starke l bekommt das nocb fertig. Aber es braucht dazu fremde

Hiilfe: den vorausgebenden langen Yokal. Der Konsonant in Stel-
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lung hinter langem Vokal ist schwacher als hinter kurzem, und
zwar in doppelter Hinsichtj erstens wird der Konsonant hinter
langem Vokal geringere Lautdauer haben, vgl. Jespersen2

187, wo
E. A. Meyers Ergebnisse fiir das Engliscbe angefiihrt werden, die
seitdem durch Messungen in andern Sprachen als relativ allgem ein-
giiltig erkannt worden sind. Zweitens hat sich auch feststellen

lassen, dad ein Konsonant nach gespanntem (langem) Vokal z. B.
im Deutschen weniger energisch gebildet wird als nach unge-
spanntem (kurzem), vgl. die Untersuchungen E. A. Meyers Die
Neueren Sprachen 21, 65 fg. und 14Bfg. Ich glaube, man wird —
ohne die komplizierten Verhaltnisse der Spannung im ubrigen zu
beruhren — einen Teil davon aufs Lateinische anwenden und sagen
durfen, dafi auch bier nach langem Vokal ein Konsonant derselben

Silbe weniger energisch artikuliert wurde als nach kurzem.
Auch die sogenannte Ersatzdehnung, die in 61—64 behandelt

wird, gehort zu den Assimilationen, wenn sie auch von den Sprach-
forschern bisher nicht gerade so angesehen worden ist. Bei jeder

Ersatzdehnung erliegt ein Dental: die Artikulation der Zungen-
spitze bez. des Zungenblattes wird also aufgegeben. Beseitigt

werden dabei nur stimmhafte Konsonanten. Denn nur, weil der

vorausgehende Vokal in der Stimmhaftigkeit ein Element von
gleicher Art in sich enthalt, ist es ihm vermittelst des hinter dem
beseitigten Laute stehenden Konsonanten moglich, seine Herr-

schaft auszudehnen. Die Eigenschaften des letzteren miissen daher

auch in gewisser Beziehung zu denen des ersten Konsonanten
stehen. z und d verlangen vom folgenden Konsonanten als erstes

ebenfalls Stimmhaftigkeit. Schwierigkeit macht die Entscheidung,

ob z auch vor n im Wortinnern mit Ersatzdehnung fallt, wie es

Sommer2 226 annimmt. Lassen wir vorlaufig einmal diese Ersatz-

dehnung gelten. Zu beachten wird nun sein, dad abgesehen von

sg die Falle in der Euge nur darum im Wortinnern nicht belegt

sein konnten, weil die vorauszusetzenden Lautgruppen nicht oder

damals nicht mehr vorhanden waren. Lafit man zu. srn beiseite,

dann werden- die phonetischen Bedingungen eher geklart. In dem
Eall l, n, d liegt dabei, wie ich meine, ein Dissimilationsakt vor.

Ahnlieh wie l in cavilla aus *calvilla dissimilatorisch schwindet, so

ist das hier der Fall mit dem z vor Dental. Schopf seheint mir

den Vorgang des Femdissimilationsschwundes richtig zu erklaren,

wenn er glaubt, dafi der Sprechende unbewufit das Grefubl habe,

mit der einmaligen Artikulation alles vollstandig gesprochen zu

haben. Die dem z zukommende Zeit wird von dem Vokal noch

ausgefullt, und dann eilt der Sprechende gleich zu der dem z nahe

Kgl. Oes. d. Wiss. NachricMen. Phil. -hisi, Klasse. 1919. Heft 3. 18
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verwandten Artikulation des Dentals l, n, d. Wenn aueli bei m
dasselbe Platz gegriffen hat, so kann ebenfalls eine gewisse Dissi-

milation beteiligt sein. Ich stelle folgendes der Erwagung anheim.

Es wird vielleicht gut sein, sich der Tatsache zn erinnern,* dafi

wir auf romischem Boden das in klassischer Zeit mit Ersatzdeh-

nung geschwundene z altlateinisch vor keinem andern Konsonanten

als vor m noch belegt linden, z. B. in cosmis der Duenosinschrift.

Ich schliefie daraus, dafi z vor in spater geschwunden ist als vor

l, n, d. Das sckeint mir sehr begreiflich. Anf den Dental z haben

die Dentale l, n, d natiirlich friiher gewirkt als das labiale m. Nur
darf man nicht vergessen, dafi a in jiingerer Zeit spontan in r

uberging
,

d. h.
,

dafi die mit der Zungenspitze oder dem Zungen-

blatt gebildete Rille (s. Jespersen3
132) einer etwas grofieren Off-

nung wich. Da die Hinterzunge bei z wie bei m in Ruhestellung

ist, nahert sich also die Gesamtartikulation der Zunge beim Tiber

-

gang von z zu r, ehe die Muskelmasse dem Gaumen genahert und die

Zungenspitze verdiinnt wird (Jespersen2
138), fiir eine Zeit der des

m, d. h. der Ruhelage, aber ohne sie zn erreichen. Diese tlber-

gangsstellung des z zum r konnte unter Ilmstanden dem m seinen

dissimilatorischen Eingriff erleichtert haben. Leider lassen, um
dies zu veranschaulichen, die bei Panconcelli-Calzia Einfiihrung in

die angewandte Phonetik gegebenen Eiguren 46, 61, 66 fiirVorder-

und besonders Hinterzunge einen imstich. — Eiir zu im Wort-
innern ist pruma das einzige Beispiel. Ist auch hier dissimiliert

worden, so dafi zunachst Ersatzdehnung entstand: *pruzy,ina > pru-

utna ? In diesem Pall miifite erst die Ahnlichkeit der Hinter-

zungenstellung des u und des in r iibergehenden z gewirkt haben.

Bei g ist die Hinterzunge noch starker gehoben, deshalb blieb

eg > rg unbehelligt. — In der Puge liegt die Sache anders, hier

war die Artikulation jedes z so geschwacht, dafi aus diesem

Grunde Ersatzdehnung vor jedem stimmhaften Konsonanten mog-
lich wurde.

Eine besondere Bewandtnis hat es mit 53. Darum, dafi d vor
u geschwunden ist, kommt man nicht herum. Warum wurde du
nicht behandelt wie in bonus ? Antwort: Weil die Silbengrenze

nicht vor d lag. Und wie konnte das folgende u das vorausgehende
d dazu bringen, sich dem Yokal zu unterwerfen? Ich finde dafiir

keine Erklarung, wenn nicht d besonders geschwacht war. Das
aber war es einmal in der Puge und zweitens hinter langem Vokal.

Mit aller Reserve mochte ich folgende Vermutung zur Diskussion

stellen. Hinter kurzem Yokal wiirde das Wortinnere zunachst

wohl ungeschoren geblieben sein. Yielleicht erst unter der Yor-
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aussetzung
,
daB ad- vor mit u- beginnende Worter als a- hatte

vorausgeschickt werden miissen, wird verstandlich
,
warum wir

klassisch regelmaBig advehd, adversarius lesen. Wenn aber ad zu d-

geworden war, lieB sich ad- von als-, das in dieser Stellung eben-
falls a- ergeben hatte, nicht mehr nnterscheiden. Sommers Bemer-
knngen2 264 iiber die Restitution des ad lassen die Dinge nicht
ganz klar erkennen. Nur vor u, i wird immer ad restituiert, vor
andern Lauten nicht durchweg. Sehr begreiflich: ad} ergab a}} —
ebenso wie dbs}- ! Wenn diese Auffassung richtig ist, wird also

auch in sudvis das d mit Ersatzdehnung geschwunden sein. Vor-
aussetzung fur einen Teil dieser Hypothese ist, daB aruorsum nicht
die lautgesetzliche Fortsetzung der Verbindung du in der Fuge
enthalt, sondern nur analogisch wieder hergestelltes du. Dafiir

scheint mir aber der Umstand zu sprechen, daB dieses r fur d
nicht nur vor u-

,

sondern auch vor stimmlosem f erscheint, vor
dem ein stimmhaftes d nur analogisch und nur kurze Zeit moglich
war. Phonetisch ist mir der Ersatz des d durch r vor Labial

oder in labialer Umgebung (Sommer2
177) trotz Sommers Darle-

gung Krit. Erlaut. 66 noch nicht klar. Hat man auch fur f usw.

Hebung der Hinterzunge anzunehmen, so daB dann r statt d eine

Art Assimilation darstellen wilrde? — Ist meine Yermutung richtig,

dann wiirde vor u erst a- durch ad- und spater wieder ar- durch

ad- ersetzt sein. — Parallel dem du konnte hinter Lange auch

» n- zu n geworden sein, wenn nicht etwa Assimilation zu nn und
Yereinfachung zu n vorliegt.

Bei 54 erhebt sich die Frage, warum n nur vor den Spiranten,

nicht aber auch vor den VerschluBlauten d, t unter Dehnung und

FTasalierung des vorausgehenden Yokals scbwindet. Nun, das ge-

schieht offenbar deswegen, weil d, t den VerschluB an derselben

Stelle haben wie n und dadurch das n vor dem Yordringen des

Yokals schiitzen, andrerseits aber, weil d, t eben nur VerschluB-

laute sind und darum nicht soviel Kraft haben wie die Spiranten.

Letztere sind nun ebenfalls noch nicht stark genug, um den Nasal

aufzusaugen, so tritt wieder das Gregenspiel ein, es wird dissimi-

liert: Die YerschluBstellung wahrend der Senkung des Q-aumen-

segels wird aufgehoben. Ahnliche Beschrankungen der Ersatz-

dehnung gibt es auch anderwarts vielfach, so im G-riechischen bei

n vor s, im Gerrnanischen bei n vor % usw.

In No. 55—58 haben wir gegenseitige Beeinflussungen von

zwei Lauten vor uns. Das Ergebnis ist in alien vier Fallen die

Scbaffung eines labialen Lautes. No. 55 ist schon bei den Yokalen

behandelt, muB aber hier noch einmal aufgefiihrt werden. Galt es

18*
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da die Ausgleicbung von Konsonant mitVokal, so haben wir es bei

56—57 mit Ausgleicbung zweier Konsonanten zu tun. Dabei bitte

icb den Ansdrnek ‘Ausgleicbung zweier Konsonanten’ nicbt anf die

Goldwage zu legen
;
denn fur g"h stimmt er vielleicbt nicbt genau.

War wirklich g“ft erst zu gyd geworden? Aber gleicbgiltig ! Der

Yorgang ist dann eben nur ein Ausgleicb von Artikulationen. Der

Lautwandel 56 konnte uritaliscb sein — unter der Yoraussetzung,

dab nur das Latiniscb-Faliskiscbe diese Bescbrankung kannte, wab-

xend im Oskiscb-TJmbriscben alle Labiovelare zuxn Labial ausge-

glicben wurden; in diesem Teil des Uritaliscben ware vielleicbt

dann der Ausgangspunkt der Lautbewegung zu sucben. Die Sonder-

bebandlung der Media aspirata, und zwar in dieser Stellung, ware

leicbt begreiflich. Aspiration und zugleicb Labialisation des Gut-

turals oder des Gutturals mit Labial ist nicht leicbt zu artiku-

lieren; es verlangt zuviel verscbiedenerlei Artikulationen neben-

nnd hintereinander. Am scbwierigsten wird diese Vielseitigkeit

unmittelbar aus der Rubelage (vgl. das ungerundete m in munus,

s. Yokal. Dissimilation 5 und unten Fall 11, 12) oder dann, wenn

sieb nocb ein Konsonant anschliebt, zu erreicben sein 1
). Im Kel-

tiscben bat man sicb, wie ich GGA 1918, 356, vermutet babe, dabei

derart gebolfen, dafi man die Labialisation friikzeitig aufgab, so daft

sicb das spater zum Labial ausgleicbende Britanniscbe auf die

Seite des Irischen geworfen bat. Im Italiscben wiirde, wenn mein

Yorschlag recbt bat, umgekebrt das Lateiniscbe auf die Seite des

zum Labial ausgleichenden Sabelliscben getreten sein. Icb babe

den Eindruck, dafi sich diese Auffassungen des Italiscben und Kel-

tiscben gegenseitig in der Wabrscbeinlicbkeit ein wenig stiitzen.

Zusammengeboren tu- und dn- (57), In beiden Fallen bleibt

vom ersten Konsonanten der Yerscblufilaut, vom zweiten der Labial.

Bei tu- > p-, woran icb trotz Juret 67 festbalten mocbte, bat inicb

fruher ebenso wie bei den unter 33, 43 und 49 bebandelten Yer-

iinderungen gewundert, dab im Ergebnis ein stimmloser Laut beraus-

kommt. Icb denke, dafi sicb das aus der Stellung des u als zweiter

Konsonant der Silbe erklart. Darum vermag aucb bier im Gegen-

satz zu dem Verbalten in der Gruppe tip- (s. unten S. 280) das u

in der gegenseitigen Angleicbung seine Stimmbaftigkeit
,

falls es

die iiberbaupt nocb besab, nicbt durcbzusetzen. Die geringe An-

il Hier liegt doch wohl uberall dieselbe Erscheinuug vor, die anlautende

Konsonanten leicht zu Gleitlauten macht, wie Sweet A handbook of phonetics 62 fg.

im Vorubergehen bemerkt; daran diirfte die kritische Bemerkung von Sievers5

§ 510 nichts andern.
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passungskraft des u an zweiter Silbenstelle offenbart sick unter

anderem auck in der Jngend des Vorgangs du- > b sowie darin,

daB imlnlaut bei ciu (Pall 53) der vorausgehende Vokal die Haupt-

kraft znr Assimilation kergeben, muBte. Wenn die Assimilation

yon tu- > p mir im Anlaut erfolgt, so ist daran zu erinnern, daB

das eine ganz ahnliche Ersckeinnng wie bei g'ih, ghu isfc und daB nock

in einer ganzen Zahl yon Fallen eine Konsonantengruppe im An-

laut erleicktert ist, die im Inlaut, auf zwei Silben yerteilt, ertragen

werden kann. Sckwer festzustellen diirfte sein, ob bei lumbus aus

Hondliuos das dh zn f wurde vor dem konsonantiscben v, wie in

jubeu kinter dem sonantiscben u und dann fu > f > b eintrat nack

No. 33 oder ob dh erst d ergab und dann du im Silbenanlaut wie

in bis zu b assimiliert wurde.

Zur gegenseitigen Ausgleichung rechne icb aucb sekundares ms,

mt > nips, mpt. Ehe die Artikulation des s und t vollzogen wird,

hebt sich die Gaumenklappe und verschlieBt dem Exspirationsstrom

den Austritt durch die Nase, das bedeutet eine Annaherung an

die Mundlaute s, t, aber die Lippen- und Zungenstellung des Yer-

scbluBlauts m wird beibehalten; so entstebt zwiscben m und s, t

die Artikulation eines unyollstandigen p, ygl. dazu besonders

Jespersen2 177.

Zum ScbluB erortere ich die Pernwirkungen, darunter zuerst

die Metathesis 59. Umgestellt wird nickt etwa anlautendes ri vor

den Dentalen, oder genauer gesagt, Postdentalen t, s, n, sondem

nur das binter einem Konsonanten stebende
;
mit ri anlautende

Worter waren nicbt ins Lateiniscbe gekommen. Erst die gegebene

Einsckrankung lafit den Yorgang yerstehen. Wir saben vielfack,

daB u an zweiter Silbenstelle dem E.omer gewisse Scbwierigkeiten

macbte; das war bis zu einem gewissen Grade bei dem Zitterlaut

r ebenso. Nun vertrug sick aber i, wie aus den Mittelsilben her-

vorgekt, vgl. cineris, mit einem r scklecbt, ebenso wie das mit

einem u der Fall war. Aber nur fur die erste Scbwierigkeit war

eine Auskilfe moglick. Dureb Umstellung des r vor die an abn-

licher Stelle artikulierten t, s, n ergab sich eine becpieme Polge

von Dentalen. DaB bei Gelegenheit des TJmbaus der Silbe auck

das i dem bequemeren e Platz macken mufite, ist, wie oben unter

den Yokalen erortert, nur zu natiirlieh.

tiber die Pernassimilationen ist nickt viel zu sagen. Bemerkens-

wert scheint mir, daB bloB gerundete und Hinterzungen-Laute, also

die starksten Positionen, beteiligt sind. Uritalisck ist nur 60,

vermutlick sogar italokeltisch. Bebarrende Assimilation hat ledig-

lich das in den Angleichungen besonders hervortretende 1 auszu-
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iiben verstanden. Bei 62 ist die Nachbarschaft der stimmhaften

Liquida als wichtiger Nebenumstand bislier iibersehen worden.

Uberblickt man die Gesamtheit der Assimilationen, so fallt

im Gegensatz zum Vokalismus die Haufigkeit der uritalischen Falle

auf. Dahin gehoren 1 (?), 3, 4, 6(?j, 6, 9, 12(?), 13 (?), 16, 17, 18 (teil-

weise!), 19, 20(?), 22, 23 (?), 27 (teilweise), 30, 32, 33, 37, 38, 41,

43 (?), 44 (teilweise), 46, 46 (?), 47, 56 (?), 60. Dabei ist es so, daB,

wenn man die einzelnen Nummern je nack den siegenden Lauten

zn Gruppen vereinigt, fast jede Grnppe Uritalisches enthalt. Aus-

genommen sind der vereinzelte Fall 11, die Ersatzdehnung, die

Metathesis und die einzeln stehenden Fernassimilationen. Fiir die

meisten Sorten hat das Uritalische gewissermaBen schon dieWege
geebnet, das Lateinische ist auf diesen Wegen bloB gefolgt. Am
radikalsten war das Uritalische bei den Angleichungen an l voran-

gegangen, und zwar auch mit den beharrenden Assimilationen

[19, 20?], die iiberhaupt das Uritalische, vgl. 33, 43, verhaltnis-

maBig mehr kennzeichnen als das Lateinische, das fiir rein konso-

nantische Kontaktassimilation auBer Is keinen neuen Fall dazu

geschaffen hat, an andern aber auch nur 3 und 63, wahrend
das Oskisch-Umbrische jener Eichtung z. B. in nd > nn treuer ge-

blieben ist.

Koch ein andrer Gegensatz zum Yokalismus mufi auffallen.

Dort war keinesfalls die Schallfiille des siegenden Lautes irgendwie

bestimmend. Hier ist das bis zu einem gewissen Grade entschieden

anders. Denn in den meisten Fallen ist der siegende Laut dem
besiegten an Schallfiille iiberlegen, viel seltner (am hanfigsten im
letzten Drittel meiner Liste: bei Yerschlufilaut als iiberwalti-

gendem Laut) ebenbiirtig, nur ganz vereinzelt unterlegen. In

letztere Bubrik sind natiirlich nicht etwa ur-, y,l- zu stellen, die

vielmehr zu den ersteren gehoren; wohl aber z. B. fy-, pu- und
manche Falle der Halbassimilation wie 31, Teile von 37, 41, 42.

Aber auch bei der konsonantischen Assimilation gibt die Schall-

fiille keineswegs allein den Ausschlag; ist es doch nicht so, daB
der schallreichste Laut sich die meisten Konsonanten assimilierte.

Gerade y und r lehren das ja ganz deutlich. Den Ausschlag
gibt schlieBlich erst die Ahnlichkeit der Artikulation. Dagegen
Ahnlichkeit des Klanges kann hochstens in Ausnahmefallen als

einzige Bedingung angesehen werden. Die Mehrzahl der zwei
Teile der assimilierten Konsonantengruppen sind dem Klange nach
unmoglich miteinander zu verwechseln, wie das andrerseits bei l

und y wohl geschehen mag. Demnach ergibt sich deutlich, urn von
sprachbistorischer Seite an die von Jespersen Grundfragen 72 fg.
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aufgeworfenenen JFragen anzukniipfen, daB die Yeranderungen, die

durch Konsonantenassimilationen in der Yorgeschichte des Latei-
nischen hervorgerufen sind, in erster Linie auf nngenanes Sprechen,
nicht anf ungenaues Horen zuriickzufiihren sind.

DaB die erste Yoraussetzung fiir diesen Lautwandel die Ahn-
lichkeit der Artikulation der betreffenden Laute ist, kann man
trotz des zeitlicken Unterschieds der Assimilationen am bequemsten
feststellen durcb einen Yergleicb auf den beigegebenen Ubersichten
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fiir die einseitige Assimilation der Konsonanten an Konsonanten,

wobei die im Lateiniscben aus Media aspirata entstandenen Laute

mit den urindogermaniscben der Einfachkeit kalber auf gleicbe

Stufe gesetzt werden mogen.
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Der Raummangel Mndert mich, die ganze Entwieklung des

lateinischen Lautsystems ausfiihrlich in seinen Einzelheiten in Uber-

sichten zu geben, bei denen dann auch die uberhaupt nicht vor-

handen gewesenen Lautverbindungen mit beriicksichtigt sein miifiten.

Aber auch diese verkiirzte Ubersicht fafit schon lebrreicb die

gewonnenen Resultate zusammen, die durch Hinznfiigung der im

Wortinnern erhaltenen Konsonantengruppen erganzt werden. Die

Klammern bedeuten dabei, dafi die betreffenden Yerbindungen durch

Yerlegung der Silbengrenze
,

bez. durch Einschubvokal einer wei-

tern Veranderung entriickt waren. Wie sich auch diese positiv

und negativ verwenden lassen, mag unerortert bleiben, wie ich

uberhaupt auf eine noch starkere Ausbeutung vorlaufig lieber ver-

zichte. Es sollen ein paar Bemerkungen geniigen. Deutlich tritt

die Kraft der mit Lippenrundung gesprochenen Laute l, m, f, p
in der Haufigkeit des Siegens, in der Seltenheit des Unterliegens und

in der Zahl und Art der vor ihnen erhaltenen Konsonanten aus

der tibersicht hervor. Wenn b zurucktritt, so liegt das daran,

dafi hier nicht alle Verhindungen existiert haben, ein Umstand,

der umgekehrt das f als zu stark erscheinen lafit. Weniger deut-

lich hebt sich hier die Kraft der Hinterzungenlaute ohne Lippen-

rundung ab. Bemerkenswert ist dagegen das Hervortreten der

Palatalisierung
,
deren Spuren wir auch im Vokalismus — wenn

auch nicht so deutlich — erkennen konnten. Dem gegeniiber macht

sich neben der Schwache des u besonders die der Dentale bemerk-

bar. Soweit dies die mit Yerschlufi durch die Zungenspitze bez.

das Zungenblatt gebildeten Laute bfitrifft, teilen viele andre Sprachen

das Schicksal des Lateinischen, vgl. Sievers5
§ 772. Das wird damit

zusammenhangen
,

dafi vom TJrindogermanischen her drei assimi-

lationskraftigere Laute yorhanden waren (r. I, s'), die es in den

Reihen der Labiale und Gutturale nicht gab. Das Besondere des

Lateinischen scheint mir aber zu sein, dafi auch r keine starke

aktive Kraft besitzt, wenngleich es selber auch nicht leicht unter-

jocht wird. War daran der auffallige Klang des Lautes schuld,

da ja der Klang nicht ganz ohne Einflufi auf die Assimilationen

ist, oder die besondere mit elastischer Zungenspitze auszufiihrende

Artikulation ? Interessant scheint mir, dafi die Nasale fur die

Vorgeschichte des Lateinischen in mancher Beziehung Beweise ihrer

Starke ablegen, ein r aber nicht besiegen konnen, ja dafi mr zu hr

und in derEuge mr, nr sogar zu rr wird. Eine gewisse Neigung

zur Hebung des Gaumensegels ist also damals schon entschieden

yorhanden, in der Eolgezeit ist sie in der Schwache des silben-

auslautenden Nasals ganz deutlich. Die Griinde, warum die eine
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oder andre Verbindung bleibt, sind meist ganz durchsichtig. Wenn
r liber ein stimmhaftes cl nur durcb Dissimilation Herr werden
konnte, war seine Kraft natiirlich zu schwacb, urn ein stimmloses

t zu xneistern. DaB s niebt von folgendem t verscblungen wird,

kann nur damit zusammenbangen, daB t
,
von dem hinter s nur die

Losung des Verscblusses borbar wird, zu schallarm ist, um den
Dauerlaut s zu liberwaitigen. Im librigen bleiben nur Konsonanten-

gruppen besteben, deren Glieder an versebiedenen Stellen artiku-

liert werden.

2.

Dissimilation alleinstebender Konsonanten und
zweiteiliger Konsonantengruppen.

Abgeseben von den Ersatzdebnungen, die bei den Assimilationen

der Konsonanten bereits erledigt sind, kommen folgende Kontakt-

und Eerndissimilationen in betracht:

1. Labiovelar vor u > Guttural: quercus.

2. sr>fr: funebris .

3. Urital. pr, rp
}
pi > fr, rf) fl: glabra

,
verbmn, stabulmiu

4. dr > tr : taeter .

5. Tenuis aspirata binter s > Tenuis : vidistl .

6. ml > mpl : templum.

7. suu > s -it: savium.

8. r + stimmbafter Konsonant • r > Konsonant * r : Fabaris .

9. LI > r -l : cacruleus.

10. ty'll>U'll: cavilla.

11. morm > form: formica.

12. m-b > nb : tenebrae.

13. nm-n > rm*n: carmen .

14. nump > lump : lumpa.

IB. #*r>s-r auBer binter anlautendem s: miser.

16. Media aspirata + stimmhafter Konsonant * Media aspirata > Media

+ Kons*Med. asp.: gradior.

17. d-d > r-d: merldies.

18. Icr-lc > gr-h: gracilis (?).

19. shk>sF: silex .

20. sbnt > sk-nt : scintilla?

21. st'St > S'$t

:

sisto.

22. rt-t > r4: marUus.

23. u-qu > ii-k: voQdre .

24. r*Konsonant + r > f'Kons. : agrestis .

25. ll>l-r: militdris .

26. sp-sp > $p p }
slv-sk > sic* kj st-$t > st*t : spopond%

)
scicid%

)
stetl.

27. Geminata imVorton vor Geminata wird vereinfacbt: mamttla.
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Die Anordnung ist der bei der Assimilation analog. 1—6 urn-

fafit die Kontaktdissimilationen, die wohl allgemein niclit so selten

sind, wie oft angenommen wird
;

sie sind nur niclit uberall richtig

erkannt. No. 1 ist zweifellos eine Dissimilation, wenn wirklick

der Labiovelar bier mehr oder weniger entrnndet ist. Yollig ent-

rundet ist er nicbt, das beweist die Scbreibxmg des Gutturals mit

vor o, u in der alteren Zeit. Dieselbe Erscbeinung kommt auch

in den andern italischen Dialekten vor sowie im Keltischen, Ger“

manischen, Griechischen, also in den vier Kentumsprachen. Man konnte

darum versucbt sein, sie fiir besonders alt znbalten. Dabei diirfte aber

die Fernassimilation des p an das folgende qu in quercus im Wege
steken, wenn man niclit etwa analogiscben Einflufi seitens der Ab-

leitung querquBtum annebmen will, was sich nicbt empfeblen diirfte,

Das babe ich NGG 1918, 134 nocb nicbt in vollemUmfang bedacbt,

als icb *neqH.uti eine papierne Form nannte.

Die Falle 1—6 lassen uns eine Erfahrung wiederbolen, die

wir an den vokaliscben Dissimilationen gemaebt baben. Jene zeigten

uns, dafi als Resultat Laute entsteben, die bei der Assimilation

gerade verscbwinden, dafi jedocb die gerundeten Yokale entrundet

werden. Man darf wobl bier No. 1 obne weiteres so versteben.

No. 2, 3, 6 wollen aber zunachst gar nicbt dazn passen. Mit der

Entrnndung ist ja aucb die vokaliscbe Dissimilation nocb nicbt in

ibrem innern Wesen erfafit. Mebrfacb stellte sicb tins docb die

Dissimilation als eine Art Eeaktion gegen nicht recbt gelingende

Assimilation dar. Gerade das lafit sicb aucb bei den Konsonanten

beobacbten. In drei Fallen handelt es sicb um die Wirkung des

r, dessen positive Assimilationskraft nicht ausreicbt, den Nacbbar-

laut sicb gleichzumachen. So kommt die Ungleichmachung zu-

stande. Aber wie aus o durcb Dissimilation ein e, nicbt der vollig

anders gebildete Spaltlaut i entstebt usw., so wird auch bier aus

einem s, p, cl nicbt etwa ein j. Es mufi ein verhaltnismafiig ahn-

licber Laut bleiben: also entweder wird der Dental aufgegeben

oder die Artiknlationsart des Dentals. Das letztere gescbiebt bei

dr > tr. Das erstere bei No. 2 und 3. Die Moglichkeiten waren
dabei nur Labial oder Guttural. Beides aber waren gesucbte Laute

bei der Assimilation. Es ist also theoretisch gar nicbt anders

moglich, als dafi es im Eesultat zum Teil dieselben Konsonanten
geben mufi wie in der Assimilation. Das Ausweicben im Stimmton
batte bei sr iibrigens nicbt recbt gebolfen. Denn dann ware der

Laut (s > s) dem r ahnlicher geworden, als er es war. — Wenn
man No. 3 auf der Stufe der stimmlosen Spiranten, nicbt als dr,

rd, dl ansetzt, so ist damit gesagt, dafi J> hier friiher zu f wurde
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als anlautend.es p )
also schon im TJritaliscken. Ob diese Auffassung

ricbtig ist oder nickt, lasse icb dakingestellt, ygl.^ dazu oben S. 249

und 253.

Bei No. 5 ist mir nickt recbt klar, was dissimiliert ist, wenn-

gleick der Akt der Dissimilation wohl sicker steht. Ist kier das

h der Aspirata als Keklkopfspirant gegeniiber dem Spiranten s

dissimiliert worden, oder ist nickt vielmekr beim IJbergang von

Aspirata zu Spirans das 5 kier ein Hemmnis fiir das Spirantisek-

werden der Aspirata gewesen? In letzterem Fall kann spater

der Hauch dissimilatorisck oder vielleickt auck spontan gefallen

sein.

Auck in 6 erkenne ick eine Dissimilation, und zwar eine zwei~

seitige. Leider stekt nickt sicker fest, dafi die Entwicklung ml > mpl

fiir die urindogermaniscke Yerbindung ml gilt. Meiner Ansicht

nack darf man das rukig annebmen, besonders mit Riicksickt auf

templnm
;
auck wird exemplum kaum (Juret 37) durck exemptus be-

einflufit sein. Pedersen kat KZ 36, 109 fg. um den Lautwandel zu

erklaren, mekrere Verkaltnisse aus andern Spracken kerangezogen.

Alle seine Beispiele betreffen aber mn > mpn. Hier liegt die Sacke

ganz klar, wenn auck anders, als Pedersen will, m und n sind

normalerweise stimmkafte Nasale. Wenn sick zwiscken beide ein

p einsckiebt, wird in dem p sowokl die Nasalierung (Senkung des

Gratimensegels) wie die Stimmkaftigkeit aufgegeben, das ist also

ganz okne Zweifel eine Dissimilation. Bei ml > mpl kandelt es

sick aber ebenfalls um Hochzieken des Graumensegels nack dem m
und um Aussetzen des Stimmtons. mr wird hr] bei ml sollte also

die Assimilation nock groBer sein, weil die Kraft des l ja sonst

besonders stark ist. Aber zur vollen Assimilation des Labials

langt es doch nickt. Die nickt ganz gelingende Assimilation scklagt

darum ins Gegenteil um. Sckopf kommt bei Erklarung der Fern-

dissimilationen S. 42 auf etwas Ahnlickes zu sprecken, wenn er sagt:

„Sobald man den einzelnen Spreckakt ins Auge faBt, so wird bei

der Dissimilation nickt eine vorkandene Gleickkeit aufgekoben,

sondern eine Grleickkeit, wie sie nack MaBgabe des kergebrackten

Sprackgebrauckes zustande kommen sollte, kommt nickt zustande,

wird also vorker verkindert fcV

. Das ist ganz ricktig, mackt aber

unsre Beobacktung nickt uberfliissig. Denn unsre Falle liegen ein

klein wenig anders als die von Schopf herangezogenen, unter denen

Brugmanns propkylaktiscke Dissimilation unsern Beispielen am

nacksten kommt, okne sie jedock zu erreicken. Wenn fiir caesaries

nickt *caeraries ersckeint, so ist das s von *caesaries nickt zu r ge-

worden, weil die Lautfolge r r auck sonst verkindert wurde. Man
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bog daher nach dem s hin aus
,
wie Sommer 2 191 riohtig angibt

;

0 behielt man natiirlich nicbt bei, weil ja die Sprechenden gar

nicht mehr in der Lage waren, diesen Laut hervorzubringen. Hierbei

ist Schopf ungenau, indem er meint, s sei der ‘bislierige Laut’ ge-

wesen. Aber das ist nicht der springende Punkt fur micb. In

meinen Beispielen ware durch Auswirken der Assimilation ja 11

znstande gekommen, ein aufierst haufiger, dem Homer selir be-

quemer Laut. Ich denke mir nun die Sadie so: zur vollen Assi-

milation langt es nicbt, die im Entsteben begriffene Lautgruppe,

die aus zwei sebr ahnlichen Lauten bestebt, ist eben wegen der

Abnlicbkeit der Laute scbwer zu artikulieren. Um die Differenz

deutlicb zu macben, gebt man unwillkiirlich iiber das dazu notige

MaB hinaus und spricbt zwei deutlicb verschiedene Laute, vgl.

S. 286.

Yon den genannten seeks Fallen sind uritaliscb wobl 1, 3, 5.

Auf die Ferndissimilationen will icb nicbt des naheren ein-

gehen. Nur auf ein paar Kleinigkeiten sei bingewiesen. "Wenn
bier so haufig, wie besonders Brugmann Das Wesen der lautlicben

Dissimilation 36 fg. und Scbroder NGrGr 1908, 17 und 30 mit Nacb-
druck betonen, die Lautgesetze aufier Betrieb gesetzt sind und nocb

baufiger zu sein scheinen, so wird darauf binzuweisen sein, was aucb

Scbopf nicht geniigend beaebtet, daB gelegentlicb die Bedingungen
genauer gefafit werden miissen. So bei 10, 11, 14, 18, 20, 21. In
den eben genannten Fallen ist bisber aufier acht gelassen worden,
dafi regelmaBig eine besondere Fiille ahnlicher Laute zu sprechen

war. Bei hi ll baben wir es — fur die alte Zeit — mit einer

Haufung gerundeter Hinterzungenlaute zu tun. Bei morm > form
ist es ebenso wie bei nump > lump Femdissimilation in Yerbindung
mit Kontaktdissimilation. DaB die Bedingungen fur m-m > f-m viel

enger gefafit werden miissen, zeigt die grofie Abnlichkeit der Bei-

spiele formica und formula, m m an sich baben dem Homer offen-

bar keine Scbwierigkeiten in der Ausspracbe gemaebt, z. B. ma-
milla. Aber m, gerundetes o, dann Zitterlaut der elastiseben Zunge
r, darauf wieder labialer Nasal; dies bedeutet Abnlicbkeit der
beiden ersten Laute, Abnlicbkeit (wohl nicbt Gleichbeit s. oben
S. 246) der beiden Nasale, dazwisohen der fur den Homer eine

besondere Stellung einnehmende Zitterlaut, das bedarf einer Er-
leicbterung. Durcb Einsetzung des f wird sie grundlich geschaffen.
Der erste und der vierte Laut baben so nicbt mehr Stellung des
Graumensegels und der Stimmbander gemeinsam. Bei *numpa waren
zu bewaltigen: Stellung des dentalen Nasals, gerundeter Hinter-
zungenvokal, gerundeter Nasal, gerundeter Yerschlufilaut. Hier
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konnte Abhilfe nur die Beseitigung des Nasals bringen: Hebung

des Gaumensegels, aber Beibehaltung eines sonoren Lautes, also l.

Das m hatte nicbt so leicbt ausweichen konnen, weil der Labial

nicht so viel ausbilfsbereite Yerwandte hat wie der Dental. In

18 bei Jer-lc > gr-Jc wirkt seitens des — stimmhaften — r eine Art

Angleichung mit, ein interessantes G-egenstiick zu der Assimilation

Jcr-g > gr-g. Bei 20 besteht die Schwierigkeit der Aussprache

wohl in der Folge dentaler Spirant 4- dentaler Yerschlufilaut, dann

dentaler Nasal + dentaler Yerschlufilaut. Und bei 22 diirfte der

dentale Zitterlaut vor dem dentalen Yerschlufilaut nicbt ohne Be-

dentung sein. In beiden Fallen ist die Haufigkeit der dentalen

Laute scbwer zu artiknlieren. Dafi aucb bei 12 besondere Eigen-

tiimlicbkeiten in der Lautverbindung ausschlaggebend waren, naochte

icb fiir recht walirscheinlich balten. Yielleiclit darf man daran

denken, dafi die beiden stimmhaften Labiale m, b, die ehedem

zur selben Silbe gehorten, nicht die notige Kraft haben, das ein-

geschlossene nichtlabiale e zu labialisieren
,
und dafi nun umge-

kehrt das auf beiden Seiten nichtlabial umgebene m selbst seine

Labialitat aufgibt. — Fafit man einmal ins Auge, dafi oft noch ge-

nauere Bedingungen fiir die Dissimilation mafigebend sind, dann

wird — rein phonetiscli betrachtet — die Einschrankung des Vor-

gangs bei 16 um ein Stuck wahrscheinlielier. Die Yerbindung

Media aspirata + Konsonant macht ja, auch nach No. 56 der Assi-

milationen zu urteilen, im Uritaliscben Schwierigkeiten. — No 7.

gilt nur fiir die Sprache des Kosens, vgl. dagegen suavis.

Auf Feststellung grundlegender physiologischer G-esichtspunkte

fiir die Ferndissimilationen mufi ich. vorlaufig verzichten ,
obwohl

ahnlicli wie bei den Vokalen gerade ein sonst keine Starke erwei-

sender Laut (r in No. 9, 13, 17, 25) das Resuitat ist und die auch

sonst starken Laute l, in offensichtlich eine gewisse aktive Rolle

spielen.

Ins Uritalische hinauf reichen von den Nummern 7—27 wohl

manche, z. B. 16 sowie die progressive Dissimilation 25.

3. Dreiteilige Konsonantengruppen.

Die Behandlung der drei- und mehrteiligen Konsonantengruppen

bringt fast nur eine Bestatigung der bisherigen Ergebnisse und

kaum an einer Stelle eine Yermehrung unsrer Erkenntnisse fiir

die Charakteristik des lateinischen Lautsystems. Immerhin lohnt

es, auch dem Geschick dieser Konsonantenverbindungen im Zu-

sammenhang nachzugehen.
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1. Jcsi > Ersatzdehnung + i (Fuge) : cicio.

2. psu > „ + u (Fuge) : aveho.

3. ksu > „ +u (Fuge) : everto.

4. plr > tr : vitricus [?], s. Juret 56.

5. Icsl > Ersatzdehnung +

1

hinter Kiirze : ala.

6. > U hinter Lange : villa.

7. tsl > ll „ „ pullus.

8. psm > Ersatzdehnung+m (Fuge): amitto.

9. Jcsm > „ +m : subtemen.

10. tsm > „ + m : ramus.

11. psn> „ +n : cmae (?)

12. hsn > „ -f n : seni.

13. Tesf > ff (Fuge) : effero.

14. gab > Ersatzdehnung + b (Fuge) : Sbibere.

15. gzg > „ +ff (Fuge): egerere.

16. ged > „ + d (Fuge) : seclecim.

17. psp > sp : asper.

18. tsp > sp (Fuge) : aspicere.

19. pslc > sic : Osci.

20. JcsJc > sJc : sescenii.

21. pst > st (Fuge) : sustineo.

22. lest > st: Sestius.

23. tst > st (Fuge) : astare.

24. rgu > ru : torva.

25. stl- > l- : locus.

26. rbm > rm: turma.

27. rpm > rm : sarmentum.

28. Ipm > Im : pulmentum.

29. mbm > mm: gemma (1).

30. Igm > Im
:
fulmen.

31. rlcm > rm : tormentum.

32. Ihn > Im: fulmentum.

33. stm > Ersatzdehnung + m (Fuge)
:
pomerium.

34. rim > rn: quernus.

35. v>gn > rm : cognosce.

36. vhi > n [?] : anus.

37. rdn > rn : ornare.

38. stn > Ersatzdehnung + n (Fuge)
:
pone.

39. rh]i > rs : ursus.

40. rls > rs : mersi.

41. lies > Is: fuM.
42. rls > rs : arsi.
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43. nts > n$ : sensh

44. stp > sp: hospes.

45. mpk > vie : anculus.

46. rtk > rc : corcalum .

47. > wd; qmndecim.

48. mpt > w7; lanterna.

49. rkt > ir7: fartus .

50. Z7c7 > ft; fultus .

51. #&7 > $$7; qmntus.

52. $7c7 > 57; pdstus.

53. ws# > Ersatzdehnung+ i (Fuge) : trdicio.

54. nsw > „ + 24 (Fuge) : trdveho.

55. nsl > Ersatzdehnung + 1
:
filum.

56. nsm > „ + m (Fuge): framed.

57. wsn > „ + & (Fuge): ednubium

.

58. nzd > n +d (Fuge) : tradded.

59. rsk > sk : Tusei .

60. ^57 > st: tostus.

61. rsn > rn: pernaQ).

62. rzd > rd: hordeum .

63. Zsrc > Zw ; aZmts.

64. Idu > 77: mollis.

65. rfy > r/\* superbia.

66. fur > quadrdginta.

67. 7
S
7 > 757 > 5S : &es5^5.

68. sps > ps (Fuge): ip55.

In den Fallen 1—23 1st iiberall zunachst der an erster Stelle

stehende YerschluBlaut gefallen — oder was dasselbe ist — an
den folgenden Spiranten bez. YerschluBlaut assimiliert; danach

ist die Grruppe gerade so behandelt, wie wir es bisher an den

betreffenden Stellen des Wortes (Inlaut, Fuge) kennen gelernt

haben. Die Art der ersten Assimilation weiebt von dem bisher

Erorterten in einer Hinsicht ab: durchweg ist es diejenige Assi-

milation, die bei zweiteiligen Grruppen nur im Anlaut yorkommt
— oder bei den stimmhaften wohl vorkommen wiirde, wenn es diese

Lantgruppen im Anlaut gabe. Dieser Umstand fordert zu allerlei

Spekulationen iiber die Silbengrenze der dreiteiligen Grruppen heraus.

Aber gerade, weil ich mich so viel mit Silbenbildung beschaftigt

habe, splire ich keine Lust, diesem Problem nachzugehen
;
denn ich

glaube nicht, daB man da zu sicheren Ergebnissen kommen kann.

Zunachst konnte man yermuten, daB die Grrenze hinter dem Spi-

ranten oder in dem Spiranten liegt. Wenn nun die Assimilation
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lediglich mit der Silbengrenze zusammenhinge, wiirde das bedeuten,

dafi auslautendes Jcs, ps assimiliert wurde. Demnach hatten z. B.

rex, ops in der Pausa zu *res, *os assimiliert werden miissen; rex,

ops waren dann keine Pausaformen. 1st das wahrscheinlich ? TJnd

wo sollte die Silbengrenze bei *viptrims sein? Hinter p oder hinter

t? Da miifite man fragen, ob denn auslautendes p abfallt oder p
in anslautendem pt? Nach lac zu nrteilen, kame man darauf, daB

in anslautendem -pt das -t hatte fallen miissen. Oder ist lac selber

gar keine Pausa-, sondern eine Satzinlautsform ? Oder fiel die

Grenze in das p oder in das t ? Wie soil man sick da entsckeiden ?

"Uberlegungen iiber die Silbengrenze fiikren demnack hier wohl nickt

weit; bei den andern Palien wird sick dieselbe Erfahrung macken

lassen.

Eine wirkliche Erkenntnis sckeinen mir dagegen No. 5, 6 zu

liefern. Wir saken oben, daB si kinter Lange ll gegeben kat.

Bei Jcsl, tsl ist es auck so. Eiir Icsl ist das auch anerkannt. Wie
sonst ist Jcs assimiliert, was je nack der uns unbekannten Silben-

grenze s oder ss ergab
;
jedenfalls entstand d erst aus der Zwischen-

stufe si. Dafi tsl ebenso behandelt worden sein muB, fordert alle

Wakrsckeinlickkeit. Nack Sommer2
251, Kbit. Erlaut. 86 fg. da-

gegen sollen hinter kurzem Yokal tsl, tsn fiber ssl, ssn zu' Geminaten

gefiihrt kaben; jedock bei Icsl, Jcsm hinter Kfirze soil das 7c spater ohne

Assimilation gesckwunden sein. Aber, wie sckon S. 275 erwahnt,

ist Assimilation und Schwund in solchem Pail ungefahr dasselbe,

auck ein gesckwnndener Laut ist assimiliert worden. Der Unter-

schied konnte demnack nur darin besteken, daB die Silbentrennung

verschieden ist, sodaB einmal zu einem langen, das andre mal zu

einem kurzen Konsonanten assimiliert wird. Da aber si und Icsl kinter

Kfirze Ersatzdeknung + 1, kinter Lange Greminata liefern, miifite

dann wokl kinter Lange auck Icsl > ll fiber ssl gegangen sein. Und
weiter! Wenn sckon ssl>ll wird, so katte ein si erst recht zu

ll werden miissen. Denn entweder war die Artikulation von s und

ss dieselbe, dann wird natiirlich das zur zweiten Silbe gehorige

Stiick des ss in ssl zu l, d. k. ssl wird si; welcker Untersckied ist

da noch zwischen ssl und si ? Oder s und ss wurden verschieden

artikuliert, dann war selbstverstandlich das ss die Portis und katte

nicht so leickt assimiliert werden konnen wie s. Der — von

Sommer gerade abgelebnte — Ausweg aber, daB si iiber ml sckon

langst Ersatzdeknung geliefert kabe, eke tsl zu ssl wurde, ist auch

kaum gangbar, weil ts > ss sckon in altester uritaliscker Zeit assi-

miliert wurde und eine G-eminata ss vor l vermutlick nickt lange

von einem s vor • l gesckieden geblieben sein diirfte. AuBerdem.
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aber vergifit Sommer dabei ganz, dafi er fur si hinter Lange in

lellua auch Assimilation zu 11 annimmt. Um all diese Schwierig-

keiten kommt man berum, wenn man voraussetzt, dad, wie zweifellos

bei Jcsl, so auch bei tsl nur hinter langem Vokal oder Diphthong Gre-

minata eingetreten ist. Ob die neben *putlo- (ai. putra-, pal. puclois)

liegende Nebenform mit dem Suffix si einen Diphthong oder langes

u enthielt, wage ich nicht zu entscheiden. Die romanische Fort-

setzung von pidlus setzt allerdings kurzes u voraus, das aber aus

pusillus leicht analogisch eingedrungen sein kann. Ich sehe also

die Sache so an, dafi si, gleichgiiltig ob aus altem si oder aus 7csl

oder tsl stammend, hinter langem Vokal oder Diphthong vor dem
Wirken der Ersatzdehnung ll ergab. Den TJnterschied in. der Be-

handlung gegeniiber Kurze + sZ erklare ich mir daraus, daB hinter

den Langen die Artikulation nicht mit derselben Exaktheit ausge-

fiihrt wurde wie hinter der Kiirze.

Eine andre Frage ist es, ob auch Ttsm, Jcsn, tsn hinter Lange

Greminata ergeben haben. Wenn man nicht das einmalige dummeta

aus Vergils Georg. 1, IS und penna
,

wofiir Festus noch eine Form

mit sn kennt, mit alter Lange ansetzen will, dfirfte kein Anlafi

zu solcher Annahme vorhanden sein. Mit ftecht diirfte sich

Sommer 8 231 gegen das Zeugnis von dummeta ausgesprochen haben,

wenngleich man fiir prmus vielleicht noch einen Ausweg hatte

finden konnen. Bei penna aber macht der Ansatz der Dehnstufe

Schwierigkeiten
,
das nn wird also wohl aus tn hervorgegegangen

sein; neben *petna mufi dann ein *petsna vorhanden gewesen sein,

vgl. examen aus *exalcsmen neben agmen aus *agenien.

Zur Feststellung der Silbengrenze sind dieVerhaltnisse wiederum

nicht geeignet, obwohl alles zunachst wie in der ersten Abteilnng

(1—23) ganz einfach aussieht. Auslautendes -rd und -rt werden zu

-r, so konnte man rd/n, rt/s, rt/Jc trennen und die anderen Ver-

bindungen von Sonorfi- Verschlufilaut-J-Konsonant ebenso auffassen

wollen. Mit 33, 37, 44 kame man aus, da auslautendes st vielleicht

assimiliert ist, vgl. Sommer 2 278
;
sU ware entsprechend behandelt.

Aber da scheint mir die Grrundlage dieses Baus doch nicht ganz

tragfahig zu sein. Es ist nicht zu 'vergessen, daB die beharrende

Assimilation ja sonst doch recht selten ist. Hat man vielleicht

anzunehmen, dafi Konsonant hinter Konsonant im Silbenauslaut be-

sonders schwach war, weil er nicht mehr wie sonst im Silbenaus-

laut positionsstark war ? Es kommt aber hinzu, dafi in den Grruppen

rdn, rts, rth gerade Konsonantenverbindungen stecken (dn, ts, tie),

die schon im Uritalischen assimiliert wurden. Auch fiir die beiden

letzten Bestandteile von stm (Fuge !),
sin, stp (Synkope ! also auch

Kgl. Ges d, Wiss. Naclirichten. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 3. 19
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Fuge!) gilt Aknlickes. Darf man da iiberkaupt an eine Assimi-

lation gerade an den ersten Konsonanten denken? Die Schicksale

der wortauslautenden Gruppen rt, rd, st sind also fur unsre Frage

vielleicbt ganz irrelevant. Ob man aber die Assimilation von dn

in rdn usw. nur bei Silbengrenze zwiscben d und n annebmen darf,

ist mir dock kockst zweifelhaft. Uberkaupt ist die Erklarung der

wortauslautenden Konsonantengruppen im Italiscben eine recbt

problematische Sacke, wenn man an die dem Pkonetiker unerwartete

Entwicklung von-w< zu -ns [?] denkt. Wir wissen eben dock vorlaufig

auck nock gar nickt, was von den Auslautgesetzen alles auf Konto

derPausaform zu setzen ist. So einfack, wie Juret es will, kommt
man nickt daruber kinweg.

Okne also auf die Silbengrenze ftiicksickt zu nekmen, wird

man fur 24—51 am ehesten soviel sagen diirfen, daB der zweite

Konsonant, ein VersckluBlaut, an den folgenden Konsonanten assi-

miliert worden zu sein sckeint. Gegeniiber den zweiteiligen Gruppen

seken wir da nickt nur wie in der ersten Abteilung (1—23), daB

Vorgange, die wir dort nur im Anlaut kennen gelernt katten,

kier auf den Inlaut iibertragen sind, sondern wir konnen sckeinbar

auck eine starkere Assimilation an m wakrnekmen. Wenn aber

kier 1c, t dem m ganz erliegen, so ist dock wokl zu sagen, daB

diese Gruppen fiir den Anlaut nur nickt belegt sind; etwas ITn-

erwartetes liegt in diesen Angleichungen also keinesfalls. Beson-

dere Beacktung verdient neben 39, das 40 ganz parallel ist, und

47, das wie 49 fg. zu beurteilen ist, nur Fall 86, der vielfack falsch

gedeutet wird. Keineswegs ist da mit Ersatzdeknung gefallen

;

mir wurde dieser Yorgang im Kakmen des Lateinischen sckwer

verstandlich ersckeinen. Was soil das iiberkaupt keiBen, daB zu-

gleick zwei Laute mit Ersatzdeknung sckwinden ? Die Sacke liegt

dock wokl so, daB wie sonst vor nh + Konsonant der Yokal gedeknt

wurde. Hinter der Lange aber war die Artikulation des Konso-

nanten nickt so exakt: darum wurde nack Sckwund des h wie bei

fruniscor entweder n an das folgende n assimiliert, die Geminata

aber nack der Lange in jiingerer Zeit vereinfackt, oder vielmehr

das » war gleick in den vorausgekenden Yokal aufgegangen.

Wicktig ist natiirlick fiir den Yerscklufilaut zwiscken zwei

Eonsonanten, ob er Lauten derselben oder weiter vorne gele-

gener Artikulationsstelle benackbart ist; denn in diesem Fall

wird die Implosion oder Explosion an sick sckon reduziert oder

,
sogar aufgekoben.

Von besonderer Ait sind 53—60 dadurck, daB kier ein Sonor

an erster Stelle vollig verloren gegangen ist. Bei n gesckak das
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mit Ersatzdeknung
,

d. h. ns ist in dem vorausgegangenen Vokal
ganz aufgegangen. Hat kier wie im Inlaut n vor dem Spiranten
erst den Vokal nasaliert, und ist dann die Nasalierong ganz ver-
loren gegangen ? Man darf dann wokl in gewisser Beziekung
damit vergleicken, dafi z. B. 7cs im Wortinnern bleibt, in dreitei-

ligen G-ruppen dagegen assimiliert wird ebenso wie im Anlaut.
Oder ist n an den Spiranten assimiliert worden und da.nn g mit
Ersatzdeknung gesckwunden? Ob s binter diesem n sckon yorker
stimmkaft geworden war, mockte ich besonders in Hinsicht auf
das Sckicksal yon nslcu, nsir, ntst zugunsten des g entscheiden

;

jedenfalls iibte g auf vorausgekendes n dieselbe Wirkung aus, wie
die Eolge nzd beweist. "Wenn beinake die ganze Reilie (53, 5d,

56—58) nur in der Fuge belegt ist, so liegt das natiirliek nur an
dem Mangel andrer Beispiele

;
nsl beweist die GKiltigkeit auck der

andern fur den Inlaut mit. Auck die vierteiligen Grruppen liefern

zum Teil den Beweis fiir den Inlaut nack. Wenn im Gregensatz

zu n das r vor s+ Konsonant vollig sckwindet, so stekt das in

Einklang zu dem Sckicksal rs > ss in der Fuge. Diese Lautverbindung

kann natiirliek zwiseken Vokalen nur in der Fuge vorkanden ge-

wesen sein; denn das s konnte aus dem Simplex analogisck fiir z-

eintreten (sedeo : possideO). Das laBt vermuten, dafi rsh > sic, rst > st

auck erst nack der Zeit des Wandels der stimmlosen Spiranten in

stimmkafte vor sick gegangen ist. Der Vergleick mit possideO wie

der Gredanke daran, daB im Auslaut sekundares -rs zu -r (ager)

wird, legt nake, die Silbengrenze zwiseken r- und -sic, -st zu

sucken. Aber ein strikter Beweis ist das wiederum nickt; denn

die Assimilation von rsk, rst kann alter sein als die des auslautenden

sekundaren -rs.

DaB rsh, rst > sic
,

st jiinger ist als Stimmkaftwerden des z,

gekt unter Umstanden auck aus dem Sckicksal vou rsn kervor.

Hier ist der Spirant stimmbaft geworden, und wir seken darum

61 auf einer Stufe mit 62 red. Dafi z zu r assimiliert ist, laBt

sick damit nickt beweisen. Ick glaube eker, weil die bekarrende

Assimilation im Lateiniscken nack der uritaliscken Zeit gar kaum

vorkommt, daB a kier wie auck in ferre durck spontanen Ubergang

von z zu r geworden ist. Besonders die Rueksiekt auf die geringe

Assimilationskraft des r legt das nahe. Nur wenn sick erweisen

lassen sollte, daB 59 und 60 alter sind als der allgemeine'W’ecksel

von z in r, miiBte man dock Assimilation bei ferre und bei 61, 62

annekmen. Denn zuerst wird wokl einem stimmkaften z ein be-

nackbartes r kaben weicken miissen, eke es auck vor einem stimm-

losen daran glauben mufite.

19 *
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Sollte wirklieh in ferre wie in perna, hordeum eine Assimilation

vorliegen, dann waren 61 und 62 mit 63—65 zusammenzustellen

zn den fallen beharrender Assimilation. In 63 und 64 wird der

Dental s, bez. z und d an das vorausgehende l angeglichen worden

sein, dann folgte woM bei lit die Assimilation zu ll
;
demnach war

Id > ll alter als lu > ll. Wenn das neue In niclit wie in collis assi-

miliert worden ist, so sehe icb darin eine Bestatigung fiir die

oben S. 255 vertretene Anschauung, daB In > ll uritaliscli, dagegen

Iz > ll erst lateinisch ist.

Eaben samtliche bisberigen Assimilationen nur die bis dahin

betrachteten Lautregeln wiederholen oder sinngemaB erganzen

konnen, so scbeint die letzte Assimilation, No. 66, den Regeln fiir

die zweiteiligen Gruppen zu widerspreclxen. Wir saben tit- zu p-

und Mr- zu r- werden, aber tyr- ergibt weder pr- noch tr-. IJnd

dock ist das Resultat recbt wobl zu begreifen. Die Silbengrenze

liegt bier insofern klar, als das u unmoglicb zur vorausgebenden

Silbe gehort baben kann
;
es wiirde ja die eine Silbe in zwei Silben

zerlegt baben. Ist also darum kein p- entstanden, das ja nur aus

silbenanlautendem tit- bervorging? Warum aber wurde itr nicbt

wie sonst im Silbenanlaut zu r, sodaB im ganzen tr berauskam?

Icb denke, das gibt eine Reehtfertigung fiir meine mebrfacb ge-

aufierte Zuriiekbaltung in der Frage der Silbengrenze dreiteiliger

Gruppen. Die drei- und mebrteiligen Konsonantengruppen neigen

eben mebr als andre zur Assimilation; die scbwerfalligen Verbin-

dungen werden moglichst erleicbtert. Die Yerbindnng tur ist aber

besonders scbwer zu artikulieren, also wird auch das it bier friiber

beseitigt worden sein, als ur- zu r-, oder gar, als tu- zup- wurde.

Wir baben demnacb den Lautwandel fiir sick allein zu unter-

sucben. DaB bei der Erleicbterung der Gruppe kein Labial aus

tu- bervorging, bat natiirlicb das binter n stebende dentale r ver-

nrsacbt, also eine Art Fernassimilation. Wenn aber dann noch

etwas von u iibrig bleiben sollte, konnte es nur die Stimmhaftig-

keit sein. Selbstverstandlich ist der Yorgang jiinger als dr > tr.

Zum ScbluB bleiben nock zwei Dissimilationen iibrig. Darunter

ist 67 scbon uritaliscb oder alter. Es ist ebenso im Keltischen

und Germaniscben, aucb dort mit der Ausnabme Ptr > str (s. unten

S. 282), zu finden. In alien drei Spracben ist demnacb das zweite

t wegdissimiliert und dann das erste t an das folgende s assimi-

liert worden.

Somit reiben sick schliefilich alle Falle in unsre bisberigen

Erorterungen biibscb ein. Dagegen wollen zwei von Sommer2

256,257 beriihrte Laatveranderungen spt > pt und mid > mb gar
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nicht dazu passen. Ich halte daher die Etymologie von imbus fur
unrichtig und frage mich bei vopte

,
bei dem ich selbst binter der

Lange den ‘Schwund’ des s nicht recbt begreifen konnte. ob nicht

etwa eine alte Dualforxn dabinter steckt.

Heine Betraehtung der dreiteiligen G-ruppen bleibt absicbtlieb

in Auberlichkeiten stecken. Weitere Auseinandersetzungen
,

bei

denen die erbalten gebliebenen Gruppen die gebiihrende Rolle zu
spielen batten, wiirden den mir gestatteten Raum iiberscbreiten.

Zuriickscbauend mochte ich nur das als ein Charakteristikum fur

diese Gruppen im Lateinischen bervorbeben, dab ein Verschlublaut

an erster Stelle vor s burner assimiliert wird, ja dab aucb der Zitter-

laut, soweit s stimmlos bleibt, stets dasselbe Gescbick erleidet,

und dab ein Nasal in solcber Stellung wenigstens mit Ersatzdeb-

nung scbwindet. Ein Yerseblublaut an zweiter Stelle (auber binter

Yerscblublaut und zwischen zwei s) wird ausnabmslos assimiliert;

aucb g an zweiter Stelle gebt auf die eine oder andre Weise ver-

loren. Yerlust des dritten Konsonanten liegt nur bei rfu vor.

Die Einzelbedingungen dafiir, was fiir Verscblublaute an zweiter

Stelle sebwinden, sind nock zu untersucben. 1st z. B. der Grand
fiir Erhaltung des Labials in rps, Ips, rpt, Ipt, spl- darin zu suchen,

dab anf keiner seiner Seiten ein andrer Labial steht, ist das

aucb ein Zeichen der Yorliebe des Lateiners fiir Lippenlaute? In

vielen Fallen hangt die Erhaltung damit zusammen, dab weder

die beiden ersten nocb die beiden letzten Laute der Konsonanten-

gruppe sonst vollig assimiliert werden: so kann sich nicht nur

mbr (membrum, combretrmi), sondern aucb ngr (ingruere), wgu (s. oben

S. 254), sogar str, Ictr balten. Die erweiterte Ausdebnung der Ge-

setze fiir zweiteilige Gruppen auf die dreiteiligen obne Riicksicht

auf die Silbengrenze scbeint also berechtigt. Warurn bleibt aber

aucb z. B. ®7cs usw. ? — Dafiir
,
dab allgemein in den mehrteiligen

Gruppen in erster Linie die Erleicbterung in Betracht kommt, .sei

nocb ein durcbscblagendes Beispiel aus deutschen Dialekten erwabnt,

Im Ostfrankiscben (Coburg) gebraucbt man arfl fiir Armvoll. Hier

ist also das m gefallen, obwohl die Silbengrenze nur binter dem

m liegen konnte und silbenauslautendes rm sonst geblieben ist.

Dab die Silbengrenze fiir diese ganzen Erscbeinungen belanglos

ist, will ich natiirlich nicht bebaupten. Icb mocbte nur bezweifeln,

dab wir aus dem Geschick der mehrteiligen . Konsonantengruppen

so ohne weiteres die Silbengrenze berauslesen konnen, wie das

ganz besonders Juret in seinem Buch Dominance et resistance dans

la pbonetigue Latine tut, wo sie geradezu zum Angelpunkt der

Betrachtungen gemacbt ist. Aucb mit Saussures genauer Scbei-



Eduard Hermann282

dong zwischen Implosion und Explosion jeden Lautes Cours de

linguistique generale 79 fg. kommt man dabei
,

soviel ich sehe,

nicht voran. Wobl aber laBt sich das sagen, daB der Schwund

des Lautes einer Gruppe stark von seiner Schallfulle abhangt.

Wenn man die Schallfulle eines YerschluBlautes mit 1, die eines

Spiranten mit 2, die eines Sonors mit 3 bezeichnet', so siebt man
bei vorgreifender Assimilation 1 an erster oder, wenn das aus-

gescblossen ist
,
an zweiter Stelle regelmaBig fallen; an dritter

Stelle fallt 1 nicbt
;
ebensowenig vermag es vorausgebendes 2 oder

3 zu Fall zu bringen
;
wobl aber muB an erster Stelle stehendes

3 folgendem 2 sicb fiigen. Anders ist es nur in den vereinzelten

Fallen yon 61 ab, wo nicht mebr die vorgreifende Assimilation

bexrscht. Aber trotz der Wichtigkeit der Schallfulle fur die Ge-

schiehte der dreiteiligen Gruppen ist sie docb nicbt allein durch-

scblagend. Erst die Ahnlichkeit der Artikulationen ist fiir die

in der genannten Weise geordneten Laute die Grundbedingung.

4.

Yierteilige Konsonantengruppen.

1. ulcuj, > nlci (Fuge) : inciens.

2. risky, > trfcu (Fuge) : inquit,

3. Jcsku > sku (Fuge) : Esquilinus.

A gzgr > Ersatzdebnung + gr (Fuge) : egregius.

5. nlcsr > mbr : umbra.

6. nstr (und ntHr) > Iangem nasalierten Yokal + s^; monstnm.

7. kstr > str : illustris.

8. tHr > str > daustrum.

9. rlcsl > Ersatzdebnung '+ 1 : mantele.

10. ntsl > „ + 1 ; scala.

11. nstl > „ + 1: pllum.

12. iilcsm > „ + m : temo.

13. rJesn > rn : farnus.

14. rtsn > Ersatzdehnung+ n : cena.

15. ntsn > „ +n
:
frenum.

16. rtsp > sp (Fuge) : Mctspiter.

17. rksk > sk: posed.

18. desk > sk : disco.

19. rlH > ss : suassum.

20. nts
t > ns: sensus.

Die vierteiligen Gruppen bringen nur wenig Nenes. Ich babe

sie nach der Schallfulle der letzten Konsonanten geordnet und
spreebe ganz kurz die Einzelheiten dureh. No. 1 enthalt wobl
Assimilation von uj. Mit dem Fall socius (Sommer2

249) stebt dies
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nicht auf einer Stufe, da die Labialisation der Labiovelare schon

im Uritalischen vor Konsonant geschwunden ist, also ehe der Labio-

velar in Guttural + u auseinandergefallen war. — No. 2 zeigt eine

Sonderheit. Fur sich betrachtet, vertragen sicb ns wie sic oder

1m in alter Zeit sebr wobl. Die scbwere Gruppe wurde aber —
wohl durch friihzeitige(?) bebarrende Assimilation des s an n —

-

erleicbtert. — 3 birgt in sich die aucb in den dreiteiligen Yerbin-

dungen gelaufige lateiniscbe Angleichung von 7c an s, ebenso wie

7, 9, 12, 13, 17, 18, wahrend 8 sowie 10, 14, 15, 16, 19, 20 auf

der uritaliscben Assimilation des t an s basieren. In No. 4 baben

wir das stimmhafte Gegenstiick zu les in der Angleichung g an s.

Die durcb solche Erleichterung entstehenden dreiteiligen Gruppen

haben dieselben Scbicksale, wie sie die von Haus aus dreiteiligen

derselben Art erlitten. Somit sind 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17

erledigt. Die sonst nicbt belegten Gruppen rsp > sp (16) tsTc > sic

(18) sind nach Analogie von rslc, Icslc usw. selbstverstandlich. Aucb

19 und 20 sind leicbt erklart. Hier ist vor der Assimilation t

an s das zweite t dissimiliert gewesen; r ist dann an das stimm-

lose s assimiliert. Ebenso ist 5 schnell abgetan; bier war friih-

zeitig sr zu hr geworden. Scbwierigkeiten macben dagegen No. 9

und 14. Warum ist das Resultat der Gruppen nicbt rl (oder ll)

und rn ? AVer gern zuBeweisen mit Hilfe der Silbengrenze greift,

wird vielleicht fur 14 etwa folgenden Ausweg bescbreiten wollen:

rtjsn > rssn > ssn > sn > zn > Ersatzdebnung+ n, wahrend fiir rlcsn

die Silbengrenze r/Tcsn den Ausgangspunkt bildet: rjlcsn > rsn > rn

Aber soil man dann bei rlcsl wieder mit rJofsl > rssl > ssl > sl> d>
Ersatzdebnung +

1

operieren? Wie sollte man da die Verschieden-

beit in der Silbenbildung begreifen? Am einfacbsten ware es na-

tiirlich, die Etymologien von mantele und cena aufzugeben. Aber

dazu wird man sich, zumal bei cena

,

nicbt entscliliefien konnen.

Umgekehrt ware es eber moglich, rlcsn > rn fallen zu lassen, da der

einzige Beleg farnns aucb aus rhn erklart werden kann. Dann

mufi aber aucb rsn>rn in perna aufgegeben und der alte Vor-

schlag, *jperna als Grundform anzusetzen, wieder aufgenommen

werden. Wir wiirden somit rtsn > rsn > rm > sn > Ersatzdebnung

+ n und entsprecbend rlcsl > rsl > rd >d> Ersatzdehnung +

1

anzu-

setzen baben. Was wird aber dann mit liordeum, ferret Soil r

nur an m, d, nicbt aber an zd, e assimiliert worden sein? Ich

mufi gesteben, dafi ich in diesen verschiedenen Schwierigkeiten

nocb nicbt klar sebe. Sommers Zwiscbenglied 2260 rgm zwischen

rslm und rn hilft auch nicbt und stebt ebenso wie sein Ansatz

ndd aus ntsl
s219 mit seinem unabhangig von ibm aucb von mir
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BphW 1916, 1056 fg. gefundenen Gesetz Krit. Erl. 54: in Wider-

spruch, wonach s nur zwischen stimmhaften Laaten stimmhaft wird.

Es bleiben nocb die Nummern 6 und 11 iibrig. No. 6 habe

ich besonders deshalb aufgenommen, nm daran im Yerein mit 2

nshy, und 20 ntst zu zeigen, dafi n vor stimmlosem s nicht vollig

schwindet wie in nsl usw. Das n vor s bat auch in vierteiligen

Gruppen dasselbe Gescliick gehabt wie in der Yerbindung ns

zwischen zwei Yokalen: es hat spater den vorausgehenden Yokal

nasaliert, so naturlich anch in 20, bei dessen Resultat es mir nur

nicht auf das jungste Schicksal der Gruppe ankam. — In No. 11

haben wir fur stl hinter n dieselbe Entwicklung zu si, wie sie auch

fur anlautendes stl- anzusetzen ist.

Zu einer scharferen Charakteristik des lateinischen Laut-

systems scheinen mir die mehrteiligen Gruppen — wenigstens vor-

laufig noch — nicht geeignet zu sein.

Zusammenfassung.

Wir stehen am Ende unsres Rundgangs durch das lateinische

Lautsystem. Eine Artikulationsbasis fur irgend eine Periode des

Lateinischen aufzubauen, wie das etwas kiihn Seelmann Die Aus-

sprache des Latein 158 fg. fiir das klassische Latein yersucht hat,

um ihre Wandlungen nach vorwarts und riickwarts zu zeigen,

scheint mir vorderhand noch nicht moglich. Ich habe es daher

auch yermieden, die Stellung des Kehlkopfs oder die allgemeine

Haltung der Zunge zu kennzeichnen. Soviel mochte ich aber doch

sagen, daB die yon Seelmann befurwortete Ahnlickkeit mit der

englischen Artikulationsbasis zum mindesten nicht in der Yorge-
schichte des klassischen Lateins vorhanden gewesen sein diirfte.

Wenn kier etwas deutlich hervortritt, so ist das ein Vorherrschen

starkerer Lippentatigkeit, die dem heutigen Englisch gerade fremd
st. Erst die klassische Zeit und das Vulgarlatein mogen da eine

neue Richtung eingeschlagen haben. In Verbindung mit der Lippen-

rundung steht in der lateinischen Lautgeschichte die Hebung der

Hinterzunge. Dieses zwiefache Charakteristikum beginnt seit ur-

italischer Zeit sich immer deutlicher yorzudrangen
,
nachdem eine

vorausgegangene Periode zu dem a-Laut hingeneigt hatte. Diese
Richtung kommt zum Yorschein an dem o des alten r, l, an dem
Verhalten des o, u bei den Vokalassimilationen, an dem Einflufi

der Laute u, l, m, f, p auf den Yokalismus bei Assimilation und
Dissimilation. Auch in dem spontanen Lautwechsel yon J) zu f,
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von l zu i mochte ich sie wieder erkennen. Im kombinatorischen
Lautwandel der Konsonanten tritt sie in der Kraft des l, m, f, p
weiterhin dentlicbst hervor. Nur zogernd stelle ich das Ent-
stehen des r, bei dem auch die Hinterzunge gehoben wird, aus s
u. a. dahin

;
denn die Aussprkehe des r bedingt zugleich eine be-

sondere Artikulation der Znngenspitze.

Daneben kommt — ebenfalls schon in uritalischer Zeit —
eine gewisse Hinneigung zur paiatalen Aussprache zur Geltnng. Sie

meldet sich auBer in n > en (?) noch schiicbtern im Vokalismus bei

dem Wandel von e in i, aber schon eindringlicher bei den Assimi-
lationen an i. In dem u der Mittelsilben, in denen sie sich sonst stark

ansbreitete, ist sie wie bei libet gekrenzt mit dem alteren Hinneigen
zn gerundeten Hinterznngenvokalen. Das alles sind die Vorlaufer

fur den Palatalismus
,

der spater das t vor i+ Vokal, das h vor

den hellen Vokalen ergreift usw. Auch der Wandel von l zu

hellerem l vor hellem Vokal nnd in der Geminata gehort in diese

Richtimg. Der Ubergang von bilabialem f in das labiodentale

kiindigt wohl schon die kommende Entrundung an, die in spaterem

psna ihren Ausdruck findet. Daneben lanfen seit alters andre

Stromungen, die mit der Assimilation des i an s beginnen, dann
z. B. in rs > ss ihre Eortsetzung finden und im Yulgarlatein zu

einem gewissen Dentalismus in den Assimilationen von ps, les zu

ss und von pt, Jet zu U fiihren.

Wenn es mir nicht gelungen ist, den Konsonantismus ebenso

klar herauszuarbeiten wie den Vokalismus, so ist daran besonders

die groBere Mannigfaltigkeit der ins Lateinische vererbten Konso-

nanten schuld. Dafi nur die Rolle einiger Laute, z. B. des l
,

des

nach- oder vorkonsonantischen u, auch des r, mehr oder weniger

klar wird, muBte mir vorlaufig geniigen.

DaB die Zeit zur Zusammenfassung in der Lautlehre verschie-

dener Sprachen bereits da ist, wird mein kleiner Aufsatz hoffent-

lich gezeigt haben. Es ware wiinschenswert, die Lautgeschichte

einer modernen Sprache, deren jetzige Artikulationsbasis wir

kennen, in dieser Art behandelt zu sehen. Die soeben erschienene

kurze Geschichte des Englischen von Wyld in der tJbersetzung

von Mutschmann zeigt mir von neuem, dafi gerade das Englische

besonders reif fur solche Behandlung ist. Im Lateinischen werden

wir erst weiter kommen, wenn die andern italischen Dialekte zu-

sammen mit dem Vulgarlateinischen noch einmal aufgearbeitet und

die Lautgesetze chronologisch relativ genau festgelegt werden.

Dabei werden dann auch die Nichttonsilben in ihr Recht eingesetzt

und die antiken Uberlieferungen uber die Aussprache, die Seelmann
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keineswegs immer ricktig gewertet hat, neu gepriift werden miissen.

Dann mogen mit den Bedingungen auch die treibenden Krafte fur

die Lautveranderungen im Sinne Ottos Zur Grundlegung der Spraeh-

wissenschaft 12 fg. nock klarer kervortreten. Sckon jetzt zeigt

sick deutlick als die starkste Kraft das Streben nach Bequemlich-

keit, das wenigstens bei den Assimilationen ausschlieBlich, bei den

Ferndissimilationen (vielleickt neben Streben nack Schonheit) wokl

meistens gilt, wahrend bei den Kontaktdissimilationen kaufig aufier

Bequemlichkeit das Streben nach Klarheit wirkt; denn so nur ver-

steke ick die auffallende Ersckeinung (s. oben SS. 243, 246, 263,

270—273), dafi da, wo die Bedingungen fur eine Assimilation nickt

voll gegeben sind, die Entwicklung ins Gegenteil, in die Dissimilation,

umscklagt. Wie weit auch das Streben nack Sckonkeit oder nock

andre Krafte fur die Lautentwicklung in Betracht kommen, soil

kier nicht zur Erorterung steken.

Nachtrage zn SS. 176 und 226.

S. 176. ykastfai auf joniscker Inschrift Glotta 7, 326.

S. 226. Arkadisch vsC ‘fiirwakr’ IGr V 2, 343 C. — Russisch net ist

zu streicken.



Die Zeitreclurang der alten Aegypter im Verhaltnis

zu der der andern Yolker.

Eine entwicilungsgeschichtliche Studie.

Yon

Kurt Sethe.

I. Das Jahr.

Yorgelegt in der Sitzung vom 16. Januar 1920.

1. Sonne und Mond als Zeitmesser.

Es scheint uns heute selbstverstandlich, daB sich die Zeit-

rechnung anf den Grang der Sonne anfznbanen hat, der ja die Ur-

sache fiir den Wechsel der Jahreszeiten nnd den Umschwung in

den Naturvorgangen bildet. Die Erkenntnis dieser Zusammenhange
ist z. T. aber offenbar erst das Produkt einer langen Entwicklung

gewesen. Dem primitiven Menschen, speziell dem Bewohner der

warmeren Lander, in denen sich znnachst eine hohere Kultur ent-

faltet hat, kann die entscheidende Eolle, die die Sonne beim

Wechsel der Jahreszeiten spielt, nicht so leicht zum BewuBtsein

Literatur: * I d e 1 e r

,

Handbuch der mathematischen und techniscben

Cbronologie. — *Ginzel, desgl. — *Lepsius, Aegyptische Chronologie.

—

*Ed. Meyer, Aegyptische Chronologie (Abh. der Berl. Akad. 1904) und Kach-

trage dazu (ebenda 1907), — Brugsch, Thesaurus iuscriptionum aegyptiacarum

Bd. I. II. (zitiert Tbes.). — *B oil

,

Sphaera. — Bil finger, Die antiken Stunden-

angaben (zitiert Stunden). — Ders., Der burgerliche Tag (zitiert Tag). — Ders.,

Die babyloniscbe Doppelstunde (Programm des Eberhard-Ludwig Gymnasiums

Stuttgart 1888) — *Borchardt, Die Annalen und die zeitlicbe Festlegung des

Alten Reiches der aeg. Gescbicbte (Berl, 1917).

Die mit einem Stern angemerkten Werke werden nur mit Nennung des Ver-

fassers zitiert.
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kommen wie dem in kokeren Breiten Lebenden, wie nns und wie

etwa dem Eskimo, dem die Sonne in der einen Halfte des Jakres

niekt auf-, in der andern nickt nntergekt. Dem Aegypter in

seinem fast ganz regenfreien Lande spendet sie das ganze Jakr

iiber ikre kelebende Warme, er kennt nickt die starken Temperatur-

nntersckiede zwiscken Sommer und Winter, nickt die starken

Untersckiede der Tageslange, nickt Sckneefall und Sckneesckmelze,

nnd auck die Baume tragen ikm fast das ganze Jakr kindurck

ihren griinen Lanbsckmuck.

Dem primitiven Menscken, — und zwar nickt nur den unter

so glucklicken TJmstanden lebenden Volkern, sondern ganz allge-

mein, die Eskimos nickt ausgescklossen — sckeint nickt die Sonne

zur Zeitmessung bestimmt, die den meisten Tag fiir Tag in un-

veranderter Gestalt auf- und untergekt oder aker wie den Eskimos

unverandert am Himmel stekt oder feklt, sondern die Sterne, die

weckselnd ersckeinen, und vor allem der Mond. Wahrend die

Sonne mit ikrem Auf- und TJntergange den einzelnen Tag be-

grenzte, fafite der Mond mit seinem regelmaBigen Wechsel, der

den Gang der Zeit in augenfalligster Weise erkennen liefi, eine

Frist yon 29 bis 30 Tagen zusammen. Er ist daher das eigent-

licke, gegekene Mittel zur Messung groBerer Zeitraume gewesen,

das der Mensch in. der Natur fand.

In mancken Spracken kat der Mond geradezu vom Messen

seinen Namen bekommen (g^V, mensis). Die Aegypter gaben ihm

den Ehrentitel des „Scheiders der Jakreszeiten, Monate und Jakre“

(Tkes. 511) und des „Zeitreckners“ (hsb '//,') scklecktkin. Ebenso
nennen ikn die alten indiscken Veden den „Ordner der Zeiten“,

und Mokammed kat im Koran den Satz gepragt (Sure 10): „Gott

kat die Sonne eingesetzt, um zu sckeinen bei Tage, und den Mond,
zu leuckten bei Nackt. Er kat seine Stellungen so bestimmt, daB

ikr durck sie die ZakI der Jakre und die Berecknung der Zeit

wissen konnt.

a

Wir sehen daker iiberall auf Erden die Zeitmessung vom
Mondumlauf ausgeken, dem Mond oder Monat, wie wir ikn in

Tibereinstimmung mit alien Volkern nack dem Gestirn selbst be-

zeichnen x
). Dabei zeigt sick bei primitiven Volkern, fiir die die

1) Diese Bevorzugung des Mondes bei der Zeitmessung scblieBt natiirlich

nicht eine allgemeine liohere Wertscbatzung des Mondes gegenuber der Sonne
ein, deren Kolle als Lebensspenderin dem Menschen nie und nirgends aus dem
BewuBtsein gekommen ist, Oegen die Tbeorien, welche eben jener Bevorzugung
des Mondes als Zeitmesser wegen eine alte, alles iiberscbattende Mondreligion fiir

die semitiscben Volker forderten, hat sich daher Aug. Fischer, Abb. Sachs.

Ges. d. Wiss. 27, 756 mit vollem Bechte ausgesprochen.
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Zeit eben noch keinen Wert bat, nocb eine grofie Gleichgiiltigkeit

hinsichtlich der genauen Bestimmung der Monatslange. In der

Landscbaft Ho im Lande der Ewe-Neger in Kamerun sagten die

Leute: „Wir wissen nicbts iiber die Zabl der Tage, die einen

Monat ausmachen; wenn wir den Mond seben and er verliert sicb

dann wieder, so ist ein Monat voriiber 11 (Grin z el II 141). Bei

vorgescbrittneren Yolkern wird der Monat nacb der Erfabrung

vorans abgescbatzt x
);

Die meisten Volker lassen den Monat mit dem Nenmond be-

ginnen, sodaB der Yollmond seine Mitte bildet; seltener ist die

Recbnung von Yollmond zu Vollmond, wie z. B. bei den Kiowa-

Indianern in Arkansas und z. T. bei den Indern (pwrm'twcmta-System).

Wo der Ueumond den Beginn des Monats bildet, wird der Monat

bisweilen, da der eigentlicbe Neumond, die Konjunktion, bei der

der Mond zwiscben Sonne and Erde stebt and daber niclit

sicbtbar ist, scbwer za fixieren ist, erst vom Neulicbt an ge-

recbnet, d. b. von dem Abend an, an dem das Gestirn zuerst wieder

als scbmale Sichel am Himmel sicbtbar ist. So bei den Eskimos,

so aach bei den Juden, die den ersten Neumondstag, an dem der

Mond nocb ansicbtbar ist, als letzten Tag des vorbergehenden

Monats zablen, obgleicb sie ibn als „Monatsanfang“ des folgenden

Monats bezeicbnen (30. Tiscbri = roscb cbodescb Marcbescbwan).

Aacb die Aegypter, bei denen jeder der Monatstage einen be-

sondern Namen batte, der sicb aaf die Phase des Mondes, die Zabl

des Tages, Opfer- and Kulthandlungen oder mythologische Dinge

beziebt, miissen nrspriinglich wohl so verfahren sein, da sie den

aaf den Neamondstag, 1. Tag des Monats (
psnijtv), folgenden

2. Tag des Monats selbst geradezu als den „Monat“ (ibd) oder den

„Kopf des Monats “ (tp lid) bezeichnen and neben dem „15. Tage“,

dem Yollmondstage, als Haaptfesttag betracbten 2
).

1) Die Zahlung und Benennung der Monate ist natiirlicli erst nack der

Kombinierung mit dem Jahre moglieh.

2) Die zuerst von Brugscb, bexnacli von Mahler verwerteten beiden

Neumondsdaten aus der Zeit Thutmosis' III. nennen nicht diese Bezeichnung des

Neuliclit-Tages (2. Tag des Monats), sondern die des wirklichen Neumondes (1. Tag

des Monats). Damit erweisen sich die Yoraussetzungen, unter denen L ehman n-

Haupt und Ed. Meyer diese Ncumondsdaten verwertet hahen, als unrichtig, und

es treten die letzten berichtigten Berechnungen von Mahler, 21. Pachon des

Jahres 23 = 16. Mai 1482 und 30. Mechir des Jahres 24 = 24. Febr. 1480

(Proc. Soc. Bibl. arch. 1895, 281), wieder in ihre Rechte, wenn anders sie im

Ubrigen astronomisch richtig bestimmt sind.
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2. Das Natur- oder Bauernjahr.

Neben dem Monat, der sich nach einigermafien aufmerksam'er

Beobachtung bald genau berechnen und vorberbestimmen lafit,

stebt mm, von ibm vollig unabhangig, das Jahr, aeg. ronpet „das

sich Erneuernde*, das durch den Wechsel der Jahreszeiten bedingt

ist, als eine sebwer berechenbare GroBe. Es ist das eigentliche

Schmerzenskind der Zeitrechnung, das Element in ihr, nm dessen

Regelung sich die Yolker immer wieder mit mangelhaftem Erfolge

bemiibt baben und das erst Burch Pabst G-regor XIII. 1582 seine

voraussichtlich endgiiltige Losnng gefunden hat, gegen die sich in

Europa die der griechisch-katholischen Kirche anhangenden Yolker

noch bis heute verschlossen haben.

Eur den natiirlichen Menschen, fur den es, wie schon gesagt,

eben noch nicht den Satz „time is money* gibt, ist die genaue

Lange des Jahres vollig belanglos, zumal da er ja daneben in dem

Monde einen genauen Zeitmesser fiir kleinere Zeitraume besitzt.

Er steht dem Jahre gegeniiber durchaus anf dem Standpnnkt, den

die Ewe-Leute gegeniiber dem Monat einnahmen. So recht deut-

lich bei vielen Negervolkern, bei den Balinesen und bei den Kiowa-

Indianern in Arkansas. Auch uns, die wir die Lange des- Jahres

genau kennen, geht es im biirgerlichen Leben nicht viel anders. Nie-

mand fragt danach, wie viel Tage zwischen Ostern 1918 und Ostern

1919 verflossen sind oder zwischen dem Schwalbenzug des Yor-

jahres und dem dieses Jahres, und wer denkt daran, wenn es wieder

Weihnachten ist, dafi 365 oder 366 Tage seit dem letzten Weih-

nachtsfest verflossen sind ? Wie wir uns einfach durch die Wieder-

kehr solcher Termine bewuBt werden, daB wieder einmal ein Jahr

herumgegangen ist, so auch die Naturvolker. Sie haben einfach

ein Natur- oder Bauernjahr, wie man es auch genannt hat, ein

Jahr, das sich lediglieh durch die Wiederkehr der Jahreszeiten

bestimmt.

So finden wir denn den Jahresanfang bei vielen Naturvolkern

ohne Riicksicht auf den Mond, den man daneben als eigentlichen

Zeitmesser benutzt, durch klimatische Erscheinungen bestimmt,

die als solche niemals ganz regelmaBig auf denselben Kalendertag

eintreffen. Bei den Kiowa-Indianern bezeichnet der erste Schnee-

fall, am Amur der Beginn des Lachsfanges, auf der Insel Timor
der Eintritt der Regenzeit den Jahresanfang. Auf den Nikobaren
im Indischen Ozean beginnt das neue Jahr mit deni Monsunwechsel
im April/Mai; sobald der Wechsel eingetreten ist, wird der gerade

laufende Mondmonat umgenannt, indem er den fiir den 1. Monat
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der Siidwestmonsunzeit iiblicken Namen annimmt. Bei den Samo-
anern ist es das Auftreten des Palolo-Wurmes (Okt./Nov.)> das

den Jahreswechsel bezeichnet *). Von den alten Tiirken berichten

ckinesische Quellen:
;;
Sie kennen keine Jakreseinteilung auBer daB

sie das Griinen der Pflanzen als Erinnernngsmerkmal betrackten“.

Pur die Aegypter bildete das Anscbwellen des Niles, das all-

jakrlick bald nacli der Sonmxersonnenwende infolge der Schnee-

sckmelze in den abessinischen Gebirgen einzutreten pflegt 2
), ein

solckes variables Neujakr. Mit ilim begann das aegyptische Banern-

jahr der TJrzeit, das sick nack der Natur cler Verhaltnisse in die

3 Jakreszeiten der Uberschwemmung, der Kultur und der Ernte

teilte, anf denen sick spater das gesckichtlicke Kalenderjakr der

Aegypter anfgebaut kat (s. u. Absckn. 4).

3. Das Fixsternjakr.

Einen bedeutsamen Portsckritt in der Entwicklung des Bauem-
jakres bedentet es, wenn die Volker den Beginn dieses Jakres

nicht mekr oder wenigstens nickt mehr bloB von solchen zeitlick

weckselnden Naturersckeinungen abkangig macken, sondern ikn an

bestimmte Himmelsersckeinungen kniipfen, die sick alljakrlick mit

absoluter Notwendigkeit znr gleicken Zeit wiederkolen, d. h. ins-

besondere an die Auf- und Untergange bestimmter Fixsterne.

Die Fixsterne geken Tag um Tag etwa 4 Minuten eher auf

und unter 3
). Dadurck versckieben sick Auf- und TJntergang im

Laufe des Jakres derart, daB sie in einem bestimmten Teil des

Jakres beide in die Zeit des Tages fallen. Infolgedessen bleibt

das Gestirn langere Zeit unsichtbar. Wenn es danack zum ersten

Male wieder sichtbar in der Morgendammerung, kurz vor Aufgang

der Sonne erscheint (keliakischer Aufgang), so ist das fur den

1) Der Palolo-Wurm, ein zwischen den Korallenbanken wobnendes Tier,

stofit alljahrlicb regelmafiig bei Beginn des Sommers mit Eintritt des letzten

Mondviertels seinen mit Eiern erfiillten Hinterleib ab. Dieser steigt alsbald zur

Oberflacbe des Meeres empor, die er in unendlicken Massen erfullt, und wird von

den Insulanern als willkommene Speise gefiscbt. Ygl. Aug, Kramer, Die

Samoa-Inseln I 856.

2) Nacb Plinius (nat. bist. 5, 15. 18, 167) mit dem Keumond nacb der Sommer-

sonnenwende.

8) Aus den Dekantafeln der Sarge von Siut (Ende des 3. Jahrtausends v.

Cbr.), von denen nocb Sfter zu reden sein wird, gebt bervor, daB die Aegypter

in alterer Zeit mit einer Yerfriibung der Sternaufgange um 1 Stunde in 10 Tagen

recbneten. Anders in den etwa 1000 Jahre jiingeren tbebaniscben Stundentafeln

der 20. Dynastie, die alle 15 Tage den Aufgang um 1 Stunde vorriicken lassen.

Zu beriicksicbtigen ist, daB die Lange der Stunden mit den Jabreszeiten wecbselte.
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aufmerksamen Beobachter ein auifalliges Ereignis, das, da es sich

genau nach Ablauf eines Jabres wiederholt (erst in sehr langen

Zeitraumen sicb nm ein Geringes verschiebt), dem Menscben eine

verhaltnismafiig zuverlassige Zeitmarke abgeben kann. Ereilich ist

eine absolut genaue Beobachtung sehr schwierig, sodaB selbst ge-

iibte Astronomen mehrere Tage in UngewiGheit dariiber bleiben

konnen, wann eigentlick der Aufgang wirklich eingetreten ist

(Ginzel I 26).

So bestimmten frtiher die Bewohner Javas und anderer Sunda-

Inseln den Beginn des neuen Jahres nach dem Aufgang des Orion,

nach dem noch heute auf manchen dieser Inseln die Jahreszeit f'iir

den Ackerbau bestimmt wird. Anch die nordostafrikanischen Somali

und Galla bestimmen den Anfang ihres Naturjahres, das ohne jede

Beziekung zum Monde gebalten wird, nach dem Aiif- und Unter-

gange gewisser Gestirne (Ginzel II 135). Ear die Griechen

scheint einst nach Hesiod’s "Worten „vierzig Nacbte und Tage

sind die Plejaden verborgen, dann erscheinen sie wieder, nachdem

das Jahr hernmgerollt ist“ x

) der Aufgang der Plejaden (19. Mai)

den Jahresanfang gebildet zu haben, der das Signal zur Ernte gab 2
).

Ahnlich rechnen noch heute gewisse Indianerst&mme Nord- und

Siidamerikas, wie die Tapujas in Brasilien, vom Aufgang dieses Ge-

stirnes (Ginzel I 59 Anm. 2); ebenso die Bewohner der Sunda-

Insel Bali (Ginzel I 424).

Die Verkniipfnng der Jahreszeiten mit solchen Sternaufgangen

ist bei den Griechen und Romern im Yolke augenscheinlich allezeit

iiblich geblieben, auch nachdem man langst eine geregelte Zeit-

rechnung mit dem sogen. „Mondjahre“ hatte, die eben fur die Be-

stimmung der Jahreszeiten nngeeignet war. Die Chinesen achteten

ihrerseits auf den grofien Baren und erkannten aus der Richtung,

in die sein Schwanz zeigt, die Jahreszeit (Ginzel, I 91). Uns
modernen, der Natur mehr entfremdeten Kulturmenschen sind

diese alten Rudimente volkstiimlicker Zeitbestimmung ganz ab-

handen gekommen; ebenso schon den Romern nach Caesars Reform,

die sie von den Sternbeobachtungen scfanell entwobnte (Ideler
H 145).

Auch die alten Aegypter hatten seit friihen Zeiten anstelle

ihres alten naturlichen variabeln Jahresanfanges der Nilschwelle

1) Erga 385 ff. avtis Ss Ttt-QLTtXoixsvov iviavtov gicUvovtcu tcc jiQ&ta.

2) Spater gait dieses Ereignis als Anfang des Sommers, nicht nur den
Griechen, sondern auch den Romern, sodafi Caesar es als solches auch in seinen

Kalender aufnehmen liefi (Ideler I 241. II 143).
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einen festen, astrononrisch bestimmten gesetzt, den Erlihaufgang

des Hundssternes oder Sirius *), des hellsten aller Fixsterne, den

sie Sopdet d. i. die Seharfe (griech. Sothis) nannten nnd den die

aegyptische Mythologie fiir die Seele der Grottin Isis erklarte.

Die „Konigin der Sternea2) ;
,die Herrin des Neujahres" 8

)
nennen

ihn die Texte.

Je nach der geographischen Breite der Orte fiel der Aufgang

des Sirius in den Zeiten des Altertums in Aegypten anf den 13.

bis 20. Juli jul., nnd zwar in Memphis (60° nordl) anf den

19. Juli. Da die Sommersonnenwende, die jetzt anf den 22. Juni

greg. (== 9. Juni jul.) fallt, nm 4000 v. Chr. anf den 23. Juli

jul. fiel, fiel sie nnd die mit ihr innerlich zusammenhangende

Nilschwelle damals fast mit dem Sirinsanfgang zusammen.

Das maeht es begreiflieh, da!3 die Aegypter gerade dieses,

im TJbrigen durch die Helligkeit des Sternes sich empfehlende

Ereignis, als asfcronomisehen Jahresanfang wahlten. Sie setzen

1) aeg. pr. t Spd. t „Hervorgehen der Sothis". Die Dekanaufgangstafeln im

Grabe Ramses’ IV. (Tbes. 170 if.) unterscheiden den morgentlichen Aufgang, den

sie tp.t „erstes“ nennen, den mitternachtlichen Aufgang si dut „Wacbe der

Unterwelt“ und den abendliclien mL t „Geburtw (vgL „Geburt des Orion I{ und

„Geburt der Sotbis" Pyr. 1436/7). Mit der letztgenannten Bezeicbnung hangt

oifenbar der Ausdruck msj. t fiir den Abend und die Abendmahlzeit zusammen.

2)
?
I(Sig ds 7tccQ* ccvzotg iaztv ccazijQ, cdyvnziGzl naXovpsvos Scbthg, BkVrpncxl

ds ’AgxqqwvcoV) o£ %ccl dousb ficcGiXsveiv z&v Xontiov &6teqcqv Horap 1, 3 ;
vgL auck

Kvvbg acstQov o egziv ^ccglXslov zcbv Xg mQ&v Boll 209. In den alten Dekan-

listen von Siut heiBt der Dekan, dessen Stelle spater der Sirius einnimmt, stets

mannlich Spd „der Scharfe“, nicbt Spt.t, ebenso der vorhergehende Dekan, der

spater heiBt, Spd „Yorlaufer des Spd“ (vgl. JJQO'nvaiv). Der Sirius

erscbeint mit seiner richtigen weiblichen Namensform Spd . t in dem astronomischen

Bilde, das die Dekantafel unterbricht, zusammen mit dem Orion als Yertreter des

siidlichen Himmels, wahrend der nordliche Himmel durch den groBen Baren re-

prasentiert ist. Es ist also klar, daB die spatere Nennung des Sirius unter den

Dekanen nur auf einer Umdeutung des alten Dekannamens Spd berubte. In der

Tat gehort der Sirius aucli nicht in die Reihe der Dekane, die den Aequator des

Himmels bezeichnen sollen, da er siidlich davon steht. Aucb im Tierkreis von

Dendera stebt er nicbt in der Prozession der Dekane, jedocb nicht auBerhalb ihres

Kreises, wie es sicb gehort, sondern innerbalb, aus dem einfacben Grunde, well

die Dekane dort wie eine Gradteilung des Kreises den auBeren Rand des Bildes

einnebmen sollen. Moglich ist aber, daB der alte Dekanname Spd selbst sehon

mit Rucksicbt auf den Sirius als sein itaQavutsXXov benannt gewesen sei, gleicbsam

als m&nnliches Gegenstiick dazu. Ygl. dazu Pyr. 632. 1636: „Isis kommt zu dir,

sicb freuend fiber deine Liebe (o Osiris), setze sie auf deinen Penis, damit dein

Same beraus gebt in sie, scbarf (spd) als Sopdet (Stern), Horus der Seharfe (
Hr-Spd

)

kommt aus dir in seinem Namen Horus, der in der Sopdet war u
.

3) rib(.t) tpj rnp.t Lep s. 152. Tbes. 107. 111. 218.

Kgl. Ges. d. Vi'iss. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 3. 20



294 Kurt Setlie,

das Naturereignis, das fur sie den Beginn des Bauernjahres

bildete, die Nilscbwelle, in ursachlichen Zusatnmenhang damit.

Fiir sie gilt es seit alten Zeiten als gewiB, dad der Sirius, die

Sopdet, die Bringerin des Niles wie des Jabres sei 1
). An dieser

Anschauung haben sie bemerkenswerterweise festgebalten, auch

nacbdem sicb beide Ereignisse infolge des Vorriickens der Jahr-

punkte allmahlich mebr und mehr yon einander entfernt batten.

Wabrend der Siriusaufgang auf dem 19. Juli jul. ruben blieb,

riickte die Nilscbwelle mit der Sommersonnenwende, die ibm nocb

um das Jahr 4000 v. Cbr. gefolgt war, immer weiter vor, sodad

sie um 2000 v. Cbr. bereits fast 14 Tage, zur Zeit des Dekrets

von Kanopus (238 v. Cbr.) iiber 3 Wochen friiber eintrat als der

Aufgang des Grestirns.

4. Die Jabreszeiten.

Dieser Yerbindung des Siriusaufganges mit der Nilscbwelle

entspricbt es, dad die erste der 3 J abreszeiten, in die das aegyp-

tiscbe Siriusjahr nacb dem Muster des alten Bauernjabres (s. ob.

S. 291) zerfiel, die „TJberschwemmung !I bied: ih.t, gescbrieben mit

dem Bilde eines Wasserbeckens, aus dem Wasserpflanzen empor-

wacbsen. Diese Jahreszeit, die im geschicbtlichen Kalender, ebenso

wie die beiden andern, 4 MoDate = 120 Tage umfadte, reicbte also

von Mitte Juli bis Mitte November. Die zweite Jahreszeit, die

der Kultur, im Siriusjahr von Mitte November bis Mitte Marz
sich erstreckend, bied projet „Hervorgehen“. Sie wird diesen Namen
vom Heraustreten der Acker aus der tiberscbwemmung 2

)
oder vom

Aufgeben der Saat, die aeg. die Hervorgegangene
(
prj.t) bied,

haben. Der Name der 3. Jahreszeit somu, der aucb in der abge-

leiteten konkreten Bedeutung „Ernte“ (Ernteertrag, mit dem Deut-

zeicben des Getreides verseben) vorkommt, scbeint nacb seiner

Scbreibung zu scblieden urspriinglicb den ,,'W"assermangel“
AMAM

bezeiebnet zu haben 8
).

1) Das alteste urkundlicke Zeugnis dafiir auf einem Denkmal aus der

1. Halfte der 1, Dyn. Petrie, Boyal Tombs II 5,1. 6 a,

2

(vgl. Sethe, Unter-

sucL III 63). Efganzung und Ausdeutung desselben bei Borchardt 53 vermag
ich nicht zu billigen.

2) Yergl. Orb. 2,2/3: Zur Zeit des PfLugens sagte sein alterer Bruder zu

ihm: „besorge uns Gespanne zum Pfltigen, derm der Acker ist hervorgegangen

(pry), er ist gut, um ihn zu pflugen K .

3) Wobl aus wsr mw hervorgegangen, eventuell mit einer Wortform des

Stammes wsr „mangeluK
,

„ausgehen“, „versiegen“, die das w abgeworfen batte.

— Durch die Scbreibung des Worfces somu mit den Zeicben fur „Wasser“ lieB

sich Lepsius (148. 213), wie vor ihm Andere, irrefuhren
;
man sail darin die
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Im Spraehgebrauch stehen sich die beiden letzterea Jahres-

zeiten projet und somu standig als die kdhle und die heiBe gegen-
iiber; sie bedeuteu geradezu soviel wie Winter und Sommer und
werden z. B. auch im Dekret von Kanopus geradezu so grieehisch

ubersetzt. Fur den Aegypter der geschichtlichen Zeit sind es die

beiden eigentlieben Jahreszeiten, von denen allein gesproeben wird
und die aucb in der spateren Spracbe allein nocb am Leben ge-

blieben sind. TJrsprunglich, wie ibre Namen lebren, ebenso rein

landwirtscbaftlieber Natur, bezw. auf den Wasserstand des Niles

beziiglich, wie die „Uberschwemmung“, sind sie im Lauf der Zeit

zu klimatiscben Jahreszeiten geworden, eine Entwieklung, die die

tJberscbwemmung nicbt mitmacben koimte. Diese erscbeint spater

wie zwiscben sie eingeschoben, indem sie jeder von ibnen 60 Tage
(dem Sommer mit die beifiesten Monate) weggenommen zu haben

scbeint, wahrend sie in Wahrbeit als fossiles TJberbleibsel einer

alteren, nacb einem anderen Prinzip gescbaffenen Jahreseinteilung,
der einst aucb die beiden andern Jabreszeiten angebort hatten, im
Kalender steben geblieben ist 1

).

Dab der Aegypter den Friihling nicbt besonders unterscbied,

ist natiirlich. Diese bei uns so stark bervortretende Jahreszeit

macbt sicb in Aegypten, wo sich der Laubwecbsel der Baume
innerbalb von 14 Tagen vollzieht und die Gretreideernte scbon im
Marz stattfindet, kaum bemerblicb.

Die Yierzabl der Jabreszeiten, wie wir sie unterscbeiden, steht

in engem Zusammenhang mit den 4 Sonnenstanden des Jahres, den

Aequinoktien und Solstitien, deren Beobachtung erst im Laufe der

Zeit gelungen zu sein scbeint (s. u.). Wie in Aegypten fehlt die

daraus sicb ergebende Yierteilung des Jabres aucb in zablreicben

andern Landern, bei denen die klimatiscben Eigentiimlichkeiten

bald 3 (Indien), bald 5 (ebenda spater), bald 6 (Nikobaren) Jabres-

zeiten unterscbeiden lassen. Fast iiberall steben sicb Sommer und

Winter als die beiden Hauptjahreszeiten gegeniiber, zwiscben die

die andern als Ubergangszeiten eingeschoben sind; so z. B. aucb

die Zeiten der Kalmen auf den Nikobaren zwiscben die beiden

Monsunhalbjahre. Bemerkenswert ist, dafi viele in nordlicheren

tiberschwemmung, und Lepsius glaubte daher die Entstehung des aeg. Kalenders

auf einen Zeitpunkt datieren zu konnen, in dem der Siriusaufgang auf den 1. Tag

dieser Jabreszeit (1. Pacbon) gefallen war, d. h. um 3280 v. Cbr.

1) Das Wort fur „Ubersekwemmung“, das ihrem Namen zugrunde liegt, ist

frtth ausgestorben
;

es findet sicb ebenso wie das zugehorige Zeitwort iib) uur

nocb in den alten Pyramidentexten. Die spateren Zeiten verwenden dafur mfrj

oder h'j.

20 *



296 Kurt Sethe,

Regionen lebende Yolker den Winter als die eigentliche Hauptzeit

des Jahres anseben; sei es dafi sie die Benennungen der Abschnitte

des Winters (Wintermonate) anf die entsprechenden des Sommers

iibertragen, auf die sie garnicht passen (ZunMndianer in Neu-

mexiko, Hopi in Arizona), sei es dafi sie iiberhaupt nur nach

Wintern statt nach Jahren zahlen (Pawnee, Dakota, Cheyenne).

Das letztere taten bekanntlich auch die alten Germanen,

5. Das Mondjahr.

Es ist klar, dafi ein Naturjahr, das mit einem klimatischen

Ereignis oder einem bestimmten Sternaufgang seinen Anfang

nimmt, wie es das altaegyptische Bauernjahr mit Nilschwelle

und Siriusaufgang tat, wenn es regelrecht eingehalten wird, mit

dem Monde in keinerlei Beziehung stehen kann, da der Neumond
sich unabbangig davon einstellen mufi. Ein Versuch, den Mond-

umlauf mit einem solchen Naturjahre in Yerbindung zu bringen,

finden wir bei den Eskimos 1
). Ilmen gilt der Tag als Neujahr,

an denen die Neumondsichel sichtbar wird, nachdem sich der Stern

Atair (im Adler) zum ersten Male wieder in der Morgendamme-

rung gezeigt hat, etwa Anfang Dezember (Grinzel II 148).

Diesem Ealle sind voranssichtlich als yerwandt auch alle die

Dalle an die Seite zu stellen, in denen von einem ,,Mondjahr“

wechselnder Lange bei primitiven Yolkern herichtet wird, das an

eine der Sonnenwenden gekniipft sein soil (die diese Yolker nur

ganz ungefahr beobachten konnen), wie z. B. bei den Drawida-

Yolkern Siidindiens, die ihr Jahr mit dem Yollmond nach der

Wintersonnenwende beginnen sollen 2
).

Bei der praktiscben Anwendung einer solchen Jahresrechnung

mufi das Neujahr in wechselndem Abstande auf das festliegende

astronomische Ereignis folgen, an das es gekniipft sein sollte (Auf-

gang des Atair, Sonnenwende). Es mufi bald 12 bald 18 Monate

vom vorhergehenden Neujahr abliegen. Man kann eine solche

1) Mit einem ahnlichen Falle warden wir zu tun baben, wenn sich die An-

gabe des Yettius Yalens bestatigte, dafi das Neujahr von einigen vom Neumonde
vor dem Siriusaufgange (*foro Tfjg tcqo tov Kvvog avvodov cog rfjs ysvsd'XiocHfjg

rjiieQccg) gercchnet worden sei(Lepsius 158). Das konnte naturlich nur in der

Urzeit der Fall gewesen sein. In den Worten desselben Autors h tfjg vov-

liTjviag rov sv&sv yag rrjv a$%i}v tov Utovg iizonjaavTO, , . . cpvgik&tsqqv

8s nal i% Kvvbg iititolijs ist aber das Wort vov\Lr\VLa nicht als Neumond zu

nehmen, sondern als „1. Monatstag“ wie im Dekret von Kanopus und bei Porpbyr.

De antro Nympharum 24; vov^vca 8s umoig ij ZMsoog avatoX7j.

2) Hewitt, Early History of Northern India 551/2.
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Jahresform als ein Mondjahr mit selbsttatiger Schaltung bezeichnen.

Das gebundene Mondjahr oder Lunisolarjahr der Kulturvolker

des Altertums, das aus einem solchen Jahr hervorgegangen sein

diirfte (deatlich noch bei den G-riecken, bei denen das Neujahr auf

einen Nenmond um die Zeit der Sommersonnenwende fiel), uuter-

scheidet sich davon nur darin, dad die Schaltung des 13. Monats

fest geregelt ist, sei es, dad man wie die Griechen in 8 Jahren 3

mal (der yermatlich von Solon 594 v. Chr. in Athen eingefuhrteu

Oktaeteris) oder in 19 Jahren 7 mal (dem 432 v. Chr. von Meton

aufgestellten Zyklus) und zwar in ganz bestimmter Folge ond an

bestimmter Stelle des Jahres schaltet; z. T. auch darin, daS die

Festsetzung des Monatsanfangs nicht mehr, wie noch bei den alten

Juden, auf der wirklichen Beobachtung des Neumondes beruht,

sondern auf Grand einer zyklischen Berechnung vorherbestimmt

wird, indem man ohne Rucksicht auf den wahren Neumond dem

einen Monat 29, dem andera 30 Tage gibt 1
).

Wenn bei den alten Juden die Frage, ob in einem Jahre zu

schalten sei oder nicht, vom Stande der Feldfriichte vor dem Passah-

Feste abhangig gemacht wurde, — eine Sitte, die noch nach dem

babylonischen Exil geiibt worden sein soli —
,
so hat sich darin

noch ein TJberrest einer Vorstufe zu dem fest geregelten Mondjahr

erhalten, die der Jahresform der Eskimos gewissermaBen entsprach,

aber an die in Abschnitt 2 besprochene Form des Bauernjahres

ohne astronomischen Fixpunkt ankniipfte.

Erst das geregelte Mondjahr hat, so scheint es, eine genaue

Festsetzung der Lange des Jahres in einer bestimmten Anzahl von

Tagen zur Folge gehabt, zu der der Mensch bis dahin kein Be-

diirfnis empfunden hatte. Das normale „Mondjahr“ ohne Schalt-

monat hat 354/5 Tage. Genau genommen ist es ein kiinstliches,

in der Natur selbst nicht gegebenes Gebilde 2
). Die Zusammen-

fassnng von 12 Monaten zu einer Zeitexnheit ist in sich unbegrundet,

1) Bei den Romern wurden seit den Dezemvirn ein um das andere Jahr 22/3

Tage im Februar eingeschaltet, sodaB dann das normal auf 355 Tage gerechnete

Jahr aus 377/8 Tagen und die Tetraeteris aus 1465 (statt 1461) Tagen bestand. Da-

bei wurden also in 4 Jahren 4 Tage zu viel geschaltet, ein Fehler, der von den

Pontifices nach Gutdiinken berichtigt wurde. Dieses „Mondjahr“ oder „zyklische

Sonnenjahr“, wie Ideler (II 15) es nannte, stand weder mit dem Monde noch

mit der Sonne in Einklang und muBte sich, einmal vernachlassigt, lieillos verwirren.

2) Yon der Lange des astronomischen Mondjahres zu reden, wie es vielfach

geschieht (z.B. auch von Gin z el, I 62), ist genau genommen ebenso unsinnig

wie zu sagen, daB der Monat auf der Zwolfteilung des Jahres beruhe. Das na-

ttirliche Mondjahr ist eben der Monat selbst; das „Mondjahr von 3544 8* 48® 36’

“

ist nichts weiter als 12 synodische Monate.
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sie ist im Grande ebenso willkiirlich, wie es die Zusammenfassung

you 12 oder einer beliebigen Anzahl von Jahren zu einem Zykins

ist, wie z. B. der 12 und der 60jahrige Zyklus der Chinesen, die

7jahrige nach den Wochentagen benannte Periode anf Madagaskar,

die an das jiidische Sabbat-Jahr erinnert, oder nnser Jabrhundert.

Es ist der Versuch, zwei Dinge in Znsammenkang zu setzen, die

sick tatsachlich unversoknlick gegenlibersteken : das durch die

Jahreszeiten, d. k., wie wir wissen, durck die Sonne bestimmte

Jahr und den Umlauf des Mondes urn die Erde, den Monat, von

dem, wie man bald wahrnekmen mufite, immer je 12 in einem Jahre

entkalten waren. Eben kierauf und auf keinem andern Grunde

bernkt auck die besondere Rolle, die die Zwolfzahl vielfach im

Leben der Volker gespielt kat.

Trotz aller Schaltungen x
) hat es den Volkern, die das Mond-

jahr gebranckten, die grofite Sckwierigkeit gemacht, dieses Kom-
promiBgebilde auf die Dauer mit dem wirklicken Jabre in tiber-

einstimmung zu halten. Welcbe Nachteile aber das Hinundher-

sckwanken der einzelnen Monate gegen die Jahreszeiten kaben

mufite, liegt auf der Hand und tritt in den Aufierungen grieckiscker

Autoren iiber die Vorziige anderer Jakresformen offers kervor.

Unter den Kulturvolkern des Altertums finden wir das ge-

regelte Mondjahr zuerst bei den Babyloniern, die es seit den

altesten Zeiten bis ans Ende ikrer Gesckichte gebrauckt kaben.

Demnacbst ist es bei den kulturell stark von Babylon abhangigen

Nackbarvolkern der Babylonier, den Juden und den alten Persern,

anzutreffen, bei den Juden bis auf den keutigen Tag, bei den

Persern bis zur Kalenderreform des Darius (488 v. Chr.)

2

). Auck
die im Osten und Siidosten Asiens heimischen Volker, deren Astro-

nomie nack sickeren Anzeicken Beziekungen zu der der Babylonier

aufweist 8
), wie die Ckinesen und die von iknen abhangigen Japaner

einer-, die Inder und die von diesen beeinfluBten Siamesen und
Tibetaner anderseits, gebrauchen nock beute das „Mondjabr“ mit

geregelter Schaltung. Die gleichfalls von Indien abhangigen Ja-

vanen kaben es bis 1633 n. Chr., als der Islam bei ihnen die Ober-

hand
.
gewann, gebrauckt; desgl. bis zu ikrer Bekebrung zur gleichen

1) Sckon Solon liefi aufier den Monatssclialtungen noch B Tage in je 16

Jahren zufugen, um das Jahr mit dem Mondumlanf in Einklang zu halten.

2) Mar quart, Untersuchungen zur Geschichte von Eran II (= Pbilologus

Suppl. Bd. X), 210.

3) Inder und Chinesen geben dem langsten Tage des Jahres die Dauer, die

er in Babylon hatte (18 muhurta = 60 Iche — 14 Std. 25 Min.), die fiir Indien

und grofie Teile Chinas aber garnicht pafit (Ginzel I 327).
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Religion aucb die Bewohner von Madagascar. Von den euro-

paischen Volkern haben es die Griechen (in Athen noch 486 n. Chr.),

die Romer bis zu den Dezemvirn (angeblich seit Numa), die alten

Kelten und die alten Germanen gehabt.

In Afrika ist ein auf dem Mondumlauf aufgebautes Jabr bei

den Jornbavolkern, in Amerika bei den Inka in Pern, bei den

Pawnee (von denen berichtet wird, daC sie lange Beratnngen

iiber die Scbaltung, oft obne Erfolg, abzubalten pflegten) u. a. In-

dianerstammen nachgewiesen, desgl. in Nordaustralien am Golf

von Carpentaria, auf Neuseeland und auf den Siidseeinseln, alles

Falle, in denen wenig oder keine Wahrscheinlichkeit fur einen

Zusammenbang mit der alten Kulturwelt bestebt. Man wird in

diesen Fallen aber wobl eher an ein Jabr nacb Art der Eskimos

und der Drawida-Volker als an ein geregeltes Mondjabr nach Art

der Babylonier zu denken baben.

Ein Mondjabr mit regelmaBiger Schaltung, wie es die Juden

und die Babylonier batten, hatten bis zur Stiftung des Islam auch

die Araber. Mobammed scbuf statt dessen ein neues reines Mond-

jahr von 354/5 Tagen, das sicb urn das wirklicbe Jabr in keiner

Hinsicbt kiimmerte, aufier in der Beibehaltung der traditionellen

Zwolfzabl der Monate, die es von dem alten Mondjabr iibernabm.

Er verbot den Glaubigen ausdriicklick die Scbaltung, auf die er

alle Verwirrungen des alten Kalenders zuriickfiibren zu miissen

glaubte. Nur der Mond sei von Gott zur Zeitmessung bestimmt

(s. ob. S. 288). Dieses neue perverse Jabr, das ein sprecbendes

Zeugnis fiir die fanatiscbe Bescbranktheit des Propbeten ist, hat

der Islam in seinem Eifer alien Volkern, die er sicb eroberte, auf-

gezwungen anstelle ibrer weit vollkommneren Jabresformen. Es

ist in Java von 1633 bis 1855 n. Chr. anstelle des alten indischen

Mondjabres gebraucbt worden und wird nocb jetzt ebenso auf Ma-

dagaskar gleichfalls anstelle eines solcben Mondjabres gebraucbt;

desgl. in Persien seit 636 n. Chr. statt des von Darius aus Aegypten

ubertragenen, von den Sassaniden verbesserten Jabres von 365

Tagen. Ebenso ist es in der Tiirkei 1
)
und z.T. aucb in den afri-

kaniscben Herrscbaftsgebieten des Islam in Gebraucb.

So unvollkommen das Mondjabr, aucb in seiner bessern Form,

war, baben docb die Volker, die sich seiner bedienten, mit er-

staunlicher Zahigkeit an ihm festgehalten, nacbdem die wabre

Lange des Jabres bei ibnen langst bekannt war und von ibren

1) Jetzt nur noch zu religiosen Zwecken neben dem offiziellen europaischen

Sonneujahre.
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Astronomen regelmaBig bei ihren Berechnungen verwandfc wurde,

wie das fiir die Babylonier, Juden, Inder, Chiiiesen und die Q-riechen

durcb zahlreiche Zeugnisse erwiesen ist. Das erklart sicb eben

daraus, daB die Rechnung nach dem Monde dem menschlichen Sinn

von Uranfang als das Selbstverstandliche erschienen ist, von dem
er sicb nicht mehr loszureiBen vermochte.

Damit hangt es denn auch zusammen, daB es, wenn iiberhaupt,

anscbeinend nnr wenige Volker auf Erden gegeben bat, die nicbt

ein Mondjahr in dieser oder jener Form gebraucbt baben. In der

alten Welt kommt, soviet icb sebe, nnr eines dafiir in Betracbt:

die alten Aegypter, die scbon zu Beginn ihrer Grescbicbte ein vom
Mondumlauf vollig unabhangiges Jabr von 365 Tagen gehabt haben;

in der neuen Welt die alten Mexikaner, wenn anders die Rekon-

struktionen des mexikanischen Kalenders richtig sind, naeb denen

die Mexikaner in gewissem Widerspracb mit dem Niveau, auf dem
ibre Kultnr im IJbrigen gestanden zu baben scbeint, neben einem

so ganzlich unzulanglichen Jahr von 260 Tagen, bestebend aus

20x13 Tagen, auch scbon das Jahr von 365 Tagen, bestehend

aus 18 Perioden zu 20 Tagen und 5 Zusatztagen, womoglich auch

mit Scbaltung eines 6. Tages nach 4 Jahren, gehabt haben sollen x
),

beides ohne jede Beziekung zum Monde. Das schlieBt nun ja freilieh

nicbt aus, daB vordem auch bei ihnen ein Mondjahr existiert habe.

Bei den Aegyptern baben sowohl Lepsius als Ed. Meyer
und Andere die Existenz eines Mondjabres far die Urzeii als

a priori selbstverstandlich vorausgesetzt (s. Grinzel 1 168 Anm. 2)

und in der Benennung des Monats bzw. seiner Scbreibung mit

dem Bilde des Mondes einen Beweis dafiir erblicken wollen, ob-

wobl dies doch nnr die alte selbstandige Mondrecbnung ohne Aus-

gleichung mit dem Jahr bezeugen kann. Brugsch wollte sogar

das Eortbestehen eines solchen Mondjahres in geschichtlicher Zeit

neben dem Siriuswandeljahre aus zahlreichen Angaben iiber Mond-
stande (Neumonde, Vollmonde u. drgl.) schliefien. Diese treten

aber in den aeg. Texten neben den regularen Daten des vom Mond-
umlauf vollig unabhangigen Kalenderjabres nicbt anders auf, als

in unsern Kalendern („Jahr 23, Monat 1 der Sommerjahreszeit,

Tag 23, Neumond").

1) Es ist vom allgemeinen entwiekiungsgeschiektlichen Standpunkt aus der

Verdacht kaum abzuweisen, daB hierbei doch schon das Muster der ehristlichen

Zeitrechnung benutzt ist, zumal die Darstellungen dieser Art von Jahr groBenteils

aus spaterer Zeit stammen und die alten spanischen Autoren das alte 260tagige

Jahr als diabolische Erfindung fur magische Zwecke angesehen haben sollen (de

Jonghe, Ztschr, f. Ethnologie 38, 486).
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Erst in neuerer Zeit hat sick bei den Aegyptern tief in

der geschichtlichen Zeit eine zweifellose Spur eines regularen

Mondjahres von 355 Tagen gefunden, in das burgerliche Kalender-

jabr derart eingekapselt, daS es beispielsweise um die Mitte des

19. Jh. v. Chr. einmal vom 26. PayDi des einen Jahres bis zam 15.

Payni des nacbsten reichte (Ed. Meyer 52). Es handelt sicb um
ein im Tempeldienst der Pyramide Sesostris’ II. bei Illahun auf-

tretendes Tempeldienstjabr, das an sich als ein sakraler TTberrest

einer alteren Entwicblungsstufe wohl zu verstehen ware 1
).

Wie sollte man ein solcbes Mondjakr aber mit dem augen-

scbeinlicb uralten, nach den Analogien bei andern Volkern zu ver-

muten dock gewifi nicht jiingeren (Jebrauch des Siriusaufganges

als Neujalirstag vereinigen? Etwa in der Form, die wir bei den

Eskimos antrafen und die in der Notiz bei Vettius Yalens (s. ob.

S. 296 Anm . 1) eine Stiitze finden wiirde? Sekwer liefie sich von

einem solchen alten Mondjahre, das durch die Yerbindung mit dem

Siriusaufgang verhindert gewesen ware, vom wahren Jahre starker

abzuirren, die Briicke zu dem geschichtlichen Wandeljalire der

Aegypter mit seinen 365 Tagen ohne Schaltung schlagen. Es ist

kaum zu verstehen, daB die Aegypter ganz gegen ihre Art weniger

zah als die andern VBlker an einem geregelten Mondjahre fest-

gehalten haben sollten, wenn sie es wirklich schon besessen hatten.

Mam sollte glauben, dab sie vom Mondjahr ebenso wenig den Weg
zu ihrem 365 tagigen Jahre gefunden hatten wie die andern Volker.

Das Mondjahr hat in der Entwicklungsgeschichte des aeg. Jahres

in der Tat wohl keinen rechten Platz. Aus dem vermutlichen

Urzustand eines auf der 2. Stufe der Jahresentwicklung stehenden

Naturjahres (ohne Auszaklung der Tage) mit dem Siriusfruhauf-

gang als Anfangspunkt und der unabhangig daneben stehenden

freien Mondzeitrechnung, also dem Zustand wie er bei den Grie-

chen zu Hesiods Zeit vorgelegen zu haben scheint, konnte sich

wohl das Mondjahr entwickeln, in dem der Neujahrstag nicht mehr

auf den Siriusaufgang selbst, sondern auf den nachstfallenden Neu-

mond gelegt wurde, gleich dem Falle der Eskimos
j
aber von diesem

Mondjahre weiter zum geschichtlichen Wandeljahr der Aegypter,

1) Die spate Nachricht von einer Umwandlung des aegyptischen Jahres aus

einem Mondjahre in das Jahr von 865 Tagen durch die Hyksoskonige (Schol. Plat.

Timaios, misverstanden bei Synkell., s. Leps. 177) kannte, wenn sie uberhaupt

Sinn gehabt haben soli, nur dahin gedeutet werden, dafi die Hyksos das Mondjahr,

das sie wie alle semitischen Volker des Altertums gehabt haben werden, in

Aegypten mit dem bessern aeg. Wandeljalire vertauscht haben sollten (Lepsius

179 Anm. 2).
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in dem wieder der Siriusaufgang selbst das Neujabr bildete and

der Mond ganz beiseite gescboben war, das ware ein seltsamer

Zickzackweg gewesen. Tatsacblich diirfte das geschichtlicbe aegyp-

tische Wandeljabr eber eine Parallelentwicblung zu dem geregelten

Mondjahr, wie wir es bei den andern Yolkern z. T. aus abnlicben

Yerhaltnissen entstanden fanden, gewesen sein als eine jiingere,

aus ibm bervorgegangene Entwicklungsstufe. Es wird also seine

Scbwester, nicbt seine Tocbter gewesen sein.

So wird man denn in dem Mondjabr yon Illabun, das dort

ganz isoliert mehr als 2000 Jahre nach der Begriindung des aeg.

Kalenders im Rabmen des biirgerlicben "Wandeljabres angewandt

erscbeint, vielleicht eber eine postbume Eortbildnng des alten Gre-

braucbs der reinen Mondzeitrechnung (obne Beziehung zunii Jabre)

zu seben baben, der sicb im Tempeldienst als sakrales TJber-

bleibsel der altesten Zeiten erbalten baben konnte. Es wiirde

dann also eine jiingere Parallele zu dem ebenso entstandenen

Mondjabr der andern Volker bilden.

6. Das Rumpfjabr von 360 Tagen.

Als Yorstufe des gescbichtlicben aeg. Jabres von 365 Tagen

erscbeint ein Jahr von 360 Tagen, das nacb dem Muster der alten

12 Mondmonate, die auf das Jabr gingen, in 12 gleieblange Monate

von 30 Tagen zerfiel. Wie der alte Name des Monats (ibd) auf

diese 12 Teile des Jabres iibertragen wurde, so wurden aucb die

Namen der einzelnen Mond-Monatstage (des Neumonds, 1. und 3.

Viertels, Vollmonds usw.) auf die entsprecbenden Tage der neuen

Kalendermonate Iibertragen 1

). Ein solcbes Jabr von 360 Tagen

findet sich als Abrundung anderer Jahresformen im gescbaftlicben

Yerkebr, in der Staatsverwaltung, in der Heilkunde oder zu astro-

logischen Zwecken iiberall in der Welt verwendet, ebenso wie der

Monat von 30 Tagen als Abrundung des wabren Monats. So bei

den Babyloniern 2
), Indern 3

),
Chinesen 4

), Griechen 5
)

statt des

354tagigen Mondjabres; so bei uns statt des 365tagigen Jahres

z. B. als „TJsance“ im Bankgewerbe und aucb sonst bei Abrecb-

nungen, z. B. bei nnsern Gottinger Ereitiscben. Unzweifelhafte

ESlle eines solcben Gebraucbes findeu sicb aucb in Aegypten; so

z. B. wenn es von dem „Tempeltage“ als Bezeichnung der auf

1) Z. B. Thes. 311 (dazu Ed. Meyer 7). §23 (,,Tag des mspr des Pachon“

= 3. Pachon). Aeg. Ztscbr. 10,14 (,J
r

7t des Mesore“ = 18. Mesore).

2) Kugler, Sternkunde II 265. Ginzei I 127.

3) Ginzei I 312. 4) Ginzei I 462. 494. 5) Ginzei II 317. 370.
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einen Tag entfallenden Einlmnfte eines Tempels heifit, or sei „ein

360stel des Jahres a (Aeg. Ztschr. 20,172).

Daneben spielt das Jabr yon 360 Tagen in Aegypten aber
eine ganz eigentlimliclie Rolle als der eigentliche Rumpf des ge-

schichtliehen Jabres yon 365 Tagen, dem die iiberscliieBendexi 5

Tage, die Epagomenen, als ein nicht dazu geitoriger Fremdfeorper

zugefiigt sind. Diese 6 Tage, die nacb aegyptiscber Auffassung

vor dem Jabre steben 1
), beifien aegyptiscb geradezn „die 6, welcbe

anf (oder iiber) dem Jabre sind". Wenn von den Opfergaben der

365 Tage des Jabres die Rede ist, so berecbnet man das als „ein

Jabr und 5 Tage"

2

). Wie der 1. Tag des 1. Kalendermonats als

Neujabrstag tpj rnp.t „der erste des Jabres a 3
)

oder wpj rnp.t

5
,Erbffner des Jabres" 4

) beifit 5
), beiBt der 30. Tag des 12. Monats

rnp.t „der letzte des Jabres" (Tbes. 478/9). Eiir die 5 Zn-

satztage, die sicb dazwiscien einschieben, ist in dieser Eezeich-

nnngsweise kein Ranm freigelassen, Ebenso erscheinen sie vollig

ignoriert, wenn derselbe Ultimotag des Jabres (der 30. des 12.

Monats) „der Tag der Abendmablszeit des Jabres"

6

) genannt wird.

Aucb die Ubertragung des Namens Mesore vom Nenjahrstage (1.

Tag des 1. Monats) anf den ganzen 12. Monat, yon der spater

die Rede sein wird (Abscbn. 11), zeigt dieselbe Iguorierung der 5

Tage, nnd zwar nocb mitten in der gescbicbtlicben Zeit wirkend.

1) Urk. d. aeg. Alt. I 25 (Altes Reich). Dekret von Kanopns.

2) Ed. Meyer 9. — Die Stelle zeigt, wie manche andere, dad von einer

vollstandigen Ausscbaltung der Epagomenen axis dem Tempelkult keine Rede sein

kann. Wenn Diodor I 22. 97 nur von 860 Tagen des Jahres spriclit, an denen

die aegyptiscben Priester des Abatons bei Pbilae und von Akantbos gewisse Opfer-

bandlungen vollzogen batten, so wird das nur eine der iiblicben Abrundungen fiir

365 darstellen. In dem Falle des Abaton ist das durch aegyptiscbe Quellen sogar

bewiesen, vgl. Junker, Das Gotterdekret iiber das Abaton S. 76 (Denkscbr.

Wien. Akad. 1913, Bd. 56, Nr. 4).

3) So nacb der alten Schreibungzu iibersetzen; spater tp rnp.t geschrieben,

als ob es „Kopf des Jabres 11 bedeutete.

4) Der Name wird in alterer Zeit gern mit dem Ideogramm fiir Tag (der

Sonne) versehen, dem womoglicb die Ziffer 1 und zwar in der bei den Tagesdaten

iiblicben horizontalen Lage beigefiigt wird, alsob .zu lesen ware: „Eroffner des

Jabres, Tag 1“.

5) Beide Ausdriicke wecbseln spater standig miteinander (vgl. Tbes. 105 if.

218 if.)
;

in altern Texten, z. B. in den Eestlisten, treten sie neben einander auf

(Tbes. 231 if.), alsob sie verscbieden seien, obne dafi sicb der TJntersehied be-

stimmen liefie. Die Unterscbeidung bei Ed. Meyer 36 ist willkurlicb, vielleicht

aber ricbtig.

6) IM 4 smw 'rlcj hrw n msj tp rnp.t M&n. Miss, franc. Y 526 (Grab des

Neferbotep), unvollstandig zitiert Tbes. 478.
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DaB die 5 Tage auBerhalb des Jahres stehen, spiegelt sich auf

das Klarste auch in der aetiologischen Sage wieder, yon der uns

Plutarch (Is. et Osir. 12) erzah.lt und deren Spuren sich bis in die

alteste religiose Literatur der Aegypter verfolgen lassen 1
). Tiber

die Himmelsgottin (aeg. Nut) sei einst vom Sonnengotte eine Ver-

wiinsehung ausgesprochen worden, daB sie weder in einem Monat

noch in einem Jahre gebaren solle. Deshalb habe der Grott Hermes,

der ihr zugetan war, die 5 Tage gesckaffen, die die Aegypter die

inayo^svca nennen und als Geburtstage der Gotter, d. h. der 5

Kinder der Himmelsgottin (Osiris, Haroeris, Seth, Isis, Nephthys),

feiern 2
).

Die Bezeichnung hayo{ievca driickt ihrerseits ganz deutlich

die Auffassung aus, daB die 5 Tage Schalttage sind 3
), die jedesmal

aufs Neue dem fertigen Jahre zugefiigt werden, nicht etwa

ehedem einmal zugefiigt worden sind (iTtrjyiisvcct,). Auch Herodot

(II 4) redet dementsprechend davon, daB die Aegypter zu jedem

Jahre von 360 Tagen 5 Tage auBerhalb der Zahl zufiigen (etccc- *

yovtii &vd tiav hog itevts ^iiBQag 7taQ8% rov agid'nov), Ebenso

Strabon 17, 816 (totg rQiaxovd'ri^sQOLS S&dexu [irjGiv £7tay6vtcov

rtevte i]{L£qcig xat’ evvavzbv exatirov) und Dio Cassius 43, 26 (hitl

Ttccvtl t<p bxbl rdg rtdvrs 'fjiiBQag htdyov tiiv). Auch Diodor (I 50),

der irrtiimlich yon 5 3A statt 5 Tagen redet, braucht gleicherweise

das Prasens (iitayovOi),

Die offizielle aegyptische Auffassung der spateren Zeiten iiber

die 5 Tage tritt uns in den Worten des Dekrets von Kanopus y.

J. 238 y. Chr. entgegen, mit denen dort die aegyptische Priester-

schaft die Kalenderreform des Ptolemaios Euergetes I. begriindet.

Da heiBt es, daB das Jahr „aus den 360 Tagen und den 5 Tagen
bestehe

,
die man spater zu ihnen hinzuzufugen bestimmt“

habe (grieckisch x&v vGxeqov vzQo6vo[U&d'Ei6(x>v STCayEG&ou rtevxs

flliEQG)v). Hiernach dachte man sich die Zufiigung der 5 Tage

1) Bezeichnung der 5 Epagomenen in ihrer Gesamtheit als „Geburt der
Gotter* Pyr. 1961c. Gardiner, Tomb of Amenemhet S. 98. Thes. 372/3 383.
— Einzelne : Thes. 480; Geburt des Osiris Urk. d. aeg. Alt. IY 470. 483; der

Nephthys Gardiner a. a. 0. pi. 23; der Isis Brugsch, Oase 22,9; des Setli

und der Isis Aeg. Ztschr. 29, 59 (Aufzeicbnungen, datiert von dem nackfolgenden
2. Thoth).

2) Die sinnreiche Yerkniipfung der Sage mit den 5 Planeten durch L e p s i u s

91 bestatigt sich nicht. Die Planeten haben bei den Aegyptern nichts mit jenen
5 Gottern zu tun; sie sind samtlicb mannlicb, auch die Yenus, die als Morgen*
stern „&er morgentllche Gotta

,
als Abendstern „der einzelne Stern* hieB.

3) mdysiv ist der Terminus technicus fur das Scbalten.
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als Ergebnis einer Kalenderregulierung, die das bis dabin nur aus
360 Tagen bestehende Jahr einmal erfahren habe 1

). Diese Regu-
lierung wiirde mit der Begrundung des gescbicbtlicben Kalenders
nm das Jahr 4240 v. Cbr. identiscb sein miissen,

Es fragfc sich, ob man diesen Zeugnissen gegeniiber nocb das
Verdikt anfrecht erbalten kann, das Ed. Meyer, Ideler fol-

gend, iiber die Vorstellnng, daB es jemals ein solebes Jabr von
360 Tagen gegeben haben konne, gesprocben bat, weil weder von
den Mondumlaufen noeb vom Sonnenjabr zu einen solcben Jahre
zu gelangen ist nnd weil es in der Praxis seine ITnzulanglichkeit

sebr bald hatte erweisen miissen. Vielleicbt ware es dock als

Ubergangsform denkbar, etwa dergestalt, daB es den festen Stamm
von Tagen gebildet babe, die man erfahrungsgemaB nacb den vor-

liegenden Beobacbtnngen dem Jahre (obne Riicksicht auf den Mond)
unter alien Umstanden zu geben batte, wahrend die Zabl der
dariiber hinans zuzufligenden Tage bei der Schwierigkeit der

Siriusbeobachtungen zunachst nocb langere Zeit ungewiB und
schwankend gewesen sein konnte

2

). Dann ware die genaue Eixie-

rung dieser Zahl auf 5 das Wesentliche bei der endgiiltigen Ka-
lenderregulierung gewesen 8

). Das liefie sicb aueh mit dem Wort-
laut der Stelle im Dekret von Kanopus wobl vereinigen.

Auf ein sehr bedeutsames Zeugnis fiir die Realitat des 360

tagigen Jabres mufi hier aber noch hingewiesen werden, die eigen-

tumliche Einteilung des Himmelskreises (Aequator). Dieser wurde
nicht wie bei den Babyloniern den Monatstagen, an denen der

Mond sichtbar ist, entsprechend in die 28 Mondstationen nocb auch

den Monaten des Jabres entsprechend in die 12 Tierkreiszeichen

geteilt, sondern in 36 Dekane

4

), den 36 Dekaden des Jabres ent-

sprechend. Es sind das die nacheinander in diesen Dekaden, zu

einer bestimmten Stunde der Nacht, zum Aufgang kommenden
Eixsternbilder oder Teile von solcben, die zusammen den Himmels-

1) Auch die von Lepsius 145 zitierte kopt. Bezeiebnung der Epagomenen

als „die 5 sekundaren Tage“ spiegelt noch diese

Auffassung -wieder.

2) Das Yerfahren kann man sich so denken: Vom Siriusaufgange zahlte

man die Tage bis 360 ohne Weiters als Tage des laufenden Jabres, Die Tage

aber, die man danach noch auf das Wiedererscheinen des Sirius zu warten hatfce,

rechnete man dem folgenden Jahre als UberschuB zu (daher die Stellung der

Epagomenen vor dem Neujahr), urn dann mit dem Siriusaufgang wieder den

Stamm dieses neuen Jabres zu beginnen.

3) Im Wesentlichen ebenso Ginzel I 61). 313.

4) aeg. „die 36 Gotter des Himmels w (Dekantafeln von Siut) oder „die 36

bik,w tt d. i. Diener-Sterne (Thes. 177, vgl. dazu ib. 133/4).



306 Kurt Sethe,

kreis schliefien, wie die Dekaden das Jabr. Der Zweck dieser Ein-

teilung, die nichts mit der scbeinbaren Sonnenbalin (Ekliptik) zu

tun batte 1
), war, die Naebtstunden zu bestimmen 2

), wie das aus

den altesten nns erbaltenen Dekantafeln in den Sargen des friiben

Mittleren Reichs yon Siufc (Ansgang des 3. Jahrtausends v, Chr.)

klar hervorgeht 8
).

Bei der Einrichtung der 36 Dekaden nnd Dekane sind die 5

Zusatztage nnberiicksichtigt. Daher laufen die Dekaden, die

eigentlicb eine Einteilnng des Monats darstellen sollen nnd als

erste, mittlere nnd letzte des betreffenden Monats bezeicbnet

werden 4
),

in spaterer Zeit (im Neuen Reicb) ein um das andere

Jabr gleich nnsern "Wochen iiber Jabr^s- nnd Monatsanfang binaus,

dergestalt, dafi sie abwecbselnd in einem Jabre .mit dem 1., 11.,

21., im andern mit dem 6,, 16., 26. Tage der Monate beginnen 5
),

anstatt, wie es eigentlicb der Fall sein sollte, mit dem 1., 11., 21.

Tage eines jeden Monats.

Diese die 5 Zusatztage so ganzlich ignorierende und an ibnen

geradezu scbeiternde Einteilung des Jabres und des Himmels-

1) In den astronomiscben Darstellungen erscheinen die Bilder der Dekane

unterhalb von den Zeichen des Tierkreises, also im weiteren Kreis e, (s. ob. S. 298

Anm. 2). Wabrend der Tierkreis die Einteilung der Ekliptik darstellt, stellen die

Dekane offenbar den Aequator dar. Dazu pafit, da,b unter ibnen seit alters aucb

Teile des Orion erscheinen, dessen Gurtel vom Aequator durchschnitten wird.

2) Dab die Stunden nacb den Sternen bestimmt warden, ist schon aus der

altherkbmmlichen Scbreibung des Wortes fur Stunde mit dem Bilde des Sternes

zu erseben. — Uber das Yerfahren, das dabei wenigstens in spaterer Zeit ange-

wandt wurde, s. Borcbardt, Aeg. Ztscbr. 87, 10.

8) Diese Tafeln, die bei Lacau, Barcopbages ant&rieurs au Kouvel empire

II 105 if. (Catalogue gdn&al du Mus£e du Caire 28118). Chassinat-Palan-
que, Fouilles d’Assiout (M&n. Inst, franc, arch, du Caire, vol. 24) S. 117. 145. 194.

Tafel 24/5 veroffentlicht sind, verzeicbnen bei jeder Dekade die in den 12 Stunden

der Nacbt erscheinenden Dekangestirne. Dabei erscheint das einzelne Gestirn in

jeder folgenden Dekade um eine Stunde friiber, zuletzt in der 1. Stunde, um dann

ganz zu verscbwinden. (Misverstanden von Dares sy, Ann. du serv. 1,81). In

Wirklichkeit trat die Yerscbiebung der Aufgange um eine ganze Stunde erst nacb

15 Tagen ein, wie das in den etwa 1000 Jabre jungern Stundentafeln der The-

banischen Konigsgraber der Kamessidenzeit ricbtig angenommen ist (s. ob. S.

291 Anm. 3).

4) Die offizielle Formulierung ist in alterer Zeit: „Monat 2, erste Dekade,

der Winterjahreszeit“, so in den Dekantafeln von Siut.

5) Thes. 168. — Da das Yerzeichnis der Dekanaufgange im Grabe Kamses’

IY. (ib. 175) immer Daten der letztern Art gibt, kann es nicht ein allgemein-

gtiltiges Normalschema geben (wie z. B. das Dekadendenkmal Louvre D. 37, ib.

179 ff.), sondern mub fiir ein ganz bestimmtes Jabr, in dem die Dekaden gerade

mit dem 6., 16., 26. Monatstage begannen, abgefabt sein.
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breises, aaf der letzten Endes auch die bei uns bis beute iiblicbe

Kreisteilung in 360 Grade bernben muB (s. Abscbn. 17), wird dock

wohl aus einer Zeit stammen miissen, in der man wirklicb nur mit

einer festen Jahreslange von 360 Tagen rechnete. Hatte man bei

ibrer Einfiibrnng bereits das Jabr von 365 Tagen gekannt, so

ware der Himmelskreis gewiB in 73 balb so grofie Teile und das

Jabr in ebensoviele Pentaden geteilt worden, wie sie sicb spater

bei den Assyrern
(
JiamuStu

) und aucb in Aegypten in griecbiscben

astrologiscben Kalendern gelegentlicb finden 1
).

7. Das Wandeljabr von 365 Tagen.

Das aus dem Rumpf von 360 Tagen (= 12 Monaten zn 30

Tagen) und den 5 Zusatztagen gebildete Jahr von 365 Tagen
obne weitere Scbaltung, das bei den Aegyptern bis in die romiscbe

Eaiserzeit als biirgerlicbes Jabr in Geltung geblieben ist, muB um
das Jabr 4240 v. Chr. eingefiihrt worden sein 2

). Sein Neujahrstag,

der 1. Tag des 1. Monats der Uberschwemmungsjabreszeit (spater

Tbotb genannt), sollte mit dem Siriusaufgang zusammenfallen. Bei

der Begriindung des Kalenders war das tatsacblicb der Eall ge-

wesen; da das 365tagige Jabr aber nocb um ungefabr l
/t Tag

gegen das wabre Jabr zu kurz wai’, verschob sicb sein Neujabrs-

tag alle 4 Jabre um 1 Tag gegen das fesfcbleibende Ereignis des

Siriusaufgangs, um erst nacb 1460 Jabren (so im 4. und 3. Jabr-

tausend v. Chr., spater sohon nacb 1458, 1456 usf. fallend) wieder

mit ihm zusammenzufalien („Sotbisperiode“). Das aeg. Jabr war

also ein Wandeljabr.

1) Pap. Oxyrk, Ill 126 ff. aus dem 2. Jh. nacb Chr. (dazu Boll, Heue
Jakrb. 21, 115). Dort ist die Pentade aber noch deutlich als Unterteilung der

altern Dekade ckarakterisiert. Der Sekutzgott der 3. Pentade des Monats Packon

keiBt fevtSQos &ebs t&v t%&vGiv (1. 198/9) d. k. „der 2. Dekan des Tierkreis-

zeickens der Fische“j wie der der 1. Pentade TtQ&rog frsbg tav l%&va)v kiefi (1.

100). Die Dekaden laufen kier augensckeinlick immer mit den Monaten zusammen,

indem die Sckalttage einfach unheriicksichtigt blieben. Das ist auck die Voraus-

setzung fur die in der Astrologie iibliche Auffassung der Dekane als Unterab-

teilungen der Zodiakalzeicken. Mit astrologiscben Zwecken ist das ja auck gut

vereinbar.

2) Zum Folgenden s. die scharfsinnigen und uberzeugenden Darlegungen von

Ed. Meyer 23 ff. Sie sind nur in dem einen Punkte zu modifizieren, dafi die

Sothisperiode, wie Borckardt 56/7 mit Beckt fordert, nickt zyklisck, sondern

astronomisck gerecknet werden muB. Dadurck sckieken sick die yon Meyer ge-

fundenen Apokatastasenjahre um einige Jahre kinab
;

statt 4241/37 fand B orchard fc

so 4236 usw. Oben im Texte werden diese Bor char dt’scken Beduktionen ge-

geken, daneken z. T. auck die Mey er’schen Zaklen in Klammer, mit M bezeichnet.
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Da dieser Zusammenfall nach dem Zeugnisse des Censorinus

139 n. Chr. eingetreten ist 1

), mussen die Jahre 1318 (M. 1321),

2776 (M. 2781), 4236 (M. 4241) y. Chr. gleichfalls solche Zusammen-

fallspunkte (&7toKard<3rcc6ig) gewesen sein. Eines von diesen Jahren

muB das Jahr der Kalenderregulierung gewesen sein, yon dem

der Kalender seinen Ansgang nalim. Da er bereits yor 2776 in

Grebraueh nachweisbar ist, kann dafiir nnr 4236 in Frage kommen,

ein Jahr, dem der Anfang der aegyptischen Gescbichte, der Be-

ginn des Menes, des 1. Konigs der 1. Dynastie aus This bei Aby-

dos, rack den neusfcen Forschungen yon L. Borchardt so nahe

gerucbt ist, daft es kanm noch zweifelhaft sein kann, dafi beide

Punkte (Kalenderanfang trad Geschicbtsanfang) zusammengefallen

sein miissen 2
). Erst damit erhalt der Kalender seine wahre Epoehe

nnd zwar eine, die seinem Wesen entspriehi, denn er ist durcbans

auf den aegyptischen Einheitsstaat zugeschnitten nnd wiirde in

die Zeit yor dessen Errichtung garnicht hineinpassen 3
). Ist er

dock aoch, wie das Ed. Meyer zuerst klar erkannt hat, auf die

Breite yon Memphis abgestimmt, der von Menes an der Grenze

1) Nach Ed. Meyer’s anspreckender Vermutung berukt diese Angabe

wahrscbeinlich auf einem Yersehen und es ist vielmehr 140 als Jahr des Zu-

sammenfalls anzusehen. Die von Borchardt dagegen vorgehrachten Emwen-

dimgen kann ich nicht als stichhaltig anerkennen. So gut die Miinze vom 6.

Jabre des Antoninus Pius (143 n. Chr.) mit dem Bilde des Phonix und der Bei-

schrift Jloov nach B aus einem Jahre stammen soil, in dem der Zusammenfall nicht

mehr bestand, kann auch die entsprechende Miinze vom Jahre 2 (189 n. Chr.)

aus einem Jahre stammen, in dem er noch nicht eingetreten war, und das umso

elier, als dieses Jahr tatsachlich nach Meyer das SchluBjalir der Sothisporiode

sein wiirde, in dem der Siriusaufgang bereits den letzten Kalendertag (5. Epago-

menen), auf den er zuletzt i. J. 138 gefallen war, verlassen hatte, um im folgenden

Jahre (140) auf den 1. Thoth zuriickzukehren. Ist Ed. Meyer’s Berichtigung

richtig, so wiirden die Bor char dt’schen Daten sich ihrerseits um 1 Jahr er-

maBigen.

2) Hatte der Kalender wirklich erst 50 Jahre bestanden, als Menes den

aegyptischen Einheitsstaat begriindete, wie es nach Bor char dt’s Kombinationen

(auf Grund seiner Deutung des d J-Festes) der Fall gewesen sein soil, so wiirde man
ihn gewih wieder neu haben anfangen lassen, vorausgesetzt allerdings, daB damals

seine Abweichung vom normalen Jahr, die schon 13 Tage betragen hatte, bereits

bemerkt worden war.

3) „Eine Kalendcrreform setzt ohne Zweifel einen kraftigen und geordneten

Zustand des Beiches voraus, in welchem eine solche in alle Yerhaltnisse der

Beligion und des Lebens tief eingreifende MaBregel unter einer m&chtigen Be-

gierung zur Uherlegung und Ausfiihrung gelangen konnte“. Lepsius 179.

Ebenso mit anderm, nicht minder treffenden Worten ganz^unabhangig davon Le-
tronne, Oeuvres cboisies sdr. II 2, 157.
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der bisherigen „beiden Lander “ Ober- and Unteraegypten au.f

unteraegyptiscbem Boden gegriindeten Hanptstadt des Alten Reicbs.

Der Tag, von dem er ausgebt und zu dem sein Neujahr regelmaCig

nach ungefahr 1460 Jahren wieder zuriickkehrt, ist der 19. Juli

jul., d. i. der Tag, an dem der Siriusaufgang dort in Memphis

(und in dem benachbarten Heliopolis) stattfand und der als Nor-

maltag fiir die Feier dieses Ereignisses im ganzen Reiche gait,

unbeschadet der Tatsacke, da6 es in den verschiedenen Landes-

teilen je nach der geographiscken Breite friiher oder spater

eintrat *)•

Man kann das altaegyptische biirgerliche Jahr daher geradezu

als memphitisch.es Jahr bezeichnen. Und es ist iiberaus verlockend,

dem Ausdruck aitb Msvocpgscog, den The on mit Bezug auf das

Ausgangsjahr, die Apokatastasis, der letzten vorchristlichen sogen.

Sothisperiode (der Periode von ca. 1460 Jahren, in denen sich das

aegyptische Wandeljahr mit dem wahren Jahr ausglich) ge-

braucht 2
), mit Biot und Krall (Rec. de trav. 6,62) die Deutung

„von Memphis'1 zu geben und darin eine Parallele zu dem ah urhe

condita der Romer zu sehen. In der Tat ware MsvocpQig eine

korrekte Wiedergabe des alten vollen Namens der Stadt, der

*Men-nofru lautete und von dem der gewohnliche Name Menfer

(MifMpig) nur eine Zusammenziehung ist, wie sie ebenso fiir den

Beinamen des Osiris * Wenen-nofru (VvvaxpQig) in der Nebenform

"Oiupig vorliegt. Indefi sprechen schwere sachliche und sprachliche

Bedenken (aegyptischer- und griechiscberseits) gegen diese Ivom-

bination, denen z. T. bereits Lepsius 173 Ausdruck gegeben hat.

Der Fehler des aeg. Jahres, das wie gesagt urn Vi Tag zu

kurz war, muBte sich in der Yerschiebung des Siriusaufgangs

gegen das Neujahr friih zeigen; wenn dieser Aufgang genan be-

obachtet wurde, schon nach 4 Jahren. Nach dieser Frist muBte

der Siriusaufgang auf den 2., nach 8 Jahren auf den 3. Kalendertag

riicken. Nachdem eine geniigende Reihe von Beobachtungen ge-

macht war, mufite die Regel dieser Verschiebung bald gefunden

werden. So ist nicht daran zu zweifeln, dafi die Aegypter die

1) Letronne, Oeuvres choisies ser. II 2, 156 ft’. Ed. Meyer 17 ff. —
Eemerkenswert ist das von Meyer nicht erwabnte, von Letronne richtig ge-

wurdigte Zeugnis des 565 n. Ckr. schreibenden Olympiodor in Aristot. Meteor.

I 14 ed. Stttve (Comment, in Aristot. 12,2, S. 113), das sein Ergebnis glanzend

bestiitigt: v.ai oti ccvztj (tj Msiicpis) ificcotXsvosv, bfjXov Sx tov zovs AXs^avd^sts

tf]v rov Kvvbs ijtLroXj]V irtirsXstv ov% otav avzofg Kvcov, &XV otav rot’s Mia-

tptzcus iittriXXst.

2) Er rechnet 1605 Jahre &nb Msvoyqscas teas trjs Xtjicas Aiyovezov, d.i.

bis zum Ende der Ara des Augustas, dem Beginn der Ara des Diokletian.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 3. 21
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wabre Lange des einzelnen Jabres = 365 'A Tag sehr friih er-

kannt haben miissen. XJraso merkwiirdiger ist es, daB sie nicht

zur Korrektur des Fehlers ihres biirgerlichen Jahres gescbritten

sind, sondern das Jahr obne jede Schaltang weiterlaufen lieBen

mit der notwendigen Folge, daB die an bestimmte Kalendertage

gebundenen Feste im Laufe der Zeit durcb die Jabreszeiten wan-

derten, dergestalt, daB urspriinglicbe Sommerfeste im Winter,

Winterfeste im Sommer gefeiert wurden, wie das durcb die Be-

merkungen des Dekrets von Kanopus r
) und auch durcb griecbiscbe

Autoren *)
ausdrucklicb bezeugt ist.

Es wird aucb behauptet, was durcbaus glaubbaft ist, daB die

TJnterlassung von Scbaltungen, durcb die dies batte vermieden

werden konnen, absicbtlicb gewesen sei (Geminus a. a. 0.). Ja die

Konige sollen nacb Nigidius Figulus 3
)

vor der Kronung, die in

Memphis stattfand, ausdrucklicb einen Eid baben ablegen miissen,

daB sie weder einen Monat nocb einen Tag einscbalten, nocb einen

Festtag verandern, sondern die 365 Tage, wie es von den Alten

eingericbtet sei, fortfiibren wurden {neque mensem neque diem inter-

cdlaturos se neque diem festum immutaturos, sed OCCLXVperaduros,

sicut institutum sit ab antiquis). Das erscbeint nicbt unglaublicb und

entspricbt jedenfalls den aegyptischen Anscbauungen durcbaus.

Der Grand fur die Abneigung der Aegypter gegen die Ka-
lenderanderung wird in dem iiberaus konservativen Sinne des

Volkes zu sucben sein, dock mogen aucb religiose Motive mit im

Spiele gewesen sein 4
)- Aus diesem Grunde sind aucb die Reform-

versucbe des Ptolemaios Euergetes I. (238 v. Cbr.) und des Kaisers

Augustus, iiber die noch unten zu reden sein wird, bei den Aegyp-
tem auf den zabesten Widerstand gestoBen. Die Aegypter haben

an ibrem alten Wandeljahre von 365 Tagen als dem „Jahr des

Aegypters® 6
) nocb lange festgebalten, als die Griecben und Romer

im Lande das von Augustus verfugte alexandriniscbe Jakr ge-

braucbten, das man als „Jahr des Griechen® bezeicbnete (Aeg.
Ztscbr. 10, 27). Praktiscb ist durcb das Festbalten am alten Jakre

1) Dort ist von „mancken Festen“ (twees rwv eoQvcbv), mit denen das ge-

sekeken sei, die Eede.

2) Geminus, Isagoge c. 8, 20 fF. Dort ist spezieli das „Isisfest“ das zu G e-

minus’ Zeit 1 Monat vor der Wintersonnenwende fiel, als Beispiel fur eine soleke

Wanderung eines Festes namkaft gemackt.

3) Schol. zu Germanieus’ Aratea S. 88 f. = 157 f. ed. Breysig (Meyer 31.

Ginzel I 196 Anm. 1.)

4) Letronne, Oeuvres ckoisies sdr. II 2, 161 : la religion s’ en etait emparSe*

5) In grieckiscken Texten wird es dureh die Worte wt AlyvittCovg von
dem offiziellen alexandriniseken Jakre untersekieden.
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erreicht worden, daB der aegyptische Kalender das zuverlassigste

Mittel zur Zeitbestimmung gewesen ist, das das Altertum besaB.

Ibn benutzen alle Astronomen und Chronographen zar Datierung :

er ist von Ptolemaus aucb seinem Konigskanon, der Ara des Na-

bonassar, zugrunde gelegt worden.

8. Das feste Jahr.

Eine viel erorterte Frage ist, ob neben dem biirgerlieben

Wandeljahr von 365 Tagen nicbt wenigstens zu sakralen Zwecken

aucb ein festes Jabr bestanden babe, das sich mit dem urspriing-

lichen, immer erst nacb 1460 Jabren in der Apokatastasis wieder

erreichten Normalzustande des Wandeljahres danernd in TJberein-

stimmung befand. Diese Frage wird im Hinblick auf die eben

erwahnten Zeugnisse fiir die Verscbiebung der Feste meist ver-

neint, nnd da, wo sichere Spnren eines solchen festen Jahres vor-

liegen, wird dieses als tbeoretiscb abgetan. Grewifi mit Unrecbt.

Es gibt dock eine Reihe von Festen, die auf einem bestimmten

Kalenderdatum ruhen nnd die nacb der Natur der Dinge nicht

wobl durcb das natiirliche Jahr wandern konnten.

So werden z. B. die beiden Opferfeste von Silsile, die im 1.

Jabre Ramses’ II. (ca. 1300 v. Cbr.) ebenso wie 66 Jahre spater

unter seinem Sobne und abermals 40 Jabre spater im 6. Jabre

Ramses’ III. (ca. 1195 v. Cbr.) auf dieselben Kalendertage, den

15. Tag des 1. nnd den 15. Tag des 11. Monats angesetzt sind

(Aeg. Ztscbr. 11, 133), gewiB aucb in der Folgezeit nicbt von ihrer

Stelle geruckt sein, denn es sind Feste des Niles, die mit dem

Wasserstande des Stromes in engster Beziebung gestanden baben

diirften, zumal sie nm die Jabreswende des normalen Siriusjahres

lagen, die seit alters mit dem Anschwellen des Niles verkniipft war.

Ebenso stebt es mit den ausgesprocbenen Erntefesten des „t.

Monats der Sommer- oder Erntejahreszeit“, also des 9. Kalender-

monats, der spater Pacbon biefi. Da ist zunachst das Fest der

scblangengestaltigen Grottin der Scbeuem linn - wt . t (gesprochen

etwa Remute, griecb. Termutbis). Nacb den iibereinstimmenden

Zeugnissen der 18. Dyn. und der griecb.-rom. Zeit wurde es am

1. Tage des genannten Monats gefeiert 1
), inmitten der Erntear-

1) Kalender des Papyrus Ebers aus der Zeit Amenophis’ I. (1540 v. Cbr.).

Grab des Cha'emhst aus dem Jahr 30 Amenophis’ III. (ca. 1385 v. Cbr.). Grab

des Neferhotep aus der Zeit des Haremhab (ca. 1330). Festkalender des Tempels

von Esueh, Kaiserzeit (Thes. 382, 12). Vgl. Thes. 303/4.

21 *
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beiten

1

); und dementsprechend erscheint es in dem Kalender des

Papyrus Ebers wirklich 8 Monate nacb dem Sirinsaufgang, also

Mitte Marz jnl.
a

),
angesetzt. Der Tempelkalender von Edfu ver-

zeicbnet unter demselben 1. Tage des Monats Pacbon ein Fest,

das dem dortigen Lokalgotte Earsomtus gefeiert wurde, indem

das Korn geerntet und dazu folgende Litanei gesungen wurde:

j,Harsomtus, du totest deine Feinde, sie fallen unter deine FiiBe,

du scblagst sie wie das Korn“ (Thes. 370, 15/6). Also ebenfalls

ein Erntefest, bei dem das Korn die Feinde des Gottes symboli-

sieren sollte, wie es aucb das Schlacbtopfer zu tun pflegt. Ein

Erntefest, bei dem der Konig hocbsteigenbandig eine Garbe reifen

Speltes vor dem Frucbtbarkeitsgotte Min zu scbneiden hatte, war

aucb das alte tlebaniscbe(?) Fest der Treppe, das in demselben

Monat beim ^Auszuge des Chons" begangen wurde, und das, ob-

wobl nur in den Gedacbtnistempeln Ramses’ II. und Ramses III.

im westlicben Tbeben dargestellt, docb nach dem spracblicben

Cbarakter der begleitendem Texte nocb aus dem Mittleren Reich

stammen diirfte

3

).

Alle diese Erntefeiern konnen nie anders als zur Erntezeit

gefeiert worden sein, d. h. eben in dem Teil des naturlichen Jabres,

an dem sie sicb bei der Konstituierung des Kalenders befunden

batten, am 16. Marz jul., d. i. zu einer Zeit, die den tatsacblicben

Yerbaltnissen durcbans entspricbt'1

). 1st das aber richtig, so wird

die notwendige Folge doch wohl sein miissen, dab auch die andern

in denselben Tempelkalendern aufgefiibrten Festtagsdaten sicb

ebenfalls auf das normale (feste) Siriusjabr bezieben und nicbt,

wie Brugsch und Krall meinten, auf das feste Jabr des Dekrets

von Kanopus (Edfu -Kalender) bezw. das alexandriniscbe Jahr

1) Darstellungen im Grabe des Cha'emhet (Prisse, Mon. 42. Leps.

,

Denim. Text III 283) und des Deserkere'-seneb (Mem. Miss. V 578, pi. IV). Bei

der letzteren wird in der halb zerstiirten Beischrift des Verstorbenen, der der

GBttin opfert, das „Messen des Kornes fur den Monat 4 der Winterjahreszeit

[Tag 30]“ erwahnt; bier wurde also, wenn richtig erganzt, vom Vorabend des

Festes die Rede sein. Im Grabe des Cha'emhet ist der Festtag zugleich als

„Geburt des Njjrj“, d. i. der giittlichen Personifikation des Kornes, bezeichnet.

2) Unter Berucksichtigung der Epagomenen, die in dem Kalender nicht be-

sonders genannt sind, 10. Marz.

3) Leps., Denkm. Ill 162/3. Champ., Mon. 210; vgl. Thes. 298.

4) Plinius nat. hist. 18, 169 setzt den SchluB der Ernte in das Ende des

Marz, Theon in den Scbol. zu Arat. 264 auf den 20. April; vgl. Unger, Abb.

Bayr. Akad. d. TViss. XIX (1890) Bd. 1, 161.
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(Esnek-Kalender). Und in der Tat feklt es an jedem ernstlicken

Gfrunde fur diese Annakme 1
).

Ein eklatantes Beispiel fur die Anwendung des Normaljakres

in einem Tempelfestkalender bietet aber der Kalender im Tempel

Ramses’ III. von Medinet Habu, der den Siriusaufgang auf den

1. Tag des 1. Kalendermonats (Thotk) ansetzt (Thes. 364). Aueh

hier miiBte von Recktswegen daraus gefolgert werden, daPj die

ganze Reike der darauf folgenden Daten, zuin Mindesten die des-

selben Monats, gleichfalls auf das Normaljakr zu bezieken sei 2

)

und nickt auf das Wandeljakr, dem nur das vorweg und abge-

sondert gegebene Datum der Tkronbesteigung des Konigs sicker

angekort. Anders der Pestkalender Thutmosis’ III. von Elepkan-

tine, der den 1. Tag des 1. Kalendermonats als Neujakr bezeicknet

und den Siriusaufgang auf den 28. Tag des 11. Kalendermonats

(Epipki) legt, also deutlick das Wandeljakr voraussetzt.

Auck die Angaben der medizinischen Handbdcker, welche Heil-

mittel in den versekiedenen Kalendermonaten anzuwenden seien

(Pap. Ebers 61, 4— 6. 14), konnten nur dann benutzbar bleiben,

wenn sie sick auf das normale feste Jakr bezogen. Auf das im

Sommer beginnende Normaljakr soil endlich auch die von Da-
res sy, Bull. Inst, egypt. V ser. 9,5 veroffentlickte Wasseruhr

aus der Zeit Amenopkis’ III. (1415—1380 v. Ckr.) eingericktet sein 3
).

Alle diese auf das Normaljakr zu beziekenden Zeitangaben

und Einricktungen waren sckleckterdings unbenutzbar gewesen,

wenn man nickt genau gewufit katte, auf welcken Tag des lau-

fenden beweglicken biirgerlichen Jakres das betreffende Normal-

datum fiel. Man muBte also Kalender fiikren, aus denen diese

Entspreckungen zu erseben waren. Sie aufzustellen war leickt,

da das Datum des festen Neujakrstages, der Tag des Siriusauf-

ganges, sei es durck Beobacktung, sei es durck zykliscke Be-

1) Mit dem „Fesfc ihrer Majestat", das der Edfu-Kalender unter dem 1. Me-

sore vermerkt, kann naeh aeg. Sprachgebrauch nur ein Fest der vorher genannten

Hathor von Dendera gemeint sein, nickt das Fest des Sirius, wie Brugsch (Drei

Festkalender 7) glaubte. Ebenso mufi sick der gleiche Ausdruck im Esneh-Kalender

unter dem 29. Epipki auf die dort vorhergenannte Nb.t-ww beziehen. Uber die

bei Brugsch, Thes. 442/3 im Sinne seiner Theorie gedeuteten Notierungen der

Tempelkalender s. u. Absckn. 16.

2) Darunter auck das TFjg-Fest vom 18. Thoth. Wenn dieses Fest schon

1000 Jahre fruher im Mittleren Reich mit demselben Kalenderdatum verknupft ist,

so konnte der SchluB eigentlich doch nur lauten, daB es eben auch damals nach

dem Normaljahre datiert war. Anders Ed. Meyer 35.

3) Griffith, Journ. of egypt. archeol. IY 273. — Eine wissenschaftliche

Bearbeitung dieses wertvollen Stiickes haben wir von Borchardt zu erwarten.



314 Kurt Sethe,

stimmung jederzeit bekannt war. Ein solcher Korrespondenzka-

lender zwischen dem festen Normaljahr and dem biirgerlichen

Wandeljahr ist uns in dem viel besprochenen Kalender auf der

Kiickseite des Papyrus Ebers aus dem 9. Jahre Konig Ameno-

phis’ I. (1540 v. Chr.) erhalten 1
). Er stellt die Eesttage, welcbe

den Anfang der Monate des festen Jahres bezeichnen, den ent-

sprecbenden Tagen des biirgerlichen Jabres gegeniiber 2
). Dabei

ist ganz schematisch jeder 9. Monatstag des biirgerlichen Jahres

als 1. Monatstag des festen Jahres gesetzt, weil der Siriusaufgang,

der den 1. Tag des festen Jahres bildete, damals gerade anf den

9. Tag des 11. Monats (Epiphi) fiel. Die Epagomenen, die im

biirgerlichen Jahr dem Neujahr (1. Thoth) vorangingen, sind dabei

wieder yollig ignoriert, d. h. stillschweigend dem 2. Monat des

festen Jahres, in den sie fielen, zugeschlagen. Dies • zeigt aufs

klarste, dab eben das Sirinsdatum den Angelpunkt der ganzen

Berechnung bildete, die in jedem Jabre neu angestellt wurde.

Neujahr Monat 3 der Sommerjahreszeit Tag 9 3)Aufgangd.

„ „ 9 Sirius 4
)

Uberschwemmungs- „

„ jahreszeit „

Thj „ 4

Mn-ht „ 1

Hathor „ 2

Ki-hr-fo (Koiahk) „ 3

Schef-bodet B 4

Rokeh (d.i. Brand) „ 1

Rokeh „ „ „ 2

Bn-wt.t „ 3

Chonsu „ 4

Chentechtai „ 1

Ip.t-Jim.t „ 2

Winterjahreszeit

Sommerjahreszeit

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Bei einem solchen Jahre, das immer wieder vom Siriusaufgang

seinen Anfang nahm, muBte aber, da dieses Ereignis sich alle 4

Jahre um einen Tag im biirgerlichen Kalender verschob, die Ein-

fiigung eines 366. Tages im 4. Jahre die notwendige Folge sein,

d. h. es mufite im 4. Jahre ein 366. Tag iibrig bleiben, nach dessen

Ablauf erst der Siriusaufgang wieder eintrat, sodafi nun das neue

1) Urk. d. aeg. Abt. IV 44; s. dazu Ed. Meyer, Nachtr. 7 ff.

2) Ed. Meyer, der den Tatbestand riehtig erkannt bat, suckt ihn durcb

eine kiinstliche Interpretation zu beseitigen und nimmt dem Kalender damit Zweck

vmd Wert.

3) Dnerklarlicb ist nocb immer die von Brugsck, Drei Festkalender VIII

Anm. bemerkte Tatsache, dafi die Zahl 9 nicbt die fiir die Tagesdaten sonst iib-

liche Schriftform hat.

4) Das Wiederholungszeichen ist in dieser Kolumne offenbar nur irrtumlich

gesetzt.
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5. Jahr begonnen werden konnte, So ergab sicb den Aegyptern
ans dem 365tagigen Jabre wie von selbst die vierjahrliche Sebab
tung eines 6. Epagomenentages als das gegebene Mittel, um das

Jabr dauernd in TJbereinstimmung mit der Wirkliehkeit za balten.

Die Ubertragung dieser Scbaltung auf das biirgerliche Jahr
mn6te nabe liegen nnd hatte sicb in dem Ausgleicbungsjabre der

Sotbisperiode, also im J. 1318 y. Cbr., obne jede Scbwierigkeit

bewerkstelligen lassen. Sie ist nnseres Wissens aber erst in helle*-

nistiscber Zeit nnter Konig Ptolemaios Energetes I. unter weit

ungiinstigeren Yerhaltnissen versucht worden, im J, 238 v. Cbr.,

als der Siriusanfgang sicb in dem beweglicben Jabre bis anf den

1. Tag des 10. Kalendermonats Payni verscboben batte, anf

welcbem Tage er nnnmebr durcb die Scbaltung eines 6. Epago-

menentages vor dem Neujabrstage (1. Tboth = 22. Okt.) festge-

balten werden sollte. Diese Neuerung hat aber bei der aeg. Be-

volkernng keinen Anklang gefunden 1
).

Zwei Jabrbnnderte spater wiederbolte dann Augustus nacb

der Erobernng Alexandras (1. Aug. 30 v. Cbr.) den Yersuch mit

mebr Gliick. Der romische Senat hatte bescblossen, da£> der Tag
dieses Ereignisses fur die Aegypter in Zukunft die Epoehe ihrer

Zeitrechnung bilden sollte. Der neue Kalender wurde indefi erst

i. J. 26/5 v. Chr. endgiiltig eingericbtet. Durcb die Scbaltung,

die in gleicher Weise, wie sie das Dekret yon Kanopus yorgeseben

hatte, erfolgte, wurde der Neujahrstag, 1. Tboth, auf dem Tage,

auf den er damals im beweglicben Jabre fiel, festgebalten, d. i.

auf dem 29. Aug. (bezw. nacb der Scbaltung 30. Aug.) und ebenso

der Siriusaufgang auf dem 25. Epiphi (Ed. Meyer 25 ff.). Auch

dieses Jabr, das man das alexandriniscbe nennt, das die Aegypter

selbst aber das griecbiscbe nannten (s. o. S. 310), bat bei den Ein-

geborenen nocb lange starken Widerstand gefunden, wahrend es

1) Diimieken glauhte ausnakrasweise noch in zwei jiingern Inscbriften

Daten dieses festen „kanopiseken“ Jahres neken Daten des Wandeljakres nach-

weisen zu konnen. Der eine Fall vom J. 57 v. Chr. ist von B rug sell, Thes.

275 mit Recht als nicktig erwiesen; in dem anderrj^vom J. 142 v. Ckr. (Aeg.

Ztschr. 10, 14 = Tkes. 272) wurde das mutmaBlieke Datum des kanopiseken Jakres

(23. Epipki) auf den 9. Sept., das Wandeljakrdatum (IS. Mesore) dagegen auf

den 10. Sept, fukren. Da das erste Datum (23. Epipki) durck die alte Benen-

nung des 3. Mondviertels, das letztere aber in der gewohnlicliert Art der Kalender-

tagesdaten jener Zeit
(
1
/2 ~J~

1
/l0 = 18

/20) ausgedruckt ist, so konnte die Diyergenz

um 1 Tag auf derselken Ursacke berukt kaken, wie in dem ganz analogen Fall

der tkekaniseken Stundentafeln, namlich auf einer Versckiedenheit der Tagesepoeke,

die kei dem Monddatum der Abend gewesen sein konnte, beim Kalenderdatum

aber der Morgen war (s. u. Absckn. 22).
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von der griechiseh redenden Bevolkerung nnd den Behorden aus-

schlieBlich angewandt wurde. Wenn es sich schlieBlich auch bei

den Aegyptern selbst durchgesetzt bat, so ist das anerkannter-

maSen im Wesentlichen dem Siege des Christentums zuzuschreiben 1
).

Der alexandrinische Kalender ist der spezifische Kalender der

aegyptischen Kircbe und als solcber beute nicbt nur in Aegypten

bei den Christen (den sogen. Kopten), sondern auch bei den vonx

alexandrinischen Patriarcbat abhangigen Abessiniern in Gebrauch.

In Aegypten bat er sicb aber ancb bei der mohammedanischen

Bevolkerung, namentlich des flacben Landes, durcbaus bebauptet.

Man beacbte die Parallele, die sicb bier zwiscben Kalender

und Scbrift zeigt. Wie das Cbristentum den Aegyptern den

„gnechischen K Kalender aufgenotigt bat, so bat es sie ja auch

die griechisclie Scbrift anstelle ihrer alten angestammten, aus den

Hieroglypben bervorgegangenen Scbrift (sogen. Demotische Schrift)

annebmen lassen.

9. Die Ausbreitung des aegyptischen Jahres
aufierhalb Aegyptens.

Wie die Aegypter mit groBter Zahigkeit bis ans Ende des

Heidentums an ihrem alten, auf die Dauer docb nocb recbt un-

vollkommenen Jahre yon 365 Tagen festgebalten baben, obwohl

der Fehler und seine Heilung langst erkannt worden war, so baben

die andern Yolker des Altertums ihrerseits an dem Mondjabr mit

seinen Unzutraglichkeiten festgebalten, obgleicb ihnen die unge-

fahre Lange des Jabres = 365 Tage (spaterhin auch die genauere

von 365V4 Tag) bekannt geworden war 2
).

Zu den Griechen soil die Kenntnis des 365tagigen Jabres

durcb Thales gelangt sein, der sie aus Aegypten mitgebracbt haben

soli (Lepsius 42). Herodot (II 4) riibmt die Vorziige des aegyp-

tischen Jabres vor dem Mondjabr der Griechen ganz entscbieden,

1) Ideler 1 150 zeigte, daB die Aegypter im 3. Jh. n. Clir. nocli am Wandel-

jalire festhielten (Censorinus 18), im 4. Jh. es aber aufgegeben zu haben scheinen

;

Epiphanius kennt nur noch das alexandrinische Jahr, dessen Daten er mit dem-

selben Vermerk xar Alyvktlovs versieht, der friiher gerade das Wandeljahr vom
alexandriniscben unterschieden hatte. Wie die Aegypter zum alexandriniscben

Kalender so sind die Griechen mit der Annahme des Christentums zum julianischen

iibergegangen (Ideler I 359).

2) So z. B. den Juden, wie die Angabe des Priesterkodex zeigt, daB die

Sintflut 1 Jahr und 11 Tage (d. i. 354 -f- 11 = 365) gedauert hahe, Gen. 8,23/4.

Ebenso bei den Chinesen, die dem Jahre sehr friih astronomisch die Lange von

366 Tagen zugeschrieben haben sollen
;
die Kalenderreform des Kaisers Yao (2350

v. Chr.), der den Schaltmonat einfuhrte, soli hereits auf dieser Kenntnis beruht

haben (Kuhnert, T’oung Pao 2, 49ff.).
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ja er iiberschatzt sie. Wenn er sagt, daB den Aegyptern infolge

ihrer Ansetzung des Jahres auf 365 Tage der Kreis der Jahres-

zeiten richtig wiederkehre (xaC Gcpi 6 mfnXog tmv fogmv eg tcovtb

itsQiuhv TtccQuyCvExai). so zeigt das, daB man damals in Grriechenland

den Nachteil des aegyptischen Jahres, d. k. den Fehler des */* Tages,

niclit kannte. Diesen Fehler konnte eben nur kennen, wer die

a^gyptisehe Greschichte iibersah, wie die aegyptiscken Grelehrten

selbst. Nur so laBt es sick auch yerstehen, daB Konig Darius 488

v. Ckr. das aegyptiscke Jahr yon 365 Tagen iibernakm, okne eine

Sekaltung vorzuseken 1
). Er kat es erst spatern Geschlecktern

iiberlassen, den Eekler zu beseitigen. AuBer Eiiklung mit Aegypten
gekommen taten sie es in einer Weise, die deutlick das Vorbild

des Mondjakres verrat, namlich durck Sekaltung eines ganzen

Monats nack 120 Jakren, d. h. nackdem sick das blirgerliche Jakr

um eben soviel gegen das wirkliebe Jakr yersekoben katte. Also

eine sekr mangelkafte Form der Verbesserung.

Seit der gelehrte Astronom Eudoxos aus Knidos um 380 in

Aegypten geweilt katfce, fand die Kenntnis der genaueren Lange

des Jakres = 365 x
/4 Tage auck in der griechisck-romischen Welt

Eingang

2

). Hipparck bestimmte 2 Jabrhunderte spater sogar den

Fehler, der dieser Ansetzung nock anhaftete, auf Vsoo Tag. Im
Kalenderwesen praktisck verwertet ist die erstere Kenntnis jedock

erst worden, als Julius Caesar im J. 46 v. Ckr. den keillos in

Unordnung geratenen romiseken Kalender umgestaltete 8
). Das

julianiseke Jakr, wie es nack seinem Begriinder genannt wird, ist

im Wesentlicken nickts anderes als das durck vierjahrliche SckaL

tung eines Tages verbesserte alte biirgerlicke Jakr der Aegypter,

wie es zuvor unter Btolemaios Euergetes I. vergebens versuekt

worden war und hernack unter Augustus mit Erfolg in Aegypten

eingefuhrt worden ist. Nur in der Verteilung der Sckalttage (Epa-

gomenen), der Ansetzung des Neujahrs sowie in der Benennung

der Monate ist auf den alten romiseken Kalender Riicksiekt ge-

nommen worden

4

). Die Yerbesserung des Hipparch hat dabei

1) Mar q ix art, Untersuchiiugen zur GescMelite von Eran II, 210.

2) Strab. 17, 806 (vgl. Diogen. Laert. YIII 89). — Das lustrum des Eudoxos,

von dem Plinius nat. hist. 2,130 redet, soli eine aegyptisclie rstgasTrigCg von

1461 Tagen gewesen sein, wie sie dem jixlianischen Kalender zugrunde lag, aber mit

dem Siriusaufgang als Ausgangspunkt, also noch eehter aegyptiseh. Ideler I 354.

3) Das Jabr 46 muBte 445 Tage (15 Monate) erbalten, damit es in Ord-

nung kam.

4) Das Neujahr, das bister noch auf dem 1. Marz gelegen hatte (daher die

Benennung der Monate Quintilis = Juli, Sextilis = August, September bis De~
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keine Beriicksichtigung gefunden, vermutlich weil sie in den Kreisen,

von denen Caesar beraten wurde, nicht als gesichert angeseken

wurde.

Dai3 Caesar bei seiner Regelung des romischen Kalenders be-

wufit nnter dem Einflufi aegyptischer Kalenderweisheit gehandelt

hat, die er bei seinem Anfenthalt in Aegypten 48/47 an Ort und

Stelle hatte schopfen konnen, wird von den Alten ausdriieklich

betont 1
); es wird sogar der Name des alexandrinisehen Gelehrten

Sosigenes genannt, den er dabei zu Rate gezogen baben soil (Plin.

nat. hist. 18,212). Mommsen hat es zwar abgelehnt mit der

spottischen Bemerknng, was man in der Heimat kenne, brauche

man nicht aus der Feme zu holen, aber die Art, wie die Ponti-

fices die Schaltbestimmnng, die jedes 4. Jahr (<
quarto quoque anno)

einen Tag einznlegen gebot, zunachst sei es ab§ichtlich oder un-

absichtlich misverstanden — sie schalteten statt nach Ablanf von

4 Jahren schon nach dreien, zu Beginn des 4 ten 2
)
— zeigt dock

gerade, wie wenig selbstverstandlich oder wie unwillkommen das

ganze Yerfahren fiir die Romer war. Dafi tatsachlich der julia-

nische Kalender mit Rticksicht auf das aegyptische Jahr einge-

richtet war, geht auch darans hervor, daB er genau wie der

alexandrinische gerade immer dann schaltet, wenn im Wandeljakre

das ‘Weiterriicken des Siriusanfganges um 1 Tag bevorsteht 3
).

Das Muster des aegyptischen Jahres ist spater noch einmal

zember nach den Zahlen 5—10), wurde auf den 1. Januar, den Monatsanfang

nach der Wintersonnenwende verlegt, mit dem hereits das Amtsjahr seit 152 y.

Chr. begonnen hatte und auf den im Jahre der Reform gerade der Keumond del.

Die Epagomenen wurden liber das Jahr verteilt, der 6. Schalttag hinter dem
28. Februar eingefugt, wo frliher der Schaltmonat seinen Platz zu linden pflegte.

1) Dio Cass. 48,26: zovzo (sc. zb £zog) de in zfj$ iv AteZ,avdqsCu diazQLfiijs

flaps', Makrob. Sat. I 14: imitatus Aegyjpiios solos divinantm rerum conscios
;

Appian bell. civ. 2, 154: zov iviccvzbv ... is rov zov r/Mov dqogov pszifialsv cos

fjyov JfyvTtzioi. Vgl. die ausgezeichneten Ausfuhrungen yon Letronne, Oeuvres

choisies ser. II 2, 171 ff. 181—210.

2) In 36 Jahren schalteten sie 12 mal statt 9 mal. Der dadurch entstandene

Fehler wurde erst 8 v, Chr. durch Augustus korrigiert, dem zu Ehren damals der

Monat Sextilis als Monat seines 1. Konsulats und seiner Hauptsiege den Namen
Augustus erhielt, wie vordem der Quintilis als Geburtsmonat Caesars von diesem

den Namen Julius erhalten hatte (44 v. Chr.). Ideler II 134. Ginzel II 288.

3) Ed. Meyer 27. — Auch bei der Kalenderreform des Dekrets von Ka-

nopus mud die Schaltung jeweils vor dem Keujahr des Jahres, in dem der Sirius-

aufgang weiterriickte, vorgesehen gewesen sein, das erste Mal noch in dem Jahre

der Reform selbst (22. Okt. 288 v. Chr.), da der Aufgang des Sternes schon beim

nacbsten Mal (im J. 237) auf den 2. Payni des Wandeljahres riiekte, was ja die

Beform gerade verhindern wollte.
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bei einer Kalenderreform benutzt worden. Als die franzosische

Republik i. J. 1793 den von Pabst Gregor XIII. nach dem Plane

seines Astronomen Lilio verbesserten (daber jetzt gregorianisch

genannten) Kalender als christlich anriichig durch einen neuen re-

publikanischen Kalender zu ersetzen versuchte, gab man, was

Caesar zu tun versaumt Latte, den Monaten gleichmaBig 30 Tage,

teilte sie in 3 Dekaden und setzte ans Ende des Jabres die 5

Epagomenen. Diese Einteilung des Jahres, so praktisch sie an

sick scheint, wnrde aber von der franzosischen Bevolkerung, haupt-

sachlich weil sie mit der 7tagigen Woche in Konflikt geriet, als

hochst lastig empfunden und desbalb bald wieder abgesehafft

(Gin z el III 328 ffi).

Die Aegypter sind also die Vater unserer Jahresrecknung

gewesen, wie sie auck die Vater unserer Sckrift gewesen sind.

Gerade wie sie dort sick der ganzen Tragweite der Erfindung der

Buckstaben, die ihnen uBgewollt in den Schofi gefallen war, nickt

bewuBt worden sind und sie nickt restlos verwertet kaben, sondern

dies erst ibren Sckiilern, den Kanaf
anaern iiberlassen kaben, so

auck hier, wo erst die Homer und vor ibnen vergeblick die Ma-

kedonier die vierjahrliche Scbaltung in die Praxis eingefiikrt

kaben.

Auf das Jakr von 365 Tagen und die Kenntnis seines Feklers

von 1 Tag in 4 Jakren sind die Aegypter durck den gluckliehen

Umstand gekommen, daB sie den Aufgang des Sirius, den sie seit

uralter Zeit mit der Nilubersekwemmung in Verbindung brackten,

zum Jakresanfang gemaekt batten, und daB sie vor allem auch

dabei geblieben sind. Im Gegensatz zu alien andern Volkern

kaben sie sich nicht, — so wenig wie sie bei der Sckrift auf das

tote Geleise der Silbenscbrift geraten sind, — durck die Riick-

sickt auf den Mond vom Eixstemjahr abbringen lassen, wie das

z. B. die Griecken getan kaben, als sie (moglickerweise. unter dem

Einflufi der Babylonier) ihr altes Plejadenjahr, und die Javanen,

als sie unter dem Druck des Islam ikr Orionjahr mit dem Mond-

jahr vertauschten. An sick batten diese beiden Volker, wenn sie

bei dem alten Gestirnsneujakr geblieben und dann zur Auszaklung

der Tage des Jakres gesckritten waren, bei geniigend sorgfaltiger

Beobacktung auck zu dem Jakre von 365 Tagen nnd der Er-

kenntnis des alle 4 Jahre kervortretenden Feklers kommen konnen.

Sie trugen sozusagen den IVIarsckallstab im Tornister, kaben es

aber nicht dazu gebrackt, ihn zu fuhren.

Fiir die Aegypter ist das unbeirrte Festhalten an dem einmal
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Grewonnenen typiscb. Sie geben ibren geraden Weg, obne sicb

nacb recbts oder links ablenken zn lassen, und gelangen friih ans

Endziel, zu dem die andern Volker erst sehr yiel spater und nur

mit ihrer Hilfe dea Weg finden. Echt aegyptiseh ist aber aucb,

daB wesentlicbe Elemente fruiterer Entwicklungsstadien, wie es

die Nilschwelle und der Siriusaufgang waren, aucb auf den boheren

Entwicklungsstufen getreulicb beibebalten werden. Die Beibe-

haltung der Bildgestalt in den Hieroglypben kann bier als Pa-
rallel aus dem Grebiet der Schrift genannt werden. Die Aegypter
tragen auch sonst, wie Adolf Erman eimnal geistreicb bemerkt
bat, gern ibre Eierscbalen mit sicb berum.



Bemerkungen zur Bhagavadgita.

Yon

H. Oldenberg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 16. Januar 1920.

Es ist die Absicht, im Folgenden zunachst die scharfsinnige,

bekanntlich von Yielen angenommene Tbeorie Garbes von der

Bbrahmaistischen Uberarbeitung" einer urspriinglichen Bhagavad-

gita zu priifen
,
welche den „durch San ik 1

)
ya-Yoga philosophisch

fundierten Krsnaismus" verkiindigte J
). Dann sollen einige weitere

den Anfbau des Gedichts betreffende Eragen erortert werden.

Ich beschaftige mich zuvorderst mit den allgemeinen Grund-

lagen der G.schen Auffassung, um dann die entsprechend vorge-

nommenen Ausscheidungen angeblich der Uberarbeitung angehoriger

Zntaten in einer Keihc von Fallen zn priifen.

Die Saipkhya-Yogalehre der nrspriinglichen Bhagavadgita wird

von G. als im wesentlichen mit der klassischen Gestalt dieser

Systeme identisch gedacht. So steht sie in scharfem Gegensatz

znr Lehre der brahmaistischen oder vedantistischen Uberarbeitung,

welche Krsna mit dem Brahman identifiziert, ihn alsAllseele auf-

faBt.

Nun glaube ich, in Ubereinstimmung mit Andern, gezeigt zu

haben („Die Lehre der Upanisaden und die Anfange des Buddhis-

ms" 206 ff.; „Zur Geschichte der Samkhya-Philosophie", NGGW.
1917, 218 ff.), daB die fiir das klassische Samkhya charakteristische

Leugnung des Brahman, der Allseele, dem alteren Samkhya fremd

war. Trifft dies zu, so entfallt damit die Moglichkeit, ans dem

1) AuBer G.s Ubersetzung der Bh. G. (ixn Folgenden. kurzweg als „Garbe

zitiert) s. die Encycl. of Eel. and Ethics unter Bh. G. und G.s Schrift „Indien

und das Christentum 11 228 ff.
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Durcheinandergehen von Aufierungen, welche die charakteristische

Sprache des Samkhya reden und von Bekenntnissen zum Brahman

auf tJbereinanderlagerang verschiedener Schichten zu schlieBen.

Wer diesen SchluB zieht, scheint mir allzn sehr in den Anschanungen

der grofien klassischen Lehrtexte nnd der Polemiken, die in spa-

terer Zeit zwischen Samkhya nnd Vedanta hin und her gingen,

befangen zu sein, das fertig Entwickelte in die Zeit, wo die Ent-

wicklung noch im FlieBen war, zu iibertragen. Und was da iiber

das Samkhya gesagt ist, gilt ebenso — vermutlich in noch ver-

starkter Form — vom Toga, der fur die auf die Gita beziiglichen

Fragen sogar noch mehr als jenes System in Betracht kommt. Es

wird sich doch empfehlen, sehr vorsichtig in Behauptungen daruber

zu sein, daB Anerkennung eines Allwesens dem alten Yoga —
jedem alten Toga — abgesprochen werden miisse. Wie viel Yoga
es in alter Zeit gegeben hat, der mit den Formeln des spateren

Systems nicht auszuschopfen ist, davon kann ja schon die alt-

buddhistische Literatur eine Vorstellung geben.

Aber auch wenn man diese meine Auffassungen ablehnt, kommt
die Moglichkeit in Betracht, daB die Vermischung verschieden-

artiger Elemente bereits in der Vorstellung des Dichters selbst

vollzogen war. Garbe (S. 11) zwar legt Verwahrung dagegen ein,

diesen nach den Mafistaben „einer spateren, von synkretistischen

Neigungen erfiillten Zeit“ zu beurteilen. Gab es solche Neigungen

denn nur in der Folgezeit? Ist in der Bh. G. selbst die Ver-

mischung von Krsnaverehrung und Samkhyalehren kein Synkre-

tismus? Und vor der Gita, steht es in der so vielfaltig sich ihr

vergleicbenden Svetasvatara Up. anders? Man kann hinzufiigen:

sind nicht auch in den alten Upani§aden und weiter zuriick schon

in so mancher AuBerung des Rgveda synkretistische Neigungen im
Spiele? Woher da den Mat nehmen zu sagen, daB gerade in der

bier in Frage kommenden Beziehung die Bh. G. von solchen Nei-

gungen unberiihrt gewesen sein miisse ?

G. (S. 9) lehnt es ab, die Widerspriiehe damit zu erklaren,

daB hier kein philosophischer Systematiker rede, sondern ein

Dichter, der in seiner Begeisterung nicht daran denke, die ihm
zustromenden Gedanken kritischer Durcharbeitung zu unterwerfen:

in Wahrheit sei die Gita weit davon entfernt, eine solche Sehop-

fung des poetischen Genius zu sein. Ich fur mein Teil mochte sie

als Dichtwerk ein gutes Teil hober einschatzen, als G. es tut 1
).

1) Oder als er es in seiner Ubersetzung tat. Warmer iiufSert er sich in

„Indien und das Christentum" 229.
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Aber eben wer mir darin widerspricht, moge sich daran erinnern,

daB dem geschulten Pbilosopben nicht nur der genlale Dichter gegen-

iibersteht, sondern auch der konfuse Dichterling. Um Widerspruche
zu produzieren, muB man nicht notwendig der erste, man kann
auch der zweite sein.

Ich bestritt soeben das Recht, die Moglichkeit';' eines Synkre-

tismus zu leugnen, der die Hereinziekung der Brakmanvorstellung

in die Gedankengauge der Bh. G. — sofern jene Yorstellung nicht

mit diesen ohnehin in Harmonie stand — moglick gemacht hatte,

Hier treffe ich nun auf die Argumentation Garbes (S. 11), naeh

welchem Krsria erst in den jiingeren Teilen des Mahabharata als

Allwesen gilt, die Bh. Gr. aber (in ihrer urspriinglichen Gestalt)

eine der alteren Episoden des Epos ist: so daB aus chronologischen

Grunden dieses H ereingeraten des Allwesens Brahman abgelehnt

werden miisse. Ich meinerseits glaube nicht, daB wir mit einer

solchen Chronologie des Aufsteigens von Krsna, wie Gr. sie, teil-

weise mit Hopkins, annimmt, tatsachlich arbeiten konnen. DaB
E. vom Menschen so sckrittweise und allmahlich erst zum geringeren,

dann zum groBen Gott, endlich zum Allgott avaneiert ware : werden

wir uns dessen sicher fiihlen, wenn wir sehen, wie im Veda bei-

spielsweise das ucchista und wie viele andre Wesenheiten mit einem

Schlage zu Allwesen sich erheben? So etwas konnte in der Tat

sehr schnell gehen! Aufierdem ist es wohl natiirlick. daB im Zu-

.
sammenhang des Epos die Erzahlung von Kampfen und Beratungen,

bei denen Krsna auftritt, weniger AnlaB bietet der mehr esote-

rischen Lehre von der metaphysischen Hoheit seines Wesens zu

gedenken, als fiir die spekulative Gita der Fall war 1
).

Sehen wir dock zu, auf welche Hohe die Gita auch an vielen

Stellen, die von der Kritik Garbes unangetastet gelassen sind,

Kr§na hebt, und fragen wir uns, ob wir da wohl mit irgend wel-

cher Zuversicht Aufierungen, die ihn mit dem Brahman identifi-

zieren, zu tilgen in der Lage sind. Ich fiikre einige solche Stellen

an, denen ich zugleich eine und die andre ebenfalls von G. nicht

1) DaB in der Gita selbst der von G. angenommene Bearbeiter „mit klaren

Worten sagt, daB die Gleicbsetzung K.s mit dem Brahman zu seiner Zeit erst im

Werden war" (G. 11), kann ich nicht gelten lassen. Das Gedicht spricht VII, 19

von den Erkennenden, die sagen: „Yasudeva (Krspa) ist das All". „Solch ein

Hochsinniger ist sehr schwer zu finden" Wird da nicht einfach die Erhabenheit

jener mystischen Erkenntnis durch Hervorhebung ihrer Seltenheit verherrlicht^

ahnlich wie buddhistische Texte davon sprechen, welch seltenes Gluck es ist als

Menscli wiedergeboren zu werden, und wie viel seltener, einen Buddha zu hbren,

und weiter wie viel seltener, dessen Predigt zu verstehen, usw. ?
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beanstandete beifiige, die ohne spezielle Beziehung auf Krsna, yom
klassiscben Sarnkbya abweichend, ein Allwesen lehrt; auch solche

Stellen sind ja fiir die uns beschaftigende Erage wichtig.

VII, 4—6 sagt Krsna
,

in acbt Teile — Erde, Wasser u. s. w.
— zerfaUe seine niedere Prakrti. Die hobere aber sei die jiva-

btoda, durch welche die Welt erbalten wird: „e\tadyonmi bhutani

harvard . . .,
alum krtsnasya jcigatah prabhavah prdlayas talJia

:
‘. Wenn

bier der Gott von seiner niederen Natur spricbt, ist daxnit wirk-

licb nur gemeint, wie G. (46) will, „dafi die Materie sicb niebt

selbstandig, ibren blindemTrieben folgend, sondern nnter derLeitung

Gottes entfaltet . . . dafi Gott in der Materie wirkt und durcb sie

bandelt“? Icb glaube, ungezwungen gedeutet sagt dieStelle dock

mebr: die Natur oder Materie gebort direkt dem Gott niebt nnr

als von ibm beberrsebt, sondern als ein Teil seines Wesens
an, wie den andern Teil dieses Wesens die Seele ausmaebt. Man
vergleicbe 111,33; YII, 20, wo svasyah prakrteh, prahriya svayci

docb deutlieb auf die Natur des betreffenden Wesens gebt. Ent-

spreebend ist IV, 6; IX, 7. 8 zu versteben. So sebliefit also Krsna

beides, das ganze Naturdasein und das seeliscbe Dasein, d. b. er

sebliefit das All in sich.

Weiter betraebten wir XVIII, 20 (bier obne Beziebung auf

Kr$na) : sattvu\&{i ist die Erkenntnis, sarvabhtitesii yenailcam bhavatn

avyayam ilesate, avibhakiwm -ribhaJdcsii. Nach G. ware Erkenntnis

der Prakrti gemeint. Mir sebeint kaum zweifelbaft, dafi vielmebr

an das universale Geistwesen zu denken ist. Dafiir spricbt die

spezielle Hervorbebung dieser Erkenntnis als einer vornebmsten.

Ebenso das unverkennbare Pathos, mit dem das Motiv des Ein en
in der Vielheit betont wird. Icb vergleicbe vor allem *XIII, 16 -1

)

avibhaldam ca bhiitisa

:

es ist vom brahman die Bede. Welcbe Bicb-

tung der Ausdruck sarvabhuki der Deutung gibt
,

dafiir ver-

weise icb auf *V, 7; *VI, 31; *VII, 9; *X, 20; vgl. aucb Svet. Up.
Ill, 7; IV, 15. 16; VI, 11, und sarvagata- Bb. G. 11,24; *111, 15;
XII, 3; ferner noch Bh.G. *VI, 29. 30; *XIII, 15. 17; *XVIII, 21

(dagegen kommt XV, 16 um so weniger auf, als auch dort der

Gegensatz von ksara und aksara darauf hindeutet, dafi das Wesen,
das an unsrer Stelle avyaya genannt wird, auf der geistigen Seite

zu suchen ist). Auch eben dies avyaya ist wenig geeignet, in

XVIII, 20 an die Prakrti denken zu lassen; man vergleicbe etwa
II, *17. 21; IV, 13; VII, 13. 24. *25; IX, 13. *18; XI, 2. 4. *18;

1) Mit Sternehen bezeichne ich im folgenden — soweit es sicb um die Kritib
der G.schen Theorie handelt — Stellen, die dieser beanstandet.

'
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*XIII, 31; XIV, 5. *27; XV, 5. 17. XVIII, 56 (XV, 1 falltdagegen
nickt ins Gewickt).

Von unbeanstandeten Stellen der Bh. G.
,

die das unvergang-
liche, allgegenwartige Wesen anerkennen, kebe ieh nock XII, 3

hervor. Der Gedanke dort scheint mir zu sein, dafi auck die Ver-
ekrer des anirdesyam avyaMam . . . sarvatragam auf recktem Wege
sind, daB sie aber, weil sie sick an das avyaMam wenden (y. 5),

sckwerer zum Ziel gelangen, als die sick an die faBlicke Gestalt
des Kr§na (die aber im Grunde als mit jenem gleickbedeutend ge-

dackt sein wird) kalten. — Waiter XIII, 22 mahesvarah paramat-

meti capy uMo deke 'smin purusah parah

:

also im Korper, unzweifel-

kaft dock eines jeden Wesens, woknt ein kockster Geist, der

danack etwas andres sein muB als die Einzelpurusas des spateren

Sainkkya, nnd nniyersale Bedentung besitzen muB. Ick kann mick
nickt entscklieBen, mit Garbe (zu VI, 7) dies durch Gleicksetzung

yon paramatman mit bloBem atman als rein indiyiduellem Geist-

wesen (p. = „hockstes [d. k. wakres] Selbst“) wegzuinterpretieren.

Das parama - gibt der Stelle dock eine andre Earbung r was — wenn
auck nickt mit beweisender Kraft — durck mahesvarah

,
purusah

parah unterstiitzt wird. Man yergleicke XV, 17, wo der paramatman

(auck kier mit nakezu denselben Ausdrlicken wie in XIII, 22 als

uttamah purusah, dann als avyaya isvarah besckrieben) ausdriiek-

lick yon dem Einzelpuntsa (v. 16) untersckieden wird; er waltet

iiber dem ganzen Universum (lolcatrayam dvisya bibharii). Vgl. zu

paramatman nock *XIII, (30.) 31; ofFenbar ist dasselbe Wesen ge-

meint, das *XIII, 27 paramesvara keifit. VI, 7 widersprickt nickt,

wenn man anerkennt — was man m. E. anerkennen muB —
,
daB

die kier vorliegende Doktrin im Einzelatman zugleick den kocksten

atman (bz. eine Teilmanifestation desselben) siekt 1
).

Auck wenn es keiBt isvarah sarvabhutdnam hrddese . . . ti§thati

XVIII, 61, zeugt dies dock fur ein jedem Einzeldasein innewok-

nendes hochstes Wesen.

Speziell inbezug auf die Stellung in kockster Hoke undWeite,

die das Gedickt (an unbeanstandeten Sfcellen) Kr§iia anweist, sei

kervorgekoben nock etwa IX, 13 jnatva bhutadim avyayam
;
X, 3 ajam

anadion ca . . lokamahesvaram
;
XI, 47 rupam param . . , tejomaya?n

visvam anantam adyam . Ick frage: haben wir ein Reckt, bei einem

Wesen, von dem in solchen Ausdrlicken gesprocken wird, gegen

1) Ygl. zum Yerhaltnis you atman und paramatman nack Brahraop. 4 ya-

datma prajnayatmanam samdhatte paramdtmani ;
Paramaharpsop. 2 paramatmdt-

manor ekatvajftdnena.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1919., Heft 3. 22
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die Stellen, die es zu einem Allwesen erheben, mit dem kritiscben

Messer vorzugehen? Selbst wenn manche Stellen an eine solche

letzte und auGerste Yerherrlicbung eben nur nab beranreicben,

wird man nicbt bedenken, wie lebendig nnd macbtig die Brabman-

idee dem indiscben Geist vorscbwebte, so daG sie wobl die Macbt

besessen baben mnB, Yorstellungen, die ibr abnlicb und eng benacb-

bart waren, zu sicb beranzuzieben ? Und weiter
,
wird man sicb

nicbt dessen erinnern, wie selten die Umrisse, die im Gesicbtsfelde

eines indiscben Tbeologen oder Poeten erscbeinen 1
), von groBeren

oder geringeren Scbwankungen ganz frei sind!

Icb weise zur Erganzung des Ausgefiihrten nocb darauf bin,

dab genau so, wie icb es fiir die Bb. G. annebme — oder viel-

mebr wie die Bb. G. direkt zeigt, nur daB wir eben nicbt mit

gewagtesten kritiscben Operationen dagegen angeben sollen —
aucb anderweitige zahlreiche Stellen des Mababbarata in Ausfiib-

rungen, deren Denkweise und Terminologie in Bahnen des Samkbya
oder Yoga verlauft, die Brabmanidee erscbeinen lassen. Nur eine

kleine Auswabl aus der iibergroBen Menge von Materialien kann
bier gegeben werden 2

).

XII, 7456 buddhih Icarmagunair hind yada manasi vartate, tadd

sampadyate brahma (in der Umgebung viel Samkbyabaftes^ — 7481

tatha hi paramam brahma vhnulctam pralcrteh param. — 7650 f. Vdsu-

devah param idam . .
.

,

purusarp. sanatanam . . . vedavido viduh . .

.

brahma

sasvatam (in einem den Yoga betreffenden Zusammenbang
;

ebenso

mebrere der folgenden Stellen. Man bemerke bier die Identifi.-

zierung mit Ki'sna). — 7813. brahma tat samprakdsate, . . . sattve

brahmabhuyaya Icalpate. — 11198. atra te samsayo ma bhuj jndnam,

sdmkhyam param matam aJcsaram, dhruvam evoktam purnayi brahma
sanatanam (Dablmann, Mababb.studien II, 175; mebr an andern
Orten dieses Buchs). — 11691 f. tasthusam punisam nityam . . .

sasvatam cavyayam caiva iscLnam brahma cdvyayam, u. s. f. Scbon
friiber babe icb bemerkt („Lebre der Upanisaden“ 270), daB be-

sonders stark der Yoga, entschiedener als das Samkbya, an der

Benennung des absoluten Wesens als brahman festgebalten zu
baben scbeint. Dies stebt damit in bemerkenswertem Einklang,
daB, wie weiterbin zu besprecben sein wird, die Gita in ibren

Hauptteilen ausgesprocbenen Yogacbarakter tragt.

GewiB sind die episcben Materialien, die eben beigebracbt
wurden, durchweg oder sicker dock der Hauptsacbe nach

jiinger

1) Fiir die Brahmanaliteratur bringt meine „VorwissenschaftUche Wissen-
schaft“ viele Belege. Ygl. z. B. S. 108. 115 A. 1. 116 A. 1. 122.

2) Mehr findet man am bequernsten inSoerensens Index unter Brahman.
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als die Bh. Gr. Werden wir darum die Ubereinstimmung hinsicht-

licli der 6ra7imaw-Vorstellung dahin deuten, daB eben ein spaterer
Interpolator die Anscbauungen seines Zeitalters nnd seiner Kreise
in die Guta an den betreffenden Stellen hineingetragen babe ? Ich
meine, wir baben keinen AnlaB, diese komplizierte Erklarung vor
der viel naber liegenden zu bevorzugen

,
daB eben die Lebre der

Crita mit derjenigen inEinklang steht, die in einer der Gr. immerbin
nah genng benacbbarten Gregend, in andern Partien des groBen
Epos verbreitet ist:

{

zumal die bier von der jiingeren episebenZeit
in die altere zuriickverfolgten Auffassungen ja dnrcb die S&mkhya-
Upanisaden fur ein nocb alteres Zeitalter auf das yollkommenste
gesicbert werden.

Das Ergebnis, dem icb damit Wahrscheinlichkeit zu siebern

wtinsche, laBt nun natiirlicb nocb eine weitere Kontrole zu und ver~

langt sie. Hat sicb herausgestellt, daB die religions- und philosophie-

gescbicbtlicbe Motiyierung von Gr.s These einer vedantistiscben

Umarbeitung der Bh. Gr. prinzipiell unhaltbar ist, so miissen nun-
mehr nocb die auf dieser Grrundlage beruhenden Streichungen im
Einzelnen, wenigstens in moglichst typisch ausgewablten Probe-
fallen, gepriift werden. 1st das konkrete Ausseben der betreffenden

Stellen der Streicbung giinstig? Dieser Frage wenden wir uns
jetzt zu.

Yorausscbicken mochte icb, daB wir da aucb die Moglichkeit

icb mochte sagen rein scbeinbarer Interpolationen nicbt iibersehen

dilrfen: icb meine Falle, in denen der Yerfasser selbst ein alteres

Textstiick sicb angeeignet und in seine Darstellung gescbickter

oder minder gescbickt verwoben bat. Wir seben es ja z. B. in

II, 19. 20 direkt vor Augen, wie der Yerfasser Kath. Up. II, 19. 18

berubergenommen hat. Yon Interesse ist *XHI, IB. 14. Da wird
Svet. Up. Ill, 16 und die erste Halfte yon 17 wiederholt; flir die

zweite Halfte ist eingesetzt asaktarn sarvabhrc caiva nirgunam <juna~

bholdr ca. Das alles beziebt sicb auf param brahma v. 12. Garbe
tilgt es daber als vedantistische Interpolation

;
es verdient hervor-

geboben zu werden, wie ganz samlchyahaite Sprache dieser „Inter-

polator “ fuhrt. Wenn nun wenige Verse weiter (XIII, 20. 21)

bhoktrtve
,
bhunUe . ,

.
gufidn begegnen, liegt nicht die Yermutung

recbt nab, daB der Yerfasser dieser Verse und der Bearbeiter des

!§veta5vataraverses in v. *14 dieselbe Person ist? Nacb Gr. aber

ist jener der Hauptverfasser des Textes, dieser dagegen vedanti-

stiscber Interpolator.

Erscheint also irgend eine Yersgruppe mit ibrer Umgebung
mangelhaft verwoben, werden wir neben der Moglichkeit einer

22 *
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Interpolation auch die in Betracht Ziehen, daB der Yerfasser ein

ibm vorliegendes Textstuck iibernonmien hat. So kann es sick

an der Stelle verhalten, wo die von G. vorgenommene Streichnng

mir am ehesten einlenchtend scheint, in *111, 9—18. Die Yerse

nehtnen sich in der Tat wie ein Auswuchs ans, der zu der Um-

gebnng wenig pa£t. Sind dem Yerfasser hier altere Verse iiber

die Funktion und Bedentnng des Opfers in die Hand gefallen, die

er in einzelnen Pnnkten iiberarbeitet and sie so in seine Dichtung,

recht unvollkommen, eingepafit hat? Doch lengne ich keineswegs,

dafl anch eine wirkliche Interpolation anzunehmen sein kann, deren

Denkbarkeit zu bestreiten mir natiirlich nicht In den Sinn kommt.

DaB dnrch eine solche in diesem Hall anch eine Erwahnnng des

brahman (v. *1B) in den Text hineingebracht worden ware, reicht

natiirlich nicht hin, nm gegen Erwabnnngen desselben prinzipiell

mifitrauisch zu machen 1
).

Bei einer groBen Anzahl von Gr.s Streichnngen nnn aber er-

regt mir der enge nnd nngezwungene Znsammenhang Bedenken,

in dem das Gestrichene mit Benachbartem
,
von G. Belassenem

steht: wo sicber Niemand darauf verfallen wiirde beidem verschie-

denen IJrsprxmg znzuschreiben, enthielte das eine nicht eben etwas

von G. Perhorresziertes
,
wie eine Erwahnung des brahman . So

lautet *IV, 24, nachdem im vorangehenden Verse darauf* hinge-

wiesen ist, wie der “Weltabgeloste in vergeistigter Form Opfer

bringt; brahmarpanam brahma havir brahmagnau brahmana hutam,

brahmaiva tena gantavyam brahmalcarmasamadhina. In Beziehong

hieranf kontrastiert der folgende Vers den daiva yajna Andrer

mit diesem Opfer, bei welchem brahmagnav apare yajnam yajnenaivo-

pajuhvati. StimmtYorstellung nnd Ausdruck (beidem al Irahmagnau 2
) !)

nicht so genan iiberein, daB man hocbst nngern den einheitlichen

FlnB beider Yerse zerreiBen wird? Natiirlich iibersehe ich nicht,

daB anch eine andre, Umwege einschlagende Konstruktion des

Yerhaltnisses moglich ist. Aber ist die nicht gezwungen?
Oder die ^vedantistischen Interpolationen u von *V, 16—22.

1) Den Eindruck, daB ein dem Yf. vorliegender Text von diesem mangelhaft

in die eigne Diclitung eingewoben ist, babe ich beispiclsweise auch VIII, 9 ff.
;

v, 8

dazu bestimmt, zum folgenden hberzuleiten und darum mit seinem paramam pit-

rusaip divyairi yati so befremdend gegen v. 7 mam evai$yasi dissonierend ? In

v. 11 lxegt Benutzung alter Vorlage, namlich der Kath. Up., ja zu Tage.

2) Bei G. freilich (ebenso bei Deussen) wird die Ubereinstimmung dadurch

abgeschwacht, daB in v. *24 Irahmagnau in zwei Worte aufgeldst wird. Ich denke
mit Unrecht, Mir scheint in *24 zu iibersetzen

:
„Das Brahman ist die Opfergabe,.

die im Brahmanfeuer mit dem Brahman geopfert wird".
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*24—26, zwiscben denen G. v. 23 steben lafit. *16. *17. schliefit auf

das engste und treffendsfce an 16 an (15. ajMnenavrtam jmnarn
;

*16. jMnena tu tad ajMnam yescim nasitam
;

*17. jnananirdhtitakal-

masah). Weiter in der Bescbreibung des gkicbmutigen Weisen

schlieBt scblieBt sich der stebengebliebene y. 23 auf das ungezwun-

genste mit den vorangebenden und folgenden Yersen znaammen.

Das yuktah sukhi 23 berabrt sick mit dem brahmayogaijiiktatma, *21,

yogi *24, mit dem zweimaligen sukha *21 (bz. dem duhkha *22),

dem antahsukhah *24
;
das kamakrodha- 23 kelirt *26 wieder. End-

lich bahyasparsesu *21 gebort mit sparsan krtva lahir bahyan 27

zusammen. A.us dem glatten Zusammenbang dieser so zu sagen

in einander verankerten Verse dem irrigen Prinzip zn Liebe bier

etwas b'eranszuscbneiden, dort inmitten der Tilgungen etwas steben

zu lassen und so v. 15 statt an den genau passenden v. 16 viel-

mebr an den weitabliegenden v. 23 beranzurucken ; dies ist em

Yerfabren, fiir das icb meinerseits die Verantwortung nicbt tragen

mocbte.

In VIII bat Krsna vom Eingeben der Yollendeten zu lbm

gesprochen; fur sie gibt es keine Wiedergeburt mebr. Zu welchem

Zweck ist denn nun dabinter von Tag und Nacbt des Brabman

die Rede und davon, dafi beim Anbrucb des Tages die Einzeldinge

aus dem Nicbtwahrnehmbaren bervorgeben, bei Anbrucb der Nacbt

sicb in jenem auflosen? Dieser Sprung zu etwas scbeinbar voll-

kommen AbHegendem erklart sicb aus v. *20-*21: jenseits des

Nicbtwabrnebmbaren liegt das Ewige, das beim allgemeinen

geben nicbt vergebt; von dort kebrt man nicbt zu neuem Welt-

dasein zuriick: „dies ist meine hochste Statte“ — womit denn das

vor v. 17 bebandelte Tbema wieder erreicht ist. G-. nun belaBt

die Verse 17—19 und tilgt *20. *21, in denen dock der Grand

fiir das Dasein jener liegt. Den beiG- sicb ergebenden Zusammen

-

schlufi von VIII, 19 und IX, 7 kann icb nur viel weniger iiber-

zeugend finden als das Uberlieferte.

Durcb Beseitigung von *VI, 27-32 will G. unterbrocbenen

Zusammenbang wiederbergestellt haben: „eine bessere Bestatigung

meiner Tbeorie glaube ich nicbt erwarten zu konnen“ (S. lb).

Priifen wir etwas naber. Der Vers vor dem gestricbenen Passus,

26, ermabnt, das zum Ausbrecben neigende, unstete und unbestan-

dige (cancalam asMram) manas zu ziigeln und in seine Gewalt zu

bringen. Hangt damit v. *27 nicbt bestens zusammen: „denn zu

einem solcben Yogin, dessen mams zur Rube gelangt ist, kommt

bocbste Freude“? Dieser Yogin wird dann weiter bescbneben,

und zwar wird an ihm besonders bervorgeboben, daB er sicb oder
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den G-ott in allem, alles in sicli oder in dem Gott erblickt, daB

er atmauyamyena sarvatra samam pasyaii *32. Hier schlieBt nnn

in Y. 33 die Frage Arjnnas an: wie kann dieser Yoga, der von

dir samyena erklart ist, in Anbetracht des menscblichen caficalatvam

danernd erreicbt werden? Ist etwa hier der Zusammenhang ge-

stort? Im Gegenteil ! Das yo 'yam ... tvayci proldah samyen a

yon 33 erhalt seine Bedentung allein durch die vorangehenden

Yerse, die dies samyam beschreiben, speziell durch *32 sarvatra

s am a yi pasyati. Anf die Ansfiihruxigen iiber diese Gleichachtung

von allein folgt das samyena genan wie *5, 19 yesam scimye sthitam

manah anf einen Vers folgt, welcher die gegen Brahmanen, Hnnde,

Hundesehlkchter sich als samadarsinah verhaltenden Weisen be-

schreibt. Entfernen wir also das dem v. 33 Yorangehend'e Stiick,

so stellen wir keineswegs den Zusammenhang her, sondern zer-

storen ihn. Wenn aber v. 33 mit seinem Hinweis anf das cafica-

latvam in der Tat deutlich anch anf y. 26 (
manas cancalam) znriick-

bliekt, so werden wir darans doch nicht die Notwendigkeit ab-

leiten, beide Verse unter Tilgung des Dazwischenstehenden un-

mittelbar an einander zu riicken. Diirfte eine Stelle nicht mehr

anf eine vorangehende znriickweisen, auch wenn an diese sich znerst

noch Andres angeschlossen hat: wohin kame dann nnsre Kritik!

*XVII, 23—28 wird von G. (S. 159) als „Anhang iiber die

Verwendnng der Ansdriicke oni, tad, sat nnd asat mit vedantisti-

schem Ansgangspankt“ charakterisiert und gestriehen. „Schon

anBerlich erweist er sich als spater hinzugefiigt, weil die Ausfiih-

rtingen auf Grand der in v. 7 voxangestellten Disposition mit v. 22

znEnde sind“. Jene Disposition nun versprach Anfklarung daruber,

wie (neben der Speise) Opfer, Askese und Gabe dreifache Natur

haben, den drei Gunas entsprechend. Das ist dann bis v. 21 aus-

gefiihrt. Hangt dem nun, was dann weiter iiber om usw. gesagt

wird, wirklich aIs etwas Fremdartiges an? Keineswegs. Sondern

nunmehr wird besehrieben, wie eben jene vorher behandelten Ka-

tegorien von "Werken — Opfer, Askese, Gaben — da wo sie in

der richtigen der vorher erorterten dreiWeisen ausgefukrt werden,

unter der Signatur des om, tad, sat stehen. Dabei werden viel-

fach die vorher zur Charakteristik des Richtigen bz. Falschen an-

gewandten Ausdriicke wiederholt- : so v. *25 anabhisamdhaya phalam,

vgl. v. 12 alMsamdhaya tu phalam, v. 11. 17 aphalakanksibhih
;

v. *24 vidhanoldCih vgl. v. 11 vidhidrstah, v. 13 vidhihfnam (auch

v. 5 asastravihitam). Im Schlufivers *28 endlich greift das asraddhaya

hutam, daiiam tapas taptarri hrtarn, ca yat auf die in den ersten Versen

des Kapitels besprochenen und dann auch in der folgenden Aus-
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einaudersetzung wiederbolt beriihrte Kategorie der sraddha zuriick

und wendet diese auf die im Vorangehenden bestandig auftretenden

Tbemen von Opfer tisw. an. Es scheint mir dem Sachverhalt doch

nickt gerecht zu werden, wenn alle diese Ausfiibrungen von *23^~*28

kurzweg damit abgetan werden, daB sie als nicbt mekr in die

Disposition des Vorangehenden geborig sick scbon auBerlicb als

spater hinzugefiigt erweisen. Genauere Betracbtung zeigt, daB
an die jener Disposition im engsten Sinn entspreckenden Ausfiib-

rungen sick ein weiterer, fest damit zusammenkangender, uberall

auck in der Ansdrucksweise bestandig daranf znriickgreifender

Gedankengang angeschlossen bat. Haben wir ein Becbt den so

okne weiteres beiseite zu werfen?

Nack alldem kann ick die tJberzeugnng nicbt zuriickdrangen,

dafi G.s Aussckeidungen sick imEinzelnen nickt glticklicker bewakren,

als sick das Prinzip, auf dem sie beruken, uns zu bewakren ge-

sckienen kat x
). Ein Lesen der Gita mit jenen Streickungen erweckt

1) Ick fiige kier, wie die gegebene Gelegenkeit dazu einladt, nock einige in

ahnlicker Eicktnng wie das Vorangekende verlaufende Bemerkungen liber ver-

sckiedenartige Motivierungen von Aussckeidungen Garbes an.

*IX, 29 ab sagtKrsria: samo 'hani sarvabMtesu na me dvesyo 3
sti na priycih.

G. (S. 157) findet bier mit Boktlingk einen Widerspruch zu andern Stellen wie

XII, 14, wo der Gott von denen spricbt, die ikm teuer sind. Man darf dock nickt

iiberseken, daB die angefiikrte erste Verskalfte zur zweiten Halfte eben desselben

Yerses in ganz ahnlickem Widerspruck stekt. Ba kebt der Gott aus der Masse

der iibrigen Wesen als in besonderm, bevorzugtem Yerkliltnis zu ikm stehend die

kervor, die ikn lieben: ye bhajanti tu mam bhaJctya mayite tesu capy aliam. Wer
will, mag da monieren, daB der Gott gut getan katte sick korrekter auszudrucken.

Sein Gedanke aker sckeint mir dock klar: Im allgemeinen verhalt er sick gleich

zu alien, aker es gibt Bevorrecktete: die von der GottesliekeErfullten. — *YII, 20

wird getilgt; da es dort keiBt, daB Niemand Gott kennt, steke das im Wider-

spruck zu v. 24, nack dem nur die Unverstandigen ihn nicbt kennen (G. 157).

Aber es stekt auck im Widerspruck zu dem gleichfalls getilgten, mit *v. 26 offen-

kar eng zusammengehorigen v. *25, nack dem Gott nickt Jed em ofFenbar ist; die

torickte Welt (zu der dock wokl die erleuckteten Weisen nicht gekoren!) kenne

ibn nickt. Ist es denn nickt haufig, daB ein Bickter ein allzu allgemein gefaBtes,

genau genommen allzu weitgekendes Wort sagt, wie das muni tu veda na hascana?

In *X, 12—42 riigt G. (157. 117) das Sickverlieren in gesekmackloses Detail,

so in *33 die „graulicke Gesckmacklosigkeit der ersten Zeile“ („unter den Buch-

staken bin ick das A, unter den Kompositen das kopulative“). Bern indiscken Ge-

schmack widerstrebte derartiges nickt; man denke an die grammatiscken Gleick-

nisse Kalidasas. — In dem wundervoll sckwungreicken Kap. XI entdeckt G. (158)

mancke Ungereimtkeiten. Ber Gott enthalt die ganze Welt in sick, aber die

Welten sckauen mit Staunen und Bestiirzung auf ikn (22. 23): „was nickt von

iknen gesagt werden konnte, wenn sie in ikm enthalten waren“, Und v. 32 erklart

Krs$a, daB „er sick kierker kegeben kabe“ : kann er dann ein welterfullendes All-



332 H. Oldenberg,

mir den Eindruck, daB da nacli Gesichtspunkten
,

die an das Ge-

dicht aus fremder Feme herangebracht sind — vom schulmaBigen

S£mkhya spaterer Jahrhunderte her — der Text mit Gewalt ge-

meistert wird. Jetzt hier jetzt dort setzt bei einem Stuck, das

eng und natiirlich mit seiner Umgebung verbunden, von denselben

Lebenssaften durchflossen ist, au£ ein „vedantistisches“ Stichwort

hin das kritische Messer an und schneidet es aus alien seinen

Znsammenhangen heraus 1
). In kiihnem Schwung, in prachtvollen

Bildern hat der Dichter seiner Konzeption Gestalt gegeben (man

lese etwa den ersten Teil von VII): seine Schopfung wird be-

schnitten, ihrer Fiille beraubt. Die genaaen Grenzen, die ihm der

Kritiker fur die Verherrlichung des Grottes vorgeschrieben hat,

diirfen ja nicht iiberschritten werden!

Von der Prlifung der TTberarbeitungstheorie wende ich mich

zur Darstellung meiner eignen Auffassung vom Aufbau des Ge-

dichts. In manchen Hauptpunkten werde ich dabei von Andem
schon Ausgesprochenes zu wiederholen haben, dessen Begrundung

ich doch verstarken zu konnen hoffe.

Meines Wissens war es zuerst F. 0. Schrader, der klar und

scharfsinnig den Angelpunkt der Komposition erkannt hat, der

bei II, 39 liegt 2
).

Arjuna klagt iiber das drohende Blutbad und denkt daran

vom Kampf abzustehen. Ihm wendet sich Krsna II, 11 ff. mit

seinem Zusprneh zu. Des Grottes Bede, zunaehst bis v. 38 be-

trachtet, zerfallt deutlich in zwei Teile:

1. v. 11—30 3
): Es ist kein Grand zum Klagen. Denn der

wesen sein? Von einer den Dichter nacli solchen MaBstaben meisternden Kritik

hielte man die machtigen hier aufsteigenden Visionen doch gern frei! IieiBt iibri-

gens pravrttafy v. 82 wirklich „habe mich hierher begeben w
? Das Wort antwortet

auf die Frage v. 31 nacli der pravfiti des Gottes; G. iibersetzt dort: „denn ich

verstehe dein Tun nicht u
.

1) Ich mache hier noch aufmerksam auf die Behandlung von YII, *15—16

(dus- und suJcrtinafy); XI, 6. *7; *19. 20; XYI1I, *54. 55. Wenn VII, 12 stehen

gelassen wird, sagt es so viel weniger als die gestrichenen Yerse *7—*11?

2) Schrader ZDMG. LXlY, 340 (1910); neuerdings J a c o b

i

ebend. LXXII,

324 (1918). Leider hat Deussen die Bemerkungen Schraders aufier Acht ge-

lassen, als er in seiner Ubersetzung (1911) die schiefe Dreiteilung in einen ethischen

I—VI), einen metaphysischen (YII—XII) und einen psyckologisehen Teii (XIII

-XVIII) aufstellte.

3) Bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung iiber den ersten Yers (v. 11
:

asocydn anvasocas tvam prajnavadams ca bliasase, gatasun agatasuips ca nanu-

socanti panditah), Gegenliber der Konjektur S p e y er s prajavaddtns ca schlieBe ich
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Geist, seine leiblichen Beliausungen wechselnd, ist selbst ewig, un-

totbar 1
).

2. v. 31—38 : Und auch Kriegerpflickt und Eurcht vor Schande
gebietet zu kampfen. Du siegst und gewinnst die Erde, oder du
fallst und kommst in den Himmel.

Dann nun fahrt y. 39 fort: esa te
5

bhihita sainhhye buddhir yoge

tv imam srnu
,
buddhya yiMo yathd Part]1a ImrmabandJiam prahasyasL

Dem Samkhya lafit sick der erste, nicht der zweite Teil der

vorangekenden Rede zureehnen. Wie kommt es, dafi nickt, der

gelaufigen Nebeneinander0rdnung von Samkhya und Yoga ent-

sprechend, die Yogadarlegung unmittelbar auf die dem Samkhya
angehorige folgt? Die Vermutung drangt sick auf, dafi die zwei

Stiicke von 11—38 2
)

verfafit sind, okne dafi der jetzt folgende

Yogaabscknitt geplant war, der dann spater angeftigt ware.

Halt man mit dieser Annahme das Ausseken der Textstiicke

selbst zusammen, so findet man jene meines Eracktens evident be-

statigt.

Bis v. 38 stebt alles durckaus mit der Situation, aus der das

ganze Gesprach kervorgewacksen ist, in engstem Zusammenkang.

Arjuna will nickt kampfen und klagt liber die im Kampf Eal-

lenden; es gilt ihn zum Kampf zu bewegen, seine Klage zum
Schweigen zu bringen: darauf ist alles deutlich gerichtet. Der

dann folgende Abschnitt ist im Gegensatz dazu reine Tkeorie.

Nur knappste, diirftigste Bezugnakmen auf den Anlafi aller dieser

Auseinandersetzungen sind kier und da eingestreut; im Grande

ist vergessen, dafi man sick auf dem Schlachtfeld befindet und dafi,

eke die Scklackt beginnt, Skrupel eines Hauptkampfers ikre Erle-

digung verlangen.

Auck die Dimensionen, in denen sick der Yogaabscknitt be-

wegt, sind ganz andre als die des Vorangekenden. Denn es darf,

meine ick — ick komme kierauf unten eingekender zuruck — fur

wakrsckeinlick gehalten werden, dafi der v. 39 beginnende Teil

bis zumEnde des zwolften Kapitels reicht, d. k. dafi erdieHaupt-

masse der ganzen Gita darstellt.

micb im Wesentlichen wie Garb e der Auffassung B obtlingks ZDMG. LVI, 209

an. Aber eine nocb starkere Pointierung scbeint mir vorzuliegen. Das prajna-

der ersten und das punditcib der zweiten Zeile drilcken dieselbe Yorstellung aus.

Icb parapbrasiere : Du klagst am falschen Orte, Und du redest als ein Weiser. (So

widerspricbst du dir selbst, denn) ein Weiser klagt so nicbt!

1) Sollte etwa v. 26—27 Interpolation sein ? Die Yerse durcbbrecben den

Gedankengang des Ubrigen; 28—80 scheint mit 11—25 zusammenzugeboren.

2) Oder 11—37, indem 38 mit Jacobi gestricben wird ?
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TJrspriinglich also war, scbeint mir, nur die kurze zweiteilige

Ermahnung Krsnas an. Arjnna da. Dann ist hinter dieser ein

langes Lehrgedicht angefiigt worden, das der auBeren Situation

nur oberflacblich Rechnung tragt. Der Satz Schraders, daB die

alteste Gita schon II, 38 zu Ende war, bat also — sofern man fiir

dieses Stiickchen die Bezeichnung Gita aufrecbt erbalten will —
seine vollkommene Richtigkeit *).

Betracbten wir nun naher Ausseben und Gliederung des groBen

durch II, 39 eingefiibrten, mit y. 40 anbebenden Stiickes.

Seine selbstandige Natur dem Yorangehenden gegeniiber gibt

sich scbon in der ausfiihrlichen Yorrede kund, welcbe die ent-

scblossene Hingabe an das zu bescbreibende Streben unter Seiten-

blicken auf das Unbefriedigende der Yedaweisbeit preist.

Dann aber bebt die Bebandlung des groBen Tbemas an, dem
dies Gedicbt gewidmet ist : des Yoga, insonderheit in seiner Rich-

tung auf Krsna.

Der Gedankengang, in dem sicb die Behandlung dieses Tbemas
vorwarts bewegt, muB nun freilicb nacb den MaBstaben indiscber

Lehrdicbtung beurteilt werden. Hier findet sicb nicbt die scharf

bestimmte Linienfiibrung, die wir von pbilosopbiscber Diskussion

erwarten. Sondern um das Tbema wird bin und her gespielt.

Man laBt sicb durcb Yorstellungsassoziationen oft weit in Seiten-

ricbtungen fiibren, kommt leicbt in mehr oder minder ausgepragter

Wiederholung auf scbon Dagewesenes zurtick: und docb ist, wenn
man die groBen Massen des Gesagten ins Auge fafit, Bewegung,
die yon einer Region des zu durchwandernden Gebietes zur andern

fortscbreitet, unverkennbar.

In den ersten Abscbnitten (bis Kap. Y einschlieBlich) steht

im Yordergrunde das Tbema yom Wert des Handelns. Es ist

hervorgewachsen aus der Erage, mit der es die vorangehenden,

urspriinglichen Teile des Gedichts zu tun batten: ob Arjuna kampfen

1) Nun bleibt weiter die Frage, ob aucb der urspriingliche kurze Dialog des

Arjuna und Krsna Einschiebung in die Beschreibung der sicb anspinnenden Scblacht

ist, so daB eine erste kilrzere und eine zweite ausfiibrlichero Zufiigung anzunehmen
ware. Die Momente, die sicb fiir sekundaren Cbarakter aucb jenes ersten Teils

geltend macken lassen, balte icb nicbt fiir entscbeidend und neige eher zur ent-

gegengesetzten Auffassung, obne diese freilicb fiir sicber zu balten. Doch sehe

icb von naherem Eingeben auf diese Frage bier ab. Ygl. Garbe 155; Jacobi a. a. 0.,

dem ich aber in der Ausscheidung vieler Yerse und vor allem in der Auffassung
von Krsnas Argumentation als Dnrcbfiibrung einer in II, 2 gegebenen Disposition

(anmyajusta, asvargya, akvrtikara) — mit der es mir schlecbterdings nicbt seine

Ricbtigkeit zu baben scbeint — nicbt folgen kann.
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soil. Aber diese Frage 1st jetzt verallgemeinert
,
auf ein andres

Niveau erhoben. Die Antwort, die vom Standpunkt des Yoga aus

gegeben wird, mit vieler Yerworrenbeit im Einzelnen and doch
im Ganzen sich deutlicb auspragend, ist diese. Der yogahaft
Strebende ziebe seine Sinne von der Objektenwelt zuriick, sei

gleichmiitig und ixmerlicb fest, iiberwinde den Feind Begierde:

aber er handle, nicbt nacb der Frucht desHandelns tracbtend,

vielmebr voll innerer Rube seine Pflicht erfiillend.

Nun folgt in Kap. VI ein gewisser Fortscbritt. „Fur den

Weisen, der zum Yoga aufzusteigen tracbtet, wird Handeln als

das Mittal dazu genannt. Fur eben den, wenn er zum Yoga
aufgestiegen ist, wird Friede als das Mittel genannt" (VI, 3).

So wird das Thema vom Handeln jetzt verlassen. Das Gedicht

spricbt von der Versenkung. Aucb wer sie zunachst nicht er-

reicbt, bat nicbt vergeblich gestrebt. Sein Streben wird ibm in

kiinftigem Dasein zugute kommen; so wird er zum hochsten Ziel

gelangen.

Das Kapitel scblieBt damit, dafi Krsna sagt: iiber Asketen,

iiber Erkennenden
,

iiber Handelnden stebt der Yogin. Werde
Yogin, 0 Arjuna ! Unter alien Yogins aber stebt mir am bocbsten

der, der sein Selbst mir zuwendet, glaubig micb liebt!

Hier ist nun ein grofier Wendepunkt erreicbt. Hatte es sicb

bis dabin ganz iiberwiegend um Yoga im Allgemeinen gebandelt,

tritt nunmebr (VII—XII) Krsna, der mahCiyogesvara (XI, 9), in

den Vordergrund.

Krsna mit seinen beiden Naturen — den Grundwesenbeiten

des Samkbya, Prakrti und Geist — ist TJrsprung und Ende des

Universums. Aus ibm stammen die drei Gunas
,
durcb die sicb

das Weltleben vollzieht; er aber stebt iiber den Gunas. DieVer-

ehrung andrer Gotter wird von ibm gelohnt; doch die Hocbst-

stebenden wenden sicb nicbt an andere Gotter, sondern an ihn in

yogabafter Verehrung. Man denke an ibn, sterbe mit dem Ge-

danken an 'ibn und unter Aussprecben des Om: so erreicbt man

bei ibm das hocbste Ziel. Einzelne Seiten des Tbemas werden an

einzelnen Stellen besonders hervorgekebrt : so im SchluBteil von

IX die bhaMi, die ja, wie langst erkannt, mit dem Yoga im engsten

Zusammenbang stebt; in X die vibhutayah des Gottes. Das XI.

Kapitel gipfelt sicb zu der prachtvollen Erscheinung des Gottes

in seiner Allgestalt auf. So gebe man denn (Kap. XII), statt das

aksaram avyaTtlam zu verebren, den kiirzeren "Veg und verebre

ibn: in Versenkung, in Meditation, in Werken unter Verzicbt

auf deren Frucht, in Erkenntnis, in Gleicbmut. „Die, welcbe dies
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dharmyamrtam yathoTctam x

)
vereliren, im Glauben, mir ganz ergeben,

micb liebend: die sind mir bochst teuer!“ —
Betrachtet man den Abstand der beiden zwiscben YI und YII

sicb scbeidenden Abscbnitte (icb nenne sie A und B), so wird man

vielleicht die Moglicbkeit erwagen, dafi beide ihrer Entstebung

nach beterogene Bestandteile sein konnten. Yielleicbt ist scbon

im Altertum an mancben Stellen von A das Feblen von Bezug-

nabme auf die Vorstellungswelt von B als so auffallig empfunden

worden, daB man zur Abbilfe durcb Interpolation gescbritten ist

:

bieran laBt sicb etwa bei VI, 14. 15; 30. 31 denken 2
). Immerbin

bleiben docb aucb andre Stellen in A nbrig, die man “entfernen

miifite, wollte man den Abscbnitt als Darstellung eines der Krsna-

verebrung fremdenYoga auffassen: so III, 30 und vor allemYieles

aus dem zusammenbangenden Stuck IY, Iff. Icb glaube daber,

daB wir docb recbt tun werden, die Stiicke A und B nicht aus-

einander zu reiBen, sondern sie als Bestandteile eines auf einbeit-

licbem Plan berubenden Ganzen aufzufassen. In A kann auch

leicbt die Benutzung von krsnafremden Vorlagen dazu mitgewirkt

Laben, die Beziehung auf diesen Gott zuriicktreten zu lassen. —
Unser Yersucb den Aufbau der Gita zu analysieren bat jetzt

das Ende von XII erreicbt. In weit ausgesponnenem Zusammen-

bang ist der Kr§na gewidmete Yoga und Krsnas Herrlicbkeit dar-

gestellt worden. Daruber binaus kann man nicbt in XIII weiter-

lesen obne die Empflndung in vollig andre Eegionen gelangt zu

sein. Unvermittelt als ware nicbts vorangegangen spricbt Arjuna :

„Die Prakrti und denPurusa, das Feld und den Kenner des Feldes,

dies wiinscbe icb zu versteben . . .“ Der Vers ist von zweifel-

bafter Ecbtbeit, aber ob ecbt ob unecbt, er cbarakterisiert durcb-

aus zutreffend den ganz neuen Ansatz, der bier genommen wird.

Langst ist in der Tat als wabrscbeinlieb empfunden worden
— ein strikter Beweis freilicb war and ist wobl nicbt moglich —

,

1) Hiermit ist, scheint mir, eben der vorliegende Text gemeint. Ygl. XVIII, 70

adhyesyate ea ya itnairi dharmymp satnvddam.

2) VI, 14. 15 gehort zu- einer Beschreitung davon, wie der Yogin einsam

sitzend der Versenkung sicb bingibt. Zwischen der geraden Haltung yon Rumpf,

Haupt, Hals, dem nnbewegten Blicken auf die Nasenspitze (y. 13) und anderseits

dem Nichtzuviel und Nicktzuwenig in Essen und Scblafen konnen die auf Inner-

liches beziiglicben Ausdrucke von 14. 15. mit dem maccittah und dem santim nir.

vanaparamdm, matsamstham in der Tat wie eine Einscbiebung ausseben. Aucb
VI, 30. 31 konnen leicht zwiscben die ungezwungen sicb an einander scblieBenden

Verse 29 und 32 geschoben sein, um Beziebung auf den Gott zu ergeben. — V, 29

ist an sicb unverdiicbtig, aber leicbt zu tilgender ScbluBvers des' Iiapitels.
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daB die SchliiBabschnitte des Gediehts Zusatze sind. Uber die Ab-
grenzang war man sich. nicht einig 1

). Mir scheint zweifellos, daB
eben bier der Scbeidepunkt zwiseben dem groBen Erspa-Yoga-
Gedicbt and dem Anbang oder den Anhangen liegt 2

). Die alto

Balm wird yerlassen; groBenteils in anderm, trocken lehrhafterem,

ja pedantiscbem Ton 3
) werden Belebrangen iiber yielfach seitab

liegende Gegenstande erteilt 4
). Es warde scbon aaf den Schlufi-

yers von XII aafmerksam gemacbt: tragt er nicht ganz den Cha-

rakter des Zarackblickens auf etwas hier zam AbschluB Gelangtes?

Aacb seien die wiederbolten Bezugnahmen aaf vorkandene Lite-

ratar bervorgeboben, die den Abscbnitten yon XIII an einen An-
ting yon scbalmafiiger Gelebrsamkeit mitteilen: so brahmasutrapadair

. . hetumadbhih XIII, 4 5
); samlziiye Icrtante prolddni XVIII, 13; pro-

cyate gunasamldiydne XVIII, 19 6
).

DaB im Einzelnen diese SchlnBabschnitte yielfach keinen klaren

Anfbau, anter einander kein sicberes Verhaltnis zeigen, ist wokl
eben das, was man erwarten wird. Immerhin darf bemerkt werden,

daB grofie Teile von ibnen darin iibereinstimmen
,

dafi bestandig

die Lebre yon den drei Gunas in den Vordergrand geschoben ist,

Begriffe aller Art je nacb ibrer entsprecbend den Ganas dreifacb

gegliederten Natur erortert werden. Die Kapitel XIV. XVII.

XVIII werden in dieser Weise ganz yon der Gunavorstellnng be-

1) W. v. Humboldt Ges. Scbr. Y, 326 f. fand einen Hauptabscbnitt am

Ende von XI. Hopkins Gr. Epic 225 rechnet das „heart of the Bh. G.“ bis

XIY. Gar be, der friiber (S. 18;, mit, wie mir scheint, nicht iiberzeugender Be-

griindung sich fur die Eektheit der letzten Gesange erklarte, denkt jetzt (Indien

u. d. Cliristentum 232 A. 1) an eben den von mir fur wakrscheinlich gehaltenen

Grenzpunkt.

2) Damit soil naturlich die Moglichkeit nicht geleugnet werden, daB ein paar

die ganze Episode in ibrer ursprunglichem Form abschlieBende Yerse inmitten

derAnh&nge, gegen derenSchluB sich erhalten haben kSnnen. Ygl. Win tern itz,

WZKM. XXT, 197.

3) Man beachte das diesen Abscbnitten eigne, charakteristische samdsena

XIII, 3. 6; XYII1, 50.

4) „With chapter XIII begins tbe consideration of subsidiary subjects".

H. G. Bhandarkar, Yaisn. and £aiv. 22.

5) DaB bier auf das Werk des Badarayapa verwiesen wird, balte ich fur

auBerst unwabrscbeinlicb. Mir scheint ein pbilosophiscbes Sutrawerk oder Sutra-

werke iiber das brahman gemeint, im Unterscbied etwa von rituellen Sutras. Es

wird an einen Test des — naturlich alteren — Saipkhya gedacht sein.

6) Die beiden letzten Stellen, zusammengebalten, unterstiitzen die ja auch

jetzt noch nicbt allgemein anerkannte Auffassung des Namens der Saipkhyaphilo-

sopbie als einer Pbilosopbie der Aufzahlungen auf das starkste. Ygl. Hopkins,

Gr. Epic 126 f.
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herrsckt. Mit XYII wieder kangt deutlick XVI zusammen. Zweifeln

kann man iiber XIII und XV. Darf der Eingang von XIV („weiter

will ick dir die hockste Erkenntnis besckreiben") und der SckluB

von XV („so babe ich dir dieses geheimste Wissen mitgeteilt“) als

gegenseitig sick entsprecbend aufgefafit werden, so daB dadnrch

XIV und XV an einander gescklossen wurden? DaB solcbe Ein-

gangs- und ScbluBwendungen Grenzpunkte in der Entstebungs-

geschichte des Textes bezeicbnen — man vergleicbe etwa den Ein-

gang von IX und X —
,
mocbte ick nickt fur ausgemackt halten.

Eker neige ick der Annabme gemeinsamer Herkunft aller dieser

Kapitel zu. Der Verfasser, stelle ick mir vor, fiiklte sich durck

die Eindriicke des Hauptgedickts dazu getrieben, jenem auf Grand
eignen Wissens bz. auf Grund einer aufzaklenden Satnkkyaquelle

allerlei zum Teil reckt wenig Hergekoriges anzusckliefien. In der

Diktion zeigt er sick begreiflickerweise von dem Hauptgedickt

vielfack durckaus abkangig. Auck kat er nickt unterlassen, an

mancken Stellen
,
namentlick gegen den SckluB

,
die alten Leit-

motive — von dem auf die Erucbt verzicktenden Handeln, von

der bhalcti — wieder aufzunekmen : woraus auf seine Identitat mit

dem Verfasser des Vorangekenden sckwerlick zu scklieBen sein wird.
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). II.

Yon

Friedrich Bechtel*

answartigem Mitgliede.

Vorgelegt in der Sitzung vom 16. Januar 1920,

10. Zur lesbischen Barytonese.

Wackernagel hat (in diesenNachrichten 1914. 97 ff.) den Nach-
weis gefiihrt, daB die Betonung einer Reihe homerischer Wort-
formen nur unter der Annahme begreiflich wird, dafi die helle-

nistischen Gelehrten die lesbische Barytonese bereits vorgefunden

haben. Zwar auBert Laum (Rhein. Mus. 73. 26) lebhaften Zweifel

an der Richtigkeit dieses Ergebnisses. Ehe aber Zeugnisse wie

vlog
*
TtoXvtXag, vtBcpvav zum Schweigen gebracht werden konnen,

sehe ichnicht, wie man der Eolgerung ausweichen will, die Wacber-
nagel aus ihnen gezogen hat. Ich bekenne mich daher zu dem
Standpunkte Wackernagels und lege zwei weitre Beweisstiicke fiir

seine Richtigkeit vor, "die sich mir beim Stadium der Abhandlung

aufgedrangt haben.

1) WSchulze lehrt Qaaest. ep. 457, daB die homerischen Eormen
"AQqog, Aqt]Vj ’Aqtjcc zu einem Nominativ *’AQevg gehoren, Der hy-

pothetische Ansatz dieses Nominativs kann nur meinen, daB er

bei Homer nicht erscheint
;
denn die Lesbier besitzen ihn, und daB

er weiter verbreitet gewesen ist, lehrt der epidaurische Name
Mri<5iaQavg (IG IV 1484io) und der fiir Sparta bezeugte Name Agsvg,

der die Verkiirzung ahnlich gebauter Volinamen vorstelit. Ist es

nun richtig, daB ’AQTjog, ’AqijI, ”Aqv\u auf den Nominativ "Agsvg

bezogen werden mtissen, so tragen sie einen Accent, den sie nur

als lesbische Eormen tragen konnen. An Einfiihrung dieser Be-

tonung dureh die Grammatiker
,

die sich vom Nominativ "Apyg

1) Fortsetzung der Jahrgang 1918. 39 f. eroffneten Reilie.
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hatten leiten lassen, wird man nicht glauben
,

da die Formen

Agr\og, Agvfi, Ag^a, die als Vorlaufer der iiberlieferten zu betrachten

waren, erst erfunden werden miidten.

2) Die Diehter gebrauchen von Homer an das Adjectivnm

dfatqvog. Die Betonnng dieses Compositums steht mit der Beto-

nung im Widerspruche
,

die fur die entsprechenden Bahuvrihi-

Composita des Altindiscben gilt (Wackernagel Altind. Gramm.

II, 1. 293). Man sollte dvGrrjvdg erwarten. Auch diese Abnor-

mitat wird verstandlich, wenn man sie vom Standpunkte Wacker-

nagels aus betracktet.

11. Lesb. ntevyyog.

Das Wort ist aus dem Verse

niGvyyoi dh din il-sxdvyGuv Sappho 98s

und aus der Hesychglosse jusvyycov Gnvticov bekannt. Lobeck

(Proleg. 306 f.) hat es zuerst mit att. xevtvxlci zusammengestellt,

womit nachMoiris (2063o) Itntik xegitfitj/iatcctcov degpaxcav bezeichnet

werden. Aus der Verwandtschaft der beiden Worter lernt man,

dafi das einfache 0 des lesbischen xfovyyog in epischer Weise aus

00 verkiirzt ist, und dafi die Nasalis dem Nomen urspriinglich

nicht angehort hat. Das doppelte 00
,
das durch die Gruppe tt des

attischen Wortes gefordert wird, erseheint in dem lUGGvyyovg

Alexanders von Aetolien Athen. 699 c. Der Gegensatz zwischen

lesb. y in xi66vy- und att. n in xsttvx- erinnert sofort an den

Gegensatz zwischen ogrvyog und dgzvnog, vGxXayog und vCTtXaxog.

Man wird ibn hier ebenso erklaren, wie man ihn bei den parallelen

Bildungen erklart: aus dem | des Nominativs konnte so gut y
wie x entnommen werden, Der Consonantstamm xiGGvyy-, der auf

hier nicht zu untersuchende Weise an die Stelle von mGGvy- ge-

treten ist, hat dann das Schicksal gehabt, das auch andre Con-

sonantstamme gehabt haben: er ist in die Reihe der o-Stamme
hiniibergefuhrt worden; niXagov neben xiXcog bei Homer, aycovog

bei Alkaios sind bekannte lesbische Analogien. Man kann die

Analyse noch weiter fiihren. Das Verhaltnis von altind. patdru-

(fliegend) zu griech. xrsgvy-, das Frohde (Beitr. VII 107) aufgedeckt

hat, macht es wahrscheinlich, daB auch die Gutturalis des Stammes
ni00vy- accessorisches Element sei. Es ist ferner gewis, daB sich

lesb. 00 und att. %% in tv oder in 7cj vereinigen lassen. Die erste

Moglichkeit scheidet aus, da mit einem Ableitungselement vu- nichts

anzufangen ist. Dagegen fiihrt die zweite zum Ansatz eines Nomens,
das in den indischen yajyu- (fromm), sahyu- (stark), bhujyii- (lenksam)

Parallelen hat. Beachtet man endlich, daB der Vocalwechsel in
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itexTvxia, ni66vyyoe auf einen Wechsel des Accentes deutet
,

so

gelangt man zur Aufstellung eines Nomens peJcjus
:
pekjevos. In

dem Elemente pelc- wird man die Basis des Yerbums suchen
,

das

bei den Griechen in der Gestalt nexa lebendig ist. Dies Verbum
bezeichnet die Tatigkeit des Abhaarens, die aucb der Gerber aus-

iibt; im griecbischen Wortschatze spiegelt sicb dies Verhaltnis

darin ab, dafi yon itsxco, genaner yon seinem Inchoativnm

das Nomen itiGxog ansgeht, das bei Hesych mit ftsQua interpretiert

wird. Nun ist bekannt, dafi bei den Griechen die Gerber zugleich

Elickarbeiten besorgten : O'vXcc/.ov co.cfit^obv .... ixdovvcci Tint

GnvroSstbrii EitiQQK^cu Theophr. Charakt. 16, 6. So wage icb die

Vermutung, dad mit itfcdvyyog zunachst der Gerber, erst in zweiter

Linie der Scbuster bezeichnet worden sei.

12. Die thessalische Declination der Eigennamen anf svg.

Hoffmanns Darstellung der Nomina auf -zvg (Griech. Dial.

II 545) gibt iiber die Elexion der Eigennamen im Thessalischen

keine Auskunft. Das liegt zum Teile daran, dafi er die Miinz-

legenden, die seit 1887 durch Heads Historia Numorum erreichbar

gemaeht worden waren, nicht beriicksichtigt hat
;
zum Teile daran,

dafi ihm das neue Material nicht bekannt sein konnte, das das

Corpus der thessalischen Inschriften gebracht hat. Ich werde die

entscheidenden Eormen vorfiihren; hier und in den nachsten Auf-

satzen ist mit der Zahl, nach der ich citiere, die Insehriftnummer

des thessalischen Corpus gemeint.

Unter den Nachtragen zu 205 werden S. XI unter II zwei

Schiedsspriiche von Richtern aus Kassandreia mitgeteilt, durch deren

zweiten Grenzstreitigkeiten zwischen Pereia und Phylladon gegen

Peumata beigelegt werden (Z. 16—24). Sie sind nach drei [tay\ol

datiert — der dritte vaydg ist im Corpus durch Yersehen ausge-

fallen —
,

hinter deren Namen das patronymische Adjektiy er-

scheint, durch dessen Auftreten die vom ersten Herausgeber vor-

geschlagne Erganzung \xay]av gefordert wird, und mit wenigen

Ausnahmen in xoivrj gehalten. Die Ausnahmen begegnen im zweiten

“Schiedsspruche. Es kommen in Betracht:

1) die Wortform QjvkkufiovCtav (Z. 18. 19), die mit (l>vloadova

auf dem Schiedsspruche der Aetoler zwischen Melitaern undPereern

(205is = Ditt. Syll. 3 546 Bis) zu yergleichen und ein weitres In-

dicium dafiir ist, da6 die Sprache der Achaia Phthiotis mit der

Sprache der iibrigen thessalischen Landschaften urspriinglich iiber-

einstimmte;

2) das Wort eitikog (Z. 25. 29), das von Wilamowitz durch

Kg). Ocs. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 3. 23



342 Friedrich Bechtel

Verweisung anf die Hesychglossen &toilor %&Qaxsg aizotofioi und

dQVOTtayrj GtoXov • tbv itaSGalov verstandlicli gemacht worden ist;

3) die Declinationsformen in den Localangaben slg tbv KeqmveIcc,

s% tov Ksqxivslos (23), sis rov BovXsla (26), sx tov Bov?.slog elg tbv

'Eluxsia (26 f.), tov EXncsiog (28).

Auf diese Declinationsformen kommt es bier an. Man sieht,

sie stimmen genan zu den Formen der Appellativa uvcvyQcupsiog

506e, /SccefiMog 5172, ngscfisiovv 50022. Das Tbessaliscbe stellt sicb

damit auf die Seite des Bootischen
,
wo Appellativa und Eigen-

namen ebenso wenig gescbieden sind, und in Gegensatz zum Lesbi-

scben, wo die Eigennamen durcb kurzen Vocal ansgezeicbnet sind.

Das Erscbeinen dieser Declinationsformen mitten in einem

xonoj-Texte
,

der zwiscben 290 und 230 aufgezeicbnet sein muB
(Stablin Mitteil. 39.85, 1), ist hocbst auffallig. Hiller von Gartringen,

dessen TJrteil icb mir erbat, teilt mir als seine Vermutung mit,

daB dem vorliegenden Actenstiick ein BescbluB des tbessalischen

Bundes vorangegangen sei, in dem die Grenzen der drei Gemeinden

durch Schiedsgericht festgestellt wurden, und daB aus ihm die

Ortsbescbreibung mehr oder weniger getreu in das neue Schrift-

stlick iibertragen worden sei.

Die gewonnene Einsicht in die thessaliscbe Declination lafit

sicb nun erweitern.

Auf dem Steine 1056 steht der Gen. Plur. Moipsiovv (Z. 2).

Wie das Etbnikon lantet, auf das diese Form bezogen werden
muB, gebt daraus hervor, daB 52132 auf einer in xoivrj abge-

faBten Urkunde der Nona. Plur. Moipstg iiberliefert ist, der nicht

geandert werden darf. Dadurcb ist ein Nomin. Sing. Moijjevg er-

wiesen, zu dem MoiIje(ovv den tbessalischen Gen. Plur. vorstellt.

Zu dem Stadtnamen Moipsiov verba.lt sicb Moipsvg wie TvSeijg zu
TvSsicc IG XII 9 no. 1189ie, wie IlrjXsvs zu HrjXsLa (vgl. Meineke zu
Ih]?.Lov bei Stepb. Byz.).

Zu dem Gen. Plur. Motysiovv stimmen die Genetive der Ethnica,

die auf den Miinzen der Stadte Mopseion, Kierion und Ortbion

gescbrieben werden. Sie sind von Head Hist. Hum. 249 ff. zusam-
mengestellt und sollen jetzt zur Spracbe kommen.

Motfsicov (aus den Jahren 400—344);

Kisqislov (aus der gleicben Periode);

’Ogihsioov (aus den Jabren 300—200).

Die Legenden zeigen eine Mischung tbessaliscber und gemein-
griecbiscber Schreibweise : thessaliscb ist die Darstellung der zum
geschlofinen Laute gewordnen Lange S durcb El, gemeingriechisch
ist das -o- der Endung. Im Auftreten des kiindigt sicb bereits
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der EinfluB der makedonischen Kanzlei an. Das Proxeniedekret,

dem der Gen. Plur. MoipeCovv entnommen ist, halt sich, obwol

erst aus dem 3. Jahrh. stammend, von dieser Mischung frei.

Die Stadt Mopseion lag in der Pelasgiotis, Kierion in der

Thessaliotis
,

Orthion, wenn der Ort mit dem identiseh ist, den

Eustathios zu Horn. 33328 ”Oq&7] nennt, in der Perraibia.

Ein andres Bild gewinnt man, wenn man die von Lamia und

Meliteia gepragten Miinzen des 4. Jahrhunderts betrachtet. Da
begegnen die Genetivformen

Acc[ii8G)v und Mcchscov (aus den Jahren 400—344) ;

Mslitcaecov (aus der Zeit um 350).

Hier ist also der epichorische Dialekt vollig verdrangt
,

der Ein-

fluB der makedonischen Kanzlei ist im Lande der Malier und im

Gebiete der alien Achaia starker gewesen als in den nordlicher

gelegnen Landschaften.

13. Thess. sv&a ?

Die Participialform svticc, deren Ansatz sich auf

ayogctg evtiag 51222

stiitzen miiBte, steht in den griechisclien Dialekten, die nur

saGtia und iovGcc mit seinen Yerandrungen kennen, so isoliert, daB

sie Bedenken erregt. Pruft man ihre Beglaubigung, so stellt sich

heraus, daB sie weder durch die Abzeichnung noch durch den Ab-

klatsch gewahrleistet wird
:
jene weist vor NSA£ die Reste zweier

Zeichen auf, dieser Raunrftir einen Buchstaben, davor eine senk-

rechte Hasta, beide deuten also darauf hin, daB im Anfange zwei

Zeichen erganzt werden mtissen. Da nun 1056s ayoQag voiiC^ag

io[v\0ag] gefordert und richtig hergestellt wird, so kann nicht

zweifelhaft sein, daB auch auf dem ersten Stein ccyoQag iovGag ge-

schrieben war. Die lesbische Gestalt von s6v&(x war soigcc^ und

es ist jetzt bekannt, daB Sappho diese Eorm neben Srta gebraucht

hat : ciTtsoltiag OP X 22 Er. 1 Col. I28 .

14. Thess. 8av%va.

Der Pflanzenname wird geboten durch die Composita

6vvd'ccv%vcc(p6QOL 1027, ccQ%idav%va(pOQs£6ccg 1234*

und durch den Personennamen

Accv%vatog 122836,

den ich leider nicht in die Historischen Personennamen aufgenommen

hate, weil ich bei der Herstellung des Manuskripts Aavyjvalos fur

dialektische Nebenform von Aatpvalo

g

hielt.

Neben datfvvct steht Sav%ii6g. Diese Form gebraucht Nikandros,

23*
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und zwar so, dafl er dav%ii6g von Sdyvrj unterscheidet : Alexiph. 198 f,

7
}
d%

6

dd(pvi]s

TehtclSos V dav%iiolo (pegoig in xuvXscc xdipag.

Seit Bockh (zuletzt CIG 1766) halt man die Identitat von

8av%va mit daym} fur wahrscheinlich oder sicher. Aber kein Ver-

such die divergierenden Laute mit einander zn vereinigen ist

gegliickt. Ich trenne daher die beiden Worter nnd ziehe da^va
mit 8ccv%[i6g zn davxov. Yon der Pflanze davxov lehrt Theophrast

(Pflanzengesch. IX 15, 9), sie sei lorbeerahnlich: davxov dacpvosidhg

xgoxdsv. Denkt man sich da^vu als da^va, 8av%ii6g als dav^uog,

indem man sich, wenn es dessen bedarf, anf xvllyya bei Alkaios

nnd 7teM%vu bei Alkman neben nnd %eXi% als Analogien be-

rnft, so ist der Gegensatz zwischen % nnd % erklart.

15. Tkess. (&vXuxddv.

Der Name der Stadt ^vXtaddv^ die in den Selireibungen &v-

Xiad&v nnd <£>vXXad6v iiberliefert ist (S. 3 No. 12), verdient hervorge-

hoben zn werden, weil er den Baumnamen (pvXtcc enthalt, der sonst

nnr noch in der Odyssee erwahnt wird (0 psv (pvXcrjg, 0 d
5

sXaCzjg

b 477).

16. Boot, vv beim Imperative.

In der Sammlnng der Urkunden liber die Eeimzahlnng der

Snmme, die Nikareta von Thespiai an die Orchomenier ausgeliehen

hatte, wird die Bestimmnng gegeben

tfj obttBQClllEQlri &KOVQV VV Bvd'CD IG YII 317287.

Neben den Imperativ tritt also die Partikel vv, die die Erwartnng
ansspricht, dab die Handlung, zu der anfgefordert wird, gleich

jetzt eintrete. Eine ganz ahnliche Erscheinnng beobachtet man
auf der Bronze von Edalion. Hier werden Vor^chrif’ten zweimal
durch den Optativ ausgedriickt, zn dem vv gefiigt ist, nm die

Handlung als dringend erscheinen zn lassen:

dvfdvoi vv ... . {}cc<nXei)S xdg a moXig ’OvuGiXm ....

xb{y) x&Qov Coll. 60 Ao,

ScbxoL vv fiatiiXevg xag d otzilig 'OvaGiXm . . .

T0(v) %&QOV Al2.

Die Partikel vv ist bisher nnr noch in der epischen Sprache
nnd in der Prosa der Kyprier nnd Arkader nachznweisen. Dm
so mehr muB man beachten, daB sie in einem einzelnen Pali auch
inBootien erhalten geblieben ist, nnd daB sich in diesem einzelnen
Ealle kypriscke und bootische Syntax begegnen.
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17. Boot. ’AxQuicptfv.

Diese Form des Ethnikons ist durcli das zweite Berliner Ko-
rinnafragment (Z. 70) bekannt geworden; bei der Dichterin ist

'AxQr\cpEtv der Prophet des Apollon vom Ptoion. Das Erscheinen
des n-Stainms erklart die Form des Stadtnamens ’AxQccCfpvux

,

die

Stephanos aus Theopompos, mittelbar auch aus Ephoros anfiihrt,

indem er ’AxyuCipvtoL als Namen der Einwohner bezeugt. ’AxQatepviog

ist der, der als Eigentum des AxQoueprfv gedacht ist; wegen des

Ablauts sei an Aij.vf.ivoi neben Auvuovag und §exv6g neben 'Piv,:ov

erinnert.

18. Boot. <lt;i.oxf>rjf-r
tg.

Dittenberger hat den Acc. Plur.

[oclio}%QEuag IG YII 17399

durch sichre Erganzung hergestellt. Die Form weist auf einen

Nom. Sg., der in altester Gestalt cc&oxQtjfrfs lautet. Diese steht

bisher isoliert, ist aber von vortrefflicher Bildung. Wenn XQrjfog

als zweites Glied eines Compositums fungieren soli, so lehren Ad-
jectiva wie &y%iflu%"Jfgi xeluivovscprfg

,

dafi es den Ansgang -rjg an-

nehmen mu6 ;
d&oxQrjfijg ist also eben die Form, die man erwartet.

Der attische Yertreter a^ioxQecog hat ein andres Herkommen: das

Compositum ist hier an die Stelle der Verbindung des Adjectivs

mit dem von ihm abbangigen Casus getreten, ist also von der

gleichen Art wie idXoyog (einer, der ulgiog X6yov), Itiddsog (einer,

der l'<Sog &£ai ist).

19’. Boot, fitflcctag.

Bei Hesychios wird gelehrt

:

ar^lchav ' rbv itoiaiva. Boimol.

Die Wortf-orm (trjldtag fallt auf, sie darf aber nicht ange-

tastet werden, denn auch Aristophanes von Byzanz hat firjMtrig

gebraueht (Fresenius De M%scav Aristoph. et Suet. exc. Byz. 118).

Man versteht sie, wenn man sich an [xxtiXdtrjg, j)or}ldtr]g erinnert.

Sie ist entweder durch Haplologie aus [iql-ijXdtag entstanden, oder

so, dad [itjXdtag im AnschluB an sein nachstliegendes Seitenstiick

/SoijAaras zu perjldtceg umgebildet ward.

20. Boot. xoXotcpQv|.

Auch dies "Wort bezeugt das Hesychische Worterbuch:

xoXoupQvi ' Tavaygutog txXsxrgvmv. Keel bgog Boicorlag.

Man begegnet ihm noch einmal in einer bis zur Unverstandlich-

keit zusammengezognen Bemerkung des Stephanos : ’Ai/texovSvXslg ’
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oi iv Bolcqucu KoXoMpQiHysg, cbs 'jQL^totpdvrjg 6 trotig Orj^aLOvg OQovg

ysygccqp6g.

Die Bezeichnung des ccXskzqv&v mit xoXo£<pqv% kann man er-

klaren. Auf einem Stein aus Phigaleia, yielleicht einem Grabstein,

wird ein KoXoicpcbv genannt (IG Y 2 no. 425s). Darunter ist ohne

Zweifel ein Mann zu verstehn, der die Erscheinung eines xoXoiog

hat. Nach der Anleitung dieses Namens definiere ich den xoXoC-

(pQv% als den, der den y eines %oXoi6g hat, also als einen, der

iiher die Stimme der Xcck6qv£cc xogcovi] yerfiigt. Der Vocal der

ersten Silbe yon q>&Qv% ist hinter der Tonsilbe ausgedrangt wie

in lyytQog neben icdgcc. Der Name des Tiers ist dann anf den Berg

ubertragen worden; K6qcc KoQvdccXXog nnd andre yon

Fick Beitr. 21. 264 behandelte Bergnamen bilden Parallelen zn

der Yergleichnng.

Nachtrag zu Nachrichten 1918 S. 400 no. 3.

Ich bin erst nach dem Drucke meines Anfsatzes durch die

Berichterstattnng Kretschmers Glotta VI 280, spater auch durch

eine Mitteilung Wilhelms darauf aufmerksam gemacht worden, dafi

meineLesung ig tov Sq6[iov schon yon Buck (Classic. Philol. VII 78)

gefunden war. Sie stand mir lange fest
;
und da Riisch des Buck-

schen Vorschlags an der Stelle, wo er seiner hatte gedenken miissen

(Gramm, d. delph. Inschr. I 271 unten), nicht gedenkt, lebte ich des

Glaubens, daB sie bisher noch yon Niemand in die Offentliehkeit

gebracht worden ware. Dies war also einlrrtum, den ich bedaure.



Hippolyts Danielkommentar Bucli I, 1—14.

Yon

N. Bonwctsch.

Yorgelegt in der Sitzung vom 16. Januar 1920.

In diesen Nacbricbten 1918, S. 313 ff. liabe icb fiber die Me-
teoronbandschrift des Danielkommentars Hippolyts nnd iiber die

Excerpte aus diesem Kommentar in der Cbigihandscbrift R VIII, 54
bericlitet. Es ist mir von der Leitung der Kirchenvaterausgabe

der preufiischen Akademie der Wissenschaften gestattet worden,

fiir die Rezension des in der Athosbandscbrift (bezw. Pariser

Hdsehr.), die meiner Ausgabe jenes Kommentars zn G-runde liegt,

nicbt vorbandenen Textes die von ibr auf meine Bitte veranlafite

pbotographisebe Aufnabme der Meteoronbandscbrift zu verwerten.

Den von Herrn Diobuniotis in Atben mit Unterstiitzung von

Herrn Dr. Bees aus jener Handscbrift wiedergegebenen Text babe

icb 1911 in den „Texten nnd Untersucbungen'1 von Harnack und

C. Scbmidt 38, 1 znm Abdrnck gebracbt. Eine Darbietung des

Textes nnter Verwertung ancb der anderen Textzengen diirfte

dennoch nicbt iiberfliissig sein. Leider fehlt aucb jetzt nocb ein

Stuck des griecbiscben Textes jenes Kommentars.

Die Textzeugen sind: Die Meteoronhandschrift 573

(friiber 108) s. X/XI (= E). Die Excerpte in den Catenen

(= C) nacb Ottob. 452 s. XI und die Cbigibandscbrift R VIII, 54

(— J), auf die Vat. 1153 und Par. 159 zuriickgeben. Gelegentlicb

aucb Laurent. V cod. 9 (= L). Ferner die altslaviscbe Hber-

setzung (= S), wobl aus dem 11. Jabrbundert, obwobl die alteste

Handscbrift, die diesen Abscbnitt mitteilt (A), erst dem 16. Jabr-

bundert angebort. — liber das Verbaltnis dieser Textzeugen zu

einander vgl. „Nacbricbten“ 1918, S. 313 ff. Das Fragment aus
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Coisl. 193 und das aus verschiedenen Catenen s. zu 7,5. Einiges

in verlriirzter Form in syrischen Fragmenten (= R). — Die sehr

liaufigen Abweichungen yon E im Spiritus teile ich nicht mit;

auch nicht die Interpunktion und das Fehlen yon Accenten. Die

Catenenhandschriften (aufier J) habe ich nicht wieder vergleichen

konnen, und fur R kann ich nicht biirgen.

tot Anor mnoATTor eis ton aanieia. aotos a.

Tyjv &%pl[3eiav twv xpovwv r/jc ysvo1^vy]S al^{wtk(ootac zolq olots

’IapaijX Im8et£au (3ooXdp.evoc Hal tocc too p,anap[oo AavtTjX tu>v 5pap.dTa>v

7rpo<p7]Teiac, 'njv is tootod iv Baj3oXtovi k% rcatSoc dvatpo^v, rcpdaetfu

Hal ocotoc [rapTop^acov oaup %<u 8c>taup avSpi Tupoy^T^ %a i [idpTopt. 5

XptaTOo y£Y£V7]^£VCP , oc oo ptovov Ta too paatXecoc NapooxoSovdaop

opdjJiaTa toic tots nacpocc arcsHdXo^ev, aXXa xal 6|xoiooc saotijj rcaiSac

2 I%8t8d£ac, [idptopac tcigtooc iv otdapucp 7cpo7]YaY£V * odtoc Stj Y^verac

[ibv Ham robe XP^vooc tyjc TCpocpTjTretac too jianapLOo 'lepspioo, txjc

156v paacXstac ’IcoaHelp, ofoo Tcoocoo,
|
8c a[xa tocc Xotrcotc alxp.aXc!>TOtc 10

alxjxdXcoToc XYj'fS'sic aikcov sic Ba(3oXd>va.

3 Ootoc vioc rcalc b7tdpx<ov TueTtaXauopivooc rcpeopoTspooc naHTjc

dp^mg i7utS’op/y]Tdc Y^vopivooc HjXey&ev, ivSetxvojxsvoc iv to6t(j) t6v

ircoopavcov xpiT7jv, 8c %sXXev (veavtaxoc 07rdpx<*>v 8(b8exa Itwv) IX^YXetv

iv vaq) 7cpsaJ3oTepoDc mpapdcTac too v<5[ioo YsYev^l^£V00^« 15

4 Aotyj jjlIv oov 'fj toTopta 7] dvsYVwcjp.ivv] YSY^VYjTat rcocXat Iv Ba(3oXam

10 2 Kon. 24, 8. — 11 Dan, 1, 2 (2 Kon. 24, 12 ff.).

Too — AaviV]X nach S
|

Too dytou tooXfaoo Itzw%6t:o\) to p'l xrj? atyp.aX(ocrtas

tuior/sip, (3acriXlio; xal xwv uiuiv touSa xal ry)s i‘Xy][j. E, wie 8 vor 6,1. iiDaxeTpL und
t'ouoa stets E

|
C = 0 Bl. 239T und J Bl. 450 v

. Lemma too dyuoxdxoo forTcoXbxoe

htiaxrjitov pa)|j.7]c
|
S 253v

|
yeyevr^lvr]? C

|
3 ’Icrpa^X] Iv (3ai3uXu>vi + C

[
Irctbe^at E

|

vk . . Toiv opap. Ttpocp.] „ Gesielite und Weissagungen“ S
|

oavi^X stets E
[

4 xr]v to6tou C, xa\ t7]v oder xe S
|
avauxpocp^v C

[
Trporjp^ E, mit dem Folgenden

verbinden es E C S, mit dem Yorhergehenden Lagarde, Hippol. Bom. quae feruntur
omnia

| 5 papxuptocuv E
|

6 8? aus (be von l.Hd. korrig. 0
|

xd . . 8pctpiaTa]

„den Traum a S
|
xoO poccrtX^oc < S

]
7 xoxe] xe 0

|
xou? 8p.o(oo? las sdiwerlich S

|

^aoxw E, eauxoo 0, abxoo J
|
icaftac E

|
8 iv S 254

J
irpoa^yayev^ J

|

Ooxoc E, ouxtoc 0
|

8r) E: obv C und bietet plv yor obv
|

9 7cpocp7]teTac E
j

10 oloa ’Itoffiou] xou (xal 4- 0) IXtaxelp, C, „des Sohnes Josephs u S
|
alyp. < C

|

11 diyji., < S
[
X7]p.cp9sTe E

|
(3apuXd>va E: es endet C

|

12 ouxoc v£os = s’ unyi:
syn i A; vgl. V. 45 ixatBap^ou vetox^pov, auch Ebed Jesu

, :
Erklarung Daniels des

Kleinen und der Susanna"
|

14 veav. — dxcov < E
|

15 Iv va<p] „in den
Tempeln{< S

|
yeyEv^pIvooc < S

|
16 dveyvmapivTj] „bekannte <{

S.
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6iro TrpsaSotepwv dvdpuov xptTtov, ct vop.ov Oeoo ImXeXTjapivot xai lart,'9
,opioj

oapxix^ SeSooXtopivot IxigooXot i^vovco yovaixo? at&ippovo?, Si8£xo>? St-

xacov atpa avatpeiv sTityetpoovtsc. eSst toivdv taota odt«? xXnjpouoS-at B

|jt’ aoToi?, tva xal to twv Stxatcov £xXext8v ysvo? xpdS-qXov rcaat yevr]d“fl

5 xai Yj aoxppoobvt
]

tt]c p,axapta? Sodo&vvy]? tpavepto? l7u§£y/_{)f] xal o

Stxato? 7cpo<p7jtY]c AavrfjX vso? 7rpo|<p7jT7]? Tip Xaip dnroSsiX'&fr 157

II. Aei obv jjp.a?, tfjV aird3st£iv tcov srpaYp-aTtov xotoDpivoo?,

sxSeyeaOat otxpt(3«j? jtpo? 7cetap.oy}]v tmv axpoatwv - tive? Se xai

oTrotai. at al'/jJ.aXwatat y®YsvYjVtat Tip Xaip xai kzt tiviov j3aatXs(i>v p-Y]

10 jrapaXelfpwp-sv.

IIsvts Y“P °“TOt °'[°l Y^ovtai tod p.axaptoo ’Itoatoo
,

Itndya?, 2

’EXtaxelp. 6 xai ’Itoaxetp., 'Itoaia?, EeSsxta? o xai Isyovta?, xai Xa-

Xoup. xai 6 p,sv ’Itodya? p-eta ty]V tsXsoty)v tod xaTpb? aoxcio ypisTat 3

6x6 tod Xaod etc (3aatXsa, wv Itcov slxootTptmv. sxi todtov ava(3atvs t 4

15 <E>apaw Neyam ev.Tip jmjvI Tip Tpiccp paoiXeta? aDTOD xai Xajtov

ocdtov 8sop.tov d/fst el? Atyozzov xai extuO-iptv (popov t^ y% Jmvbv

TotXavTa dpYUptoD xal Ssxa TdtXavTa ypoatW 1 xai xafttatcp oivt’ a&TOD

’EXtaxelp tov aSeXtpbv xdtod (iaatXsa sxi ttj? y^c> I

%a - *®7

p.aaev ’Iwaxstp.. odto? BaatXsost &TY] svSexa. ini todtov „dve[37]“ „Na- 5

20 pooyoSovoaop [BaatXsb? Ba(3DX«vo?“, xai Xapwv aoTov Seaptov, dyei

12 1 Chron. 3, 15.— 14 2Kon. 23,30f. - 15 2K6n.23, 33 f. -20 20hron.36,6.

1 y.ptxuiv S 254v
I
draXeXtspuivoi E; „vergessen habend“ zabyvSe: byvse A nach

meiner Abschrift
)

2 sapxtvr, E
|
4Sixu>;] moittw; S

j
3 dtpatpeiv Diob., ^/eTv S

|

Touta < S
|

4 to Sixatov twv IxXexxtov yIvos S |
5 Sous.] „Weibes Susanna

tpavatptoT exloEty}}-?) E
|

8 Ixoiyes&ca :
„zeigen“ S

|

itp. rasp-ovV E :
„den Sinn“ razum S

I

xtve« E
|
51 < S

|
xai S 255.

|
9 oxofat E

|

Yer^vrjvxat E |
xip Xoicp < S

|
5xi

xivuiv E
|

p.T, TrapaW4.ajp.ev E: < S |
11 «4vxe es beginnt C == 0 u. J a. a. O.;

ferner der Chronograph bei Mai, Script, vet. nova coll. I, 2 S. 5f., abgedrue

bei Schoene, Eusebii chronicon. 11. duo I Append, col. 66 f. Bardenhewei ,
Des

hen. Hipp. v. Rom. Komm. z. Buch Daniel S. 48 f. Voraus geht hter lexaptr,

(sc aiusis 'lepoosaMjp.) M Napouy.oSoviJsop xo Ttpdixov tel ’la.«'XaC pasiX4u>?

xa9»s (Mai) isxopei 'kxoXuxo; 6 4v dylott Mnomr w* W « 6tt

^ piaxaphp ’Iiosia e uiol yzyi^ai, dann folgt ’IrndyaZ usw. Vgl. ^rg Syn .

S 412, 9—-16 ed. Dind. u. Syr. Yat. 103
| Y«P o5tot uioi yeivovxai E

|
12 -xal IXiaxeip 0

|

IXiaxetp stets E, Laxei'p stets Chron.
|

6 xal < 0 I’lajsiac] 0 xat icavav C,

iiuvdv Georg., xai ’Irnav Chron.
[

xai Seoex. Chron. S
|
feyaivias 0 |

aaXoup. E, SaXo

Yofiexai E I
14 5x5 x. Xaou < Chron.

|
xoixtov E : xouxou Chron. . 81 + S

|

S veyaui E 1 5v < Chron.
|

Xa^v E
|

16 aixXv vielleicht < S
|
iVi E, \

Mb* G
|

^ Ya; jenem Land” S
|

17 xdXavxa vor ypusiou < S 18 j™ TV-

jenes Landes‘: S
|

xai pet. S 255v
|
pexov4p.asev E 0 |

19 ** *

oL E
|

ircl exr| C
|

xoixajv E, xouxou Chron.
j

20 0
^as. J

|
PasiXeus Ba?u

Xihvss E
I
x. Xapibv - «>] a>i abrov Besptov Chron.

|

Xa^iov E
|
ayet —«J

er flihrte mit sich fort" R.
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etc BapoXoivoc „%al |jipo<;‘
c

it „t6)V ohbd&v oivtoo %opioo £<
tcov sv

6
f

IepooaaX^. oikos %aidxXetoTOc yevd[,ievo<; &>q fpiXoc tod <E>apoub

ttai 67c
5

aoxoo pastXebc xaTaata^et^, s^dyeTai „T(j) 'upioaGcrctj) etsi
c{

otto EntXar’ Map(o6ay paaiXsoic BaftoXcovoc.
,

, xai sxsipeva ctikou ttjv

%syaX-/jV xal yjv aoTOo aop^ooXo? „xal Yja{hsv“ TpdjreCav (W aikot) 5

ea>^ Tqjjtipas ^ axsihmv.

III. Tootoo odv [xem^evio? paatXeoBi 6 oto<; atko5 ’Itoaxeip.

2 bty) Tpta. xal sttl tgotov 55avep7] Na(3ooyo6ovdaopa xal p,eTOLXtCst<

aikov ts xal sx too Xaoo 6sxa yiXta8ac dvSpwv sk BajBoXaiva xal

xadtora avt
3

aoToo Isyoviav tov dSeXyov too xaTpbc aikon, 8v xal 10

158 p<e|ta>vd[j,aaev SeSsxtav, jxs'9’
5

00 opxta xal aaV'Oiqxac wotTjoAjisvog

3 ocTtstaiv sk BapoXwva. ooto? paotXsoaa^ svq sv6exa octcsgty) ax
3

atkoo

4 xat exsSaoxsv saoTQV xpoc $apad> paaiXsa AiyoxTOo. ev 8s Ttji 8g>~

SsxdTtp stsl „7pv&sv“ sx
3

aikbv „Na[3ooyoSovdoop xal Tcaaa t) 86va[us

t&v XaXSatcoy xal Trspisyapdxcoaav „ty]v TudXtv xal Trsptsxdthaav 15

abr?jv xoxXoil’SV xal aovsayav atkyjv rcavTodey* oO-sv ot [xsv rcXsfovss

akd)V Xt(icj) StB^dap^aav, 01 6s sv pop.<ralcj: octuAXovco, Ttvsg 6s arc’

8 Jer. 52, SI ff. — 7 2 Kon. 24, 8—17. — 11 Ezecli. 17, 13. — 12 2 Kon.

24, 18. — 14 Jer. 52, 4.

1 Tt < Chron.
|

xoploo] $eou S
|
t&v h 'Iepoua. < Chron. S

|
2 ouxog —

diTeOavEv Z. 6 < It
|
ooxos: Xotrcov ’RiraxElpt + Chron.

|
xardxXiaroc E

|
epapaw und

PaatXeus stets E
|

8 xoctccgt, p«a. Cbron,
|

xaTaaxadeic E
|
E$dyExca nach exet C

Chron.
:
„ward frcigelassen" 8

|
xptdx.] xat epodpuj) + C

|
hrj E

|
4 eutXaS’.

dpt«8a'// E, eiuXdxoo poodx Chron,
j

(3«poX<bvos E
j

exyjpev E: S immer historisehe

Form
|

5 7/g9iev xal Smvev Chron.
|

ev r?
j

xpaniCy C, iv xyj rpxnify Chron.
|

pex’ <C
Chron.

|
6 tt]s fjft.epa? C

|
7 Tootoo — 5

io)o.xelp.] Tuip.-rcxT] y^yovev uito Nccpouyooovdxop

xo OEOTEpov ^ritoaxet^ oioo ’Eiraxelp paatXeoJC* ouxo? 6 ’Iuiaxel^ paGiXeoet Chron.
|

Tobxoo
— abxoo] „und als er gestorben, wurde Konig u R

|
’Iwaxelp, < S

|
8 Zrq xp^a]

vgl. Georg. Synk. I S. 414 ed. Dind, too JIo6oa t-l> ^ciglXeogev ’leyovks uWc ’Itoaxetpi,

6 xal 1(00r/Etp. xpetc, aXXot oi st7J rp(a, (oc mi 6 kpog
c

Ijt7toXutos *
. . tootoo, cpyjo^

x([) xp^t(j) exet yeyovEV
jj nptorq [Mroimatcc und Na^ooyoSovoaop p.eTaGX'/jGavxo? abxov d<z

BapoXwva xal e '/tX(c?oac avopdjv, tv oig xal xov AavtrjX ml too? xpeic TcalSac auvarc-

EveyiJ^vol (prjGt
|
xal < Chron.

|
xoixiov E, xoixoo Chron. nnd + (oc ei'prjxai

|
avlpy]

;

ndfov dvapaivsc Chron., xa'Xtv avefrq R
|

9 xe — Baj3uX(ova < R
|
te E

|
ix < E

j

ysiXittoac E
|

10 xov do.] ? R
| 11 jaet

5 ov^.aaev E
|

12 eSfntaev E
|
o5xo? E

|

13 E0(oxEv C
|
xov (3ao. Chron.

|
paatXea Aiyoiuxoo < R, vor <Pap. in J

|
sv — xai] ,,und

als es Lorte Nab., zog er herauf“ R
|

14 hq E
|

in' auxdi E : in1
otbxov am Rand

in J, im Text npog ettaov
|
xal — xuiv] ^x yr^s C

|
ndaa E

|
15 Treptexap. —

-

7iepL£x. a6x7)v] Treptexd^iGav TtaGav xrjv tto'Xiv S
|
TrsptsyapdxoGav E

|

xal 7rep. — tocvto$ev]

nund nahmen sie ein a R
|
TiEptexa'OTjaav E, Treptcxad-Laev C Chron.

|
16 Evauxyj E,

abxij J Chron., aoxrjv 0 Ausgg.
|
xoxXuidsv E, xbxXtodsv 0, korrig. in J

|
x. Govetyev J,

x, covefyovTo 0 ,
x, gov^qv Chron.

|
itdvxodEv < E Chron.

:
„ganz ££

iibersetzt S
|

o3ev S 256v
I
p.EV + E

|
17 i\ Xtpup C Chron.

|
ot hk — &/j<p{b}Gav < Chron.

J

Ttvss — ^cpd*/jaav < S
|
to? < C.
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aoTwv ai*/[idXo>Tot eX^y-O-Tjaav. ^ Se ttoXic iveTropia'ibj ev Ttopl xal

o vabq xal to Tetyoc xa{H[]p6tto]. xal rcotVTac tod*; {bjaaopooc todc 5
eopeHevTac Iv oituj) xoptoo IXa(3ev vj Sovajuc tcov XaXSaIm xal rcavTa

Ta oxsDYjj
.m ts )(pDOd xal za apyopoc xal rcdvTa

|

%aXxov e£exo<{>£V 158v

5 Na{3ooCapSav 6 dp^tp.dyetpoc xal Jjvsyxev etc BaftoXcova, adtov Se

tov SeSextav tov xal ’Is^ovtav Sta voxtgc yeoyovxa [JLeTd avSprnv

eircaxoattov „xaTe§tco£av at Sovafietc tiov XaXSat<i>y“ ,,xal xaTSXapov

a^rov ev
c

Iept^d>a ,,xal Tjyayov aikov Tcpoc paotXea Ba(3oXoovoc etc

AepXa'&d^. xal expt'0’7] [xet

3

aoToo 6 paatXeoc iv Hojuj) srcl t(]> rcapa- 6

10 pepTjxevat aikov tov opxov xoptoo xal tyjv StaxbjXYjv, t)v Ste&eto srpoc

aotdv. xal Xapdbv todc otooc aoToo iocpa£sv ep.Trpoaftev aoToo xal todc 7

oy-OaXp.oDc SeSextoo tod xal Me^ovtoo s^ezbzpXcoasv „xal eSvjaev aotov

ev x£Satc“ ctSyjpatc „xal f/yayov aikov 46
„etc BapoX<nva l<

. xal TjV

dXvjOcov ev T(p jx6Xo)vt „sok c/]c Tjpipac iflc owre-flavev
6 *

• xal ev Ttj> 8

15 axodavstv aikov Xaj3dvrec to amjia aojTou eppu|>av omaco too Tet^ooc 159

Ntveof. srcl TOOTtp TcXYjpODTat t] Tupo^TjTeia
c

lspe[jioo tod 7cpo rpy]TOO Xs- 9

Yovtoc ‘ ,,£<0 iyco, Xeyet xoptoc, idv ytvd[ievoc ysvvjrat Is^ovtac otoc

’Icoatoo paatXeoc looSa owcoafpocytopia ercl ttJc Ss$tdc ^etpoc p<oo,

exet-Oev exa7caam ae xal TuapaSwaco as etc X£^Pa<^ T<^v C^todvtcov tvjv

20 <j)03£)fiv aoo, &v ao eoXapyj and npoaomoo atkrnv, etc x£?Pa£ T^y XaX-

Sa unv * xal dftoppujxo oe xal ttjv p.7]Tepa aoo tyjv Tstoxotav as etc yyjv,

1 Jer. 52, 13 f. 2 Kon. 25, 9f. 2 Chron. 36, 18 f. — G Jer. 52, 7—9. —
10 Ezech. 17, 18. — 11 Jer. 52, 10 f. — 16 Jer. 22, 24—30*, Iren., Adv. hacr.

Ill, 21, 9.

1 £vettp^cj-dr] Cbron,
|

IXr|M* rfJ^cfctv E
|

iv — */.«&'{] psilir] < S
|
zal h vaoz < 14

|

2 7,a0'/)ftf]$7) Chron.
|
touc ^r^a. — ilezo^ev] „die Kinder nakmK R

|
3 evpvjOevTas

Chron.
|
XaXo£<nv stets Chron.

|
4 xe < Cbron.

|
^puad . . dpyupa E

|
td < C

Cbron.
|
e^zo^e eXa^ev S

|
5 apyj|[j.d7TQpos E : < R

|
yjv. auta C Cbron.

|
tov

^e Cbron.
|

6 xov zat ^eyoviav + E
|

oLa vuzto? — p.6Xwvt Z. 14 < R
|

7 zaT£o{a>?ev ^ Suvapus G Jerern. 52, 8
|

8 teptyw E Cbron.
|
papuXdivo? E

|

9 ospXaOa E, As^XaOat Chron. : AspaXOtov S
|
int x<35 E : h xd) C : ota to Chron. : ? S

]

10 ai)xov S 257
|

11 Xap<ov E: < C
|

too? Sbo olobs a, Chron.
|

12 too zal

’hywio'j + E
|
^eiicpXocev E

|
eoEtcrsv J, iBvjaav Cbron., o/jcra? S

[
13 xratoats

07] 87] pate E j
zal ayov — BapoXtuva < S I vjyayev C

|
Vjv aXiDcov E

|

14 £v xqj

p.6X(jovt] im Plural iibers. S
[
xff < Jerem. 52, 11

| % E
|

15 Xapovies < 11

1

TO 0(b(j.a — TEtyoue „nacbdem sie ibm am FuB ergriffen, warfen sie <ibn>

binaus aus der Stadt, binter die Stadt“ S
|

T<b 0. E
|

epprp^av E
|

16 v7]vsuYje E,

vEvat J, VEV607) 0, ebenso Cbron. u, endet
|
zal vor ini + S

|
Ittl tootw E S: ini

to6tou C
j
tou 7rpo^Tou < C

|
17 iytb E

|
Y2vdp.svoe 0

|
18

3
!a>afou E 8:

’Itnazelp. C Jerem. 22, 24
|
paaiXstoe E

|
(paOfXcue am Rand in J)

|
d7coocppdy7]Op.a E

|

£7rl T7]e XEtpoe (Jtou T7)s fot C
I
M] 4t:6 las scbwerlich S („von w

) |

8e?tde E
|

19 zal izstlKv S
j

napaSdotn E (Jerem. 22, 25)*. Stootu G
|

oe <[ E
j
e?£ S 257v

j

20 &v E
|
zal Bk las scbwerlich S

|
21 dTcoppr^w E

|
oou < S

|
xszouoav C

|

y7]v stets E.
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o5 oox iv aotyj, %k%ei arco&aveiad,

e. etc Si ttjv y^v, fjv aoToi

eoxovtat Tate t[>oxa^ aDTcoy, oo ptT] ImaTpitjjoDatv. TjTtjKbO'Y] Texovtae

&q aueooe ot/pYjaxov oo oox e'auv XPBla
>

Stott i£eppt<pY] %al ifiepXnj&Tg

etc Y^v °uZv Y)Sst. y7j Yfy cfotooe Xo^ov zoptoo. ypatjiov tov av&pa

159 V
TOOTOV ittWJpOXTOV aV^peOTTOV

J |

OTt OO [JLYJ a&£lQ'8H

jj
&% TOO OftBpfJUXTQe 5

a&TOo %a&7]p.&voc im dpovoo AapiS apx<*>v stt iv Tcj> TooSa“.

IV. Too dov Xaoo rcaVToe pteTotxta&eVToe %ai nje rcoXecoe ipYjjxco-

detCYic, too ts aytaajiaToe xa'&Yjpirjpivoo etc to 7cX7]pa){H]vat tov Xqyqv

xoptoo, ov eXaXYjaev Sta <3TO[iaToe ‘Iepepioo too wpoyijTOD oa „earat Cfi

ipYjjiov to aYtaap/*. „epSoL[iTj%oyTa lnj“, eoptaxop.ev tov ptaxaptov Aa- 10

vtTjX Iv BafloXojvt ^po(pir]Ts6oVTa xal exStvtov t^c SooadcvvYjc Ytvop,svov.

V. Ai^et Yap *r) YPa?^ ‘ ^at ^v otVYjp ok&v iv BapoXtovt *ai

ovo[ia aoTtj> Icoamp, %al eXa^ev Ysvatota,
yj 6'vopta Soooavva, doYa-

Tepa XeXxtoo, xaXfjV a<pdSpa %cd (poj3oopi£vY]V tov xoptov. %cd Yjaav ot

yovete aoTTjc Stxatot Ttai i5tSa£av tyjv doyaTepa aotwv %aza tov vo'fiov 1

5

Mcooa?]“.

2

X60 Aott

j

[lev oov
|

y) toiopta y$YeVTjrat ooTepov, xpoeYpa^Y] os tt}c

PtpXoo 7tpa)T7j. e&oe Y^P YpfW^e&atv oaTepdrcpcora TcoXXa iv

3

Tate Ypalate Ttdivat. eoptcraoptev yap ^al iv tote TCpo^tate opaastc

Ttvac 7cp<&Tac YsY£V,y]Fva? ^al ^ ^xoctcov ^sxXTjpwvivac
?

elt’ ao 20

rcaXtv itt
5

iaxatoov eipYjpivae xai xpwTac yeyevY]pivae. tooto Si ol>to-

vo[ito[. too ^veojiaTOc iyivsTO, tva pt/?] 6 StapoXoe aovt
yj

ta otc6 twv

7rpo(p7]Tajv iv rcapapoXatc XaXoopteva otat rcaytSeoaae iy- SeoTepoo TraXty

axoxTetVT] tov av^ptorcov.

VI.
CH Si Scpxv] t^c ptpXot) ioTtv ^Se. 25

[Too aoToo etc T7jv tup&ttjv opaatv too AavtTjXj

„
5

Ev eTet TptTtp t^c PaatXetac Ttoauetp. [3aatXea>e looSa ^XO’ev Napoo-
160v

xoSovooop 6 paatXeoc BapoXwvoc
|
sic

c

IepooaaXY][i •ml iTroXtdpXTjaev

9 Jer. 25. 11. — 12 Ban. 13, 2. 3, vgl. 13, 1* — 27 Ban. 1, 1. 2.

1 ev a5t^] ^xst C: ? S
j
autot E

|

a6Tol . . t. ubers. frei S
|

2 xas

4»wyds E
|

ob p.Yj 0 B1 240, ae 0 (?) |

3 dfypiairov E 0
|

ob ouz i y^psta

E: < S
I
Stdxt] oti Jerem. 22, 28

|
^ep^Tj E 0: „vertrieben ward u

iibers. S f
4 tdet E, eiStj 0

|
ein < C

[
5 o5 p.rj abfrftzX E

[
6 6 xd%. ? S

|
A«pi8

5 258
|

hti J
|

7 ip7)p.ioOi^0£is E
|

8 zaOr]pip.lvou E
|

9 5. 0t6>xto;] „der
Mimd" S

|
TuptKp^Tou] Xeyovxo? "h C

|
10 to < 0 |

11 TrpocpYjTsuaavta C
|
Y®vd-

fxevov C
j

12 YpacpT) stets E
|
$/v E

[

dvy
jP E |

17 Auttj] C = 0 B1.237v
,
J Bl, 447,

L Bl. 386. Lemma 17tt:oX6tou Itciyzotuoo ^ibp.7]<; e?? r)jv aouffdvvav
|

xa6ry]; t. p^pXou
Oder Iv t«6ttq tq pipXtp S

|
18 TrpibxT]? ? L

|
E

|
TtoXXd < S

| 19 Tdp] 5i S
j

xd < E
|
opaats 0

|
20 xal < S

|
ij o’ a5 it. E: d x’ abxa it. 0, dd x’ aa it. J,

„wiederum aber“ S
|

21 sit’ Iffy. ytYevqpivac zed irptGxas (oder upwxov) efpy]-

p.lvac S
|

^pY]p.iva; 0
|
Ys^^pivas J

|
o(xovop.la S

| 22 ^ E
|

ffovceT 0 |

24 dWvT) E: S 259
|

25 dpyij E
| ^5 e E

|
in S nach 4}5s wie E vor 1, 1 xrepl

ttj? dw*lmla.z etc.
|

27 paffiXeTot? E
| 28 papuXtbvw; E

|
iitoXdpxrj E.
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at>T7]V. xal IScoxsv xoptoc iv )£etpl *5to5 t&v ’Icoaxelp- (3aatXea

5

Io63a

xal cmb pipooc tow axeomv oixoo too fl’soo * xal 3jveyxev aora etc

yfjv Sevaap (etc) otxov too -freon aoTOo“.

Tatka piev oov ^ ypa<pi] °8to)c StTjyetTai, tva ttjv yeysvTjpivvjv 2

5 al^p-aXcoatav too Xaoo avjpiavY), Tjvlxa pieTtpxtafrT] 8 ts ’Icoaxelpt 8

otbc
J

EXtaxelp, too xai ’Iooaxelp, xal oi auv aoap Tpstc itatSec, apta

T(p AavtTjX elX7][JL[isvot. ootoc 8s 6 ’Icoaxeip, ytverat SooaavvTjc. ®

Y1L Asyet §e ypa<p7j* „xal strcev 6 (3aatXeoc
5
Ac<pave£ T(p

ap)fteovo6)(tp etaayayetv axo TTjc alxp-aXmctac t&v otrnv
3

lapa7)X xal

10 arab too G7csppiaToc ttjc PaatXetac xal axb tcov (popfrop^uv veavtaxooc,

otc oox sotiv iv aoToic jjloojjuoc, xaXoog t^ o$et xal aovievrac iv uaoy]

aocplcf xal ytvdbaxovTac
|

yvtbatv xal Stavooopivooc cppovvjatv xal otc 161

iodv tayoc iv aikotc eaTavai iv otxtp too (3aatXscoc, xal Si6a£at

aoTooc ypapiptara xal yXmaaav XaXSatoiv. xal StsTa^ev aorotc 6 (3aat~

15 Xeoc to t^c vjpipac xafr’ 'rjpipav aKb Trjs zpaneCrje too paatXscoc xal

ax3 too oivoo tod tcotqo aoTOO xal frpe^at aoTooc sty; tpta* xal p.sTa

TaoTa cravat ivdrnov too flaaiXetoc. xal iyeveTo iv aoTotc twv

oid)V
5
Io6Sa AavLYjX xal ’Avavtac, MiaaijX xal ’ACaptW*.

Taka piv 06 Set iv TtapaSpop/fl avaytvmaxstv tooc (pcXop^afretc, 2

20 ETuaTTjaai §s tov voov Tcpoc Ta rcpoxetp^eva. ooSiv yap apyov XTjpoT-

toooiv %tv at frstat ypacpat, aXXd ftpbc p^ev ttjv 'fyi&v aoioiv voofre-

8 Dan. 1, B—6. — 20 vgl. Apok. 17: 9. Hipp. Be antichr. 2 S. 5, 17. —
In Dan. I, 31, 8. II, 11, 2 S. 43, 12. 64, 10.

1 sv x*
abroti] ctlmp S

|

2 ei? < E
|

4 C = 0 Bl. 240v
,

J Bl. 452.

Lemma tou dyuoTctToo tarTToXbtoo J
,

dazu eirtoxoTtoo £>tt)p.7}s -f- 0 (
outujs < 0

j

oirf-

yefcai E, otrjY7jTat 0
|

4 yeyev.] oeuxlpav + C, TrpwTTjv + Deorg.
|

5 (t)o5 Xaou 0rj(p.avrj) erloschen in 0
|

(ar))fi.4vei 0
|
fylxa S 259^

|

ij-etoix. — E&-r)p.pivot

auch R u. + „der Gemabl der Snsannaa
|
(XEToixCdb-/] E

|
6 u\bz — ’Iujaxelp. < C]

6 EXtaxel[x tou xal < S, aber vgL c. 2, 2. 4 nnd Georg. Synk. I S. 413 iv t<£ xaxd ttjv

SuxJavvav xal tov Aavt7]X aoyrp^PP-aTi Tp{a ett] Xiysi tov ulov ’Iwaxelp.
5

Icoaxe^ T°v xal

leXovtav p.ST<i tov TraTEpa xpaTVjcJavTa p.eTOtxta^r/vat tk Ba^uXoiva abv toT$ XoittoT; .

tov Be AavtYjX xal Tob? Tpetc icalBa? t^c Trapobarjs atypaltodas Xiyet. tootov Be Xeyet

xal tt]c Stoc?avv7]c a'vopa elvat. Ebenso I S. 414 ob. zu S. 4, 8 und 436 Tivjcpo^tijv

Aavir]X 6 aytos 'ItuttoXotos ix t^ a^x^alwcla?
3
Io66a xal touc Tpelc Tratoa? Xiyet

ttj^ Ik\ ’Itoaxelp.
|

7 iXtppivot E : es endet C
|

dvvjp E
|

9 t&v utuiv tt^

aiWaluolat S
|

10 paaiXstac E
|

cpop&p.piv E, „formafom“ S
|

vwwtetoug]

„namlich von den Sobnen der Gro3enu + S
|

11 T7
]
o^ E: „sehr S |

11 ixwuos E (porok: prorok A)
|

12 xal ok — icrravat] „kraftig, damit sie

wiirdig seien zu sein“ S
]

13 iaxlv E
I
fkctXia>s S. 260

|
14 TXd)croav E |

15 to] ..die Portion" S
|

xa^vjjxepav E
|

16 abTobc] o5tws + S
J „

17 ivdTctov E
|

18 xal JA£. xai Mta. S
|
^ca^X E

|

19 cpiXop..] „ . . der Lehre

<ljubjastich> ucenia S
|

20 De ant. 2 tov vouv k96 s m Xiyopeva
|

21 ypacpat E
|

Tipo? na: da A
j

aoTtbv •< S.
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/

otav, twv 8s xpocpYjttbv [xaxapiajxbv xai xdvtcov ttbv ox
5 akwv XsXa-

3 XYjpivoov axd8et|tv. */jvtxa yap \^s%iuq (3aatXei>c ’Io68a ejxaXaxia&vj
|

16Xv ewe -ftavatoo, tots „vjXi>ev xpos akov 'fclaaias 6 xpoynqtYjc xai slxsv

ak<j> * Td£at, rcepl twv oiwv ood xai tcov 'frayaTsptov aoo xai too ol'xoo

4 too xatpoc cod* arco'frv'flaxeis yap oo xai oo C^asi**. scp
5

tp p^xaTt 5

XoxTj&eiq ’ECexCac dxeaTpecJjev to xpoatoxov akot> xpoq tov totyov

%al xpoa7
]
6£aTo xpk tov xoptov Xeywv xopte [iVTp{b)tL [xoo xa-frwc

xexdpsD^at evdmov aoo sv aX7]'8
,

siqf xai iv xtatet xai ev xapSicf xXifjpet,

xai to apeatov sv&xtdv aoo sxoiTjaa. xai IxXaoaev ’ECextac xXao^fitp

5 xXeiovi“. tootoo 6s yevopivoo xsp,xetai xpos akov
c

Haaiac ex 6eo- 10

Tspoo xai (p'/jaiv xpoc akov* „Td§e Xsyei xopioc, 6 ftsbc Aaj3t6, too

xatpoq aoo * •yjxooaa t7jq xpoasiyyjyjs aoo xai eI8ov ta Sdxpoa aoo. ISob

eyw xpoaTi'&Yjp.i xpoc xac vjpepaq aoo sty] uoTjc 8exa xsvte xai ex yetpo?

1(52 (3aatXscoc ^Aaaoptcov p6ao|[xat as. todto Se aot to G7)p.etov xapd xoptoo,

cm xoirfaei xopioq tov Xoyov tootov Sv iXocX’/jaev. iSoo eyw otpsyw tyjv 15

axtav tcov ava(3a'9 ,{xwv too olxoo too xatpos aoo, oos xats[37
]

6 tjXioc,

tods 8exa avapa^jxoo^ ooc xatspv] yj oxtd“, Sate ysveafrat rrjv ^(xepav

6 Ixslvtjv wpwv tptdxovta S6o. too yap tjXioo StaSpajiovtoc xai exi ttjv

SsxdtYjv Spav (p'fl’&aavtoc xai cxta<; exi tobg Sexa dvaPa^p,obg

2 2 Eon. 20, Iff. Jes, 38, 1 ff. — 10 Jes. 38, 5-8, vgl. 2 Kim. 20, 9—11.

1 p,azaptGp.ov 8 2607
| 2 yap] bo : ubo („nun") S

|
3 vjXilev E

|

4 TtEpl — -Ouyaxeptov goo < 2 Kon. 20. Jes. 38
|

6 XuxiOeT? E
|

toiyov E
|

7 zed) to? E
|

8 n. 9 evoxiov E
|

aXTjlkta E
[

7r?v/j prj E
|

10 xXt'ovt E
|

os] ts E
|

Ttepr.Tc.] „ward wieder gesund . . und spradi“ S
|

12 gou S 2G0V
j

y.al ecoov — 060 S. 355, 4 Coisl. 193 Bl. 36 * Ihth^utou hztaxoKOu
z

Pu)(j.rjg rcepl ’ECe^fou.

*Ktt (j-aXetiacOEVTo; tou “tob paatX^cos r7j?
5

(ouoa(ac xai xXauGavxos YjX^ev

ayysXo? v.a\ eIttsv gutco * eBov etc.
|

12 vjxouGa — odxpod gou] eloov xa Saxpu&

goo xai Tjxooaa ty)s cpiovTj? goo Coisl.
|
toov E

|
13 eyto E; < Coisl.

|

T:poGT7j{l7]{jn

Coisl.: Got + S
|
Tip. t. si; tov ypovov Coisl.

|
Ctoyjc < Coisl.

|
xai — as < Coisl.

|

14 Got] go E
|

15 ext — eX^Xt/Gev < Coisl.
|
tooo E

|

lydi E: < Coisl.
|

GxpE^oj

Jes. 38, 8 |
16 6 rjXto;] duoGTpe^a) tov 7}Xtov too? oexa dvapaHao6?, xai czvep7} 6

*5jXto? -f Jes. 38, 8: vielleicht wegen des Ilomoeoteleutons < Hipp.
|

17 cxia E
|

dj? E
|

toate ysv.] Catene bei Mai Nova bibl. patr. VI, 1 S. 289. Caspari, Th.
Tidskr. V 8. 570 aus Mosqix, 385. Marc. 25 Bl. 274v. 16 Bl. 260^. Vat. 755
Bl. 144. Vind. tb. gr. 24 u. a. Lemma too ayuorchrou l-joroXoToo exigxottoo pt6fji7]c

(IxxoX'Stoo Vind. Marc.) Eopfaxop.ev Iv toT? uxop.v7]p.aTtGpotc toI? uxo tiov xpeG-

poTlptov dvayeypap.p.Evotc ysysv-TjG&ai xqv Yjpipav nsw.
|
ysv.

:
„sein wird“ S

|
Michael

Glyk. Annal. S. 361 f. ytvETat ouv m

q 7]pLEpa Ixetv7] xaxd tov
?

IxxoXotov TptaxovTa

xat o^)o topwv. too? yap oexa avaPa9pob? otaopapwv 6 YjXtoc too? co>too? xdXtv aveopa-

p.ev, elta Tv] iota StaTaSet yprjGap,£vo? Ixl 8uGp.d? t]X^e, too? otoosza xdXtv oiaopap.(ov.

xai ooTto p.ev 6 'Ixxq'Xuto?
|

18 too yap] vgl. Georg d. Araber, iibers. v. Ryssel
S. 70, 24 ff.

j
opapovto? Coisl. Cat. (aufler Marc. 16)

|
xai < Coisl.

[
19 cpfta-

C£mo;] TO!Xiv (inewSStae Coisl.
|
xai — EvajtdSstatov S. 855, 11 < Coisl.

|

ibil < Cat.
|

xaxa too? ? S.
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too oiuoo too vocotS raTeX-froocTjc aveaTps^ev tt&Xiv 6 TjXtoc tooc Bsra

avapa-8'p.ODc „slc Ta 07ua<o“ ram to pTjp.a xopioo rat syevovto &pat

ral raXtv tov t'Btov Bpop^ov ram ttjv t5tav Ta£tv ra%X(6aac 5 ^Xtoc

S7uops6'0,

7j etc 5oop,4c‘ sysvovTO oov topat Tptdtxovm Boo.

5 VIII.
5

AXX’ tao>c spst tic, aSovatov tooto Yevsa^at. & aV'S-pcorcs,

Tt aSovarov Ttp -freq); oo% aoT&c air
5

ap^Tjc 'rijv ^aaav ratatv
|

ex, [xtj 162v

ovtwv s§7j[xio6pYTjasv rat m GTOiysla E'&sto sv atkyj etc <paoatv ttjc

Tjpipac ral ttjc vdxtoc, $ rai rcavTa orcoxaGodpieva BooXsost ral ty]c

tootoo tpcovTjc DTcaxooovTa Tpsptst
;
,,m oov aBuvata rapa tote avd'pib-

10 rcotc TaOxa Sovata rapa Ttp 'fteip*
6
. e^op-sv 5s ral exspav jiaptopiav 2

sttI tooto svaTtoSetXTOV. tqvloca ^ap \bjaouc 6 too Near/] sTcoXsjieL todc 3
3

Ap.o)ppaiooc, too y^Xioo tjStj etc SoapAc xXtvavxoc ral too ?roXsp,oo

aO’pococ s7utxpaTODVTOC 5 eoXaftyfl-slc 6 p^araptoc ’Itjgodc, p//j7U0Ts voxtoc

e7utYevopiv7]c §ta<p6YO)Gtv ot aXXdyoXot, s(3d7jasv Xsycov * ^ottjtco 6 r/Xtoc

15 xam Fapaw ral r/ gy]Xy]V7) ram <papayya<; Aikm, sooc eraoXsp//]oo>

tov Xaov tootovu . „ral eavrj 6 r[kioq ral y) gsXtjvy] sv xyj gtocgsl

aoT(&v“ * ,,oo 7cpos7uopsosTO sic SoapAc scoc sic tsXoc prac i^p.spac,

wgts YsvsG'&aL TTjV ifjpipav
|

exstvvjv oopoav %S. rat oca tooto ercep^ap- 163

TopTjasv y) ypacp?] Xs^oDoa* „oox eyev^tb] 7]pipa TOtaotY] ooBsTtore,

20 &ots sTuauooaai 'frsov avO-pdmp^. 6 oov arc
5

ap^Yjc oroi^sla opo- 4

O'STTjaac sv oopavcp ral tootocc astxtv^TOOc opdp,ooc rata rJjv saoTOo

s^ooatav Tipoata^ac, rac oo^t ral [xemystv ral Tperatv rai aXXotoov,

fjvlxa sav [3o6X7]Tat, Sovatoc soTatj stcl (j.sv y&p too
3

1tjooo sgttj 6 5

^Xtoc ram Fapao) otal ^ asXyjvYj xam tpdpctyyac; AlXcov ecog ^jxspac

25 pudec, snl 5s too ’ECeucoo avsaTpsysv gov Ttp YjXttp %aX t\ osX*/]V 7) stc

6 Hernias Yis. I, 1, 6. Mand. 11, 1. ~ 7 Gen. 1, 16. Ps. 135, 8f. — 9 Mt.

19,20. — 11 Jos. 10, 12—14. — 23 vgl. Theodor, Mansi IX, 232.

1 too 017.00 oder too vaou < S
|

otr-oo E
|

2 4va(3afrp.ob? S 261 v
|
Tobmaa) E

|

4 £y* °^v
] 7'

«

a
'

1 Mv * Mosqu. Marc. 25
|

xp. ouo] Ip E: es enden die Catenen
|

5 LCJtos < S
I

6 ttjv] TcoJTTjv ty]v w. e. sell. S
[

6 f. p.t0VT0JV E
i

7 tirovyix E
|

8 ty]? toutoo] abTou las schiverlich S
|

9 oov < S (?) [

11 evanooexTov E:

S 262
|

r/vkoc] Coisl. 193 xal redhv usw.
|
yap < Goisl. vau^ E

|

12 d{xoppa(m>? E,

dpmpatous Coisl.
|
xMvovtos Coisl.

|
13 aflp. tex.] „noch stand« iihers. S, las viell.

Ico? fiir aJpou)?
|

ETctzpaTouvTo? E, iittzetpevoo Coisl,
j
eoXot^rj^sT? E

j

p.ccnapioc < Coisl.
j

15 Ya(3aw E, „Bagan <c S
|
cpdpayya Coisl., faran’zech S

|
IXw|x E, eXwv Coisl.,

elom S
|

so)« ccv Coisl.
|

16 axdcij E :
„Ort“ S

[

17 y,at 06 S
J
ou — V-

< Coisl.
|
TtpoaeTTopeusTO E

|
ei? t^Xos] „(his) zu der Zeit“ 8 |

18 toaxe] E

S 262r
|

y„al 5td — p.tac Z. 25 < Coisl.
|

20 av&pdbuoo ? S
|

atotyela] „jetzt.

Auch die Elemente, welche er zuerst gemacht undw S
|

dpo^Exrjcjczs E
|

21 detxtv^xous <. S
|

8pop,ou?] „Uberg&ngeu S
j
xaxa t. e. igoucj{av] ndurch sein

Gebota S
|

23 po6Xerai E
1

24 y.axa F. — ’E&vJou < S
|
yaxa yapau> E

|

cpapocyya cfeXiop E
J

25 ycd dveCTpE^ev ICeytou wieder Coisl.
\
e£ey(<x E

|
<iuv

ceX^viq] „Sonne und Mondw S
|

*/) < Coisl.
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Toikioto, iva [j.Yj a&YXpooatg yivrpai tcov S6o azotxB'mv araXTtoc &Xkrr
Xoi<; Ircupepopivtov. erci Ss tod xoptoo rcaaypnos aoroo o5 {jlovov ta

aToi^a, aXXa xal afrri) Tjpipa xal 6 rcac %oa^oc eaefe'tb].

IX. Kal Yap t5ts sTri/TGCexioo 6{J.ol(o<^ xatarcXaYsk srcl t

<

j> ysyovoxi

2037 6 MapwSax 6 XaXSatos
|

6 (3aciXeo<; zy\q BafioXcovCac Sta to rijv aatpo- 5

Xoy^v aikov ts^vtjv aaxetv xal t6v todtow 8pd[iov axptp&c xaTapie-

tpetv, (iaO*o>v r/jv atrfav ercep^ev stcigtoXocc xal Scopa t(p
5

ECsxtcf.

2 xa'Q’
5

ov Tpdftav sTror/jaav xal oi \Layoi aitb dvaioXtov sX-froVTSc. tod

Yap xoptoo ,,sv By]$Xss(j, y£vv7J'8’SVtoc
u xal zoo aozpoo sv oopav<j> Kara

to 7rpo(p7]Teod[t£Vov ava<pav£vTQ£ £evictsvtsc ot p.aYOt hti zip y£V0^£VcP 10

gtjjlsUj) '^X'&ov etc
c

IepoadXop.a X^ovtsc* „®o5 ioTtv 6 ts^elc (3aot~

Xeog twv ’looSaunv; 1'Sop.sv ^ap autoo t6v aaTspa iv t^ dvaioXy] xal

3 ^X^opiev TtpoaxovYjaat a&T<j>“. op,ota><; oov xal ot XaXSatot t8ts {jl.vj

sopdvTsc tov aDVTjd'/j tod ^Xtoo Spd(xov iTtpiTjaav tov
3

ECex£av Swpotg

xal emcrcoXatc a>c aySpa O-soaspyj xal Stxaiov 'daop.dGavTec STtl ttjj 15

GTjfJisu}), zip ono tod dsoD aDT(j) SeSopivtp.

[9,4—12,5 enthalt E nieht, In C linden sich nur 10, 5. 6 ,

11,4.5. 12,2.4.]

4 X. Diese [Daniel, Ananias, Azarias, Misael] nun, dieEurcht

Gottes vomKind auf habend, wollten „nicht sehmecken yon dem 20

Tisch des Xonigs, noch yon seinem Wein timken a
,

damit sie

5 nicht yenmreinigten ihren reinen Mund. — S [xaxaplcov TcatScov

ttjv Stafi^xvjv tcov rcaxepov yoXa£avra)v xal tSv Sta Mtooa^oc So'frsvTa

vdpiov [jiTj 7rapaj3dvT«>v, aXXa tov St’ abzob XTjpDTTOjxsvov 'freov

6 ^evTcov. ooTot, alx^dXmoi „iv y^ aXXoTptq“ mdpxovzeq, od
(3pd>- 25

2 Georg der Araber, fibers, v. Byssel S. 70, 30. — 4 Jes. 39, 1. — 9 Matth,

2, 1. 2. — 20 Ban. 1, 8. — 25 Ps. 136, 4,

1 too Ttlam E
( 7) a6y*/poucrt? Coisl., c6vxpa<yt? E

J
xoiv 8. ax. y^vr/Tai Coisl.

|
2 Itzi

— Icrefaib] < Coisl.
|

IttI — adxou] nda%ovxoG too Xptaxoo S
j

3 xal ^
vo£ -f S

[
iahlh) E: „iingen an erschuttert zti werden" S

|
4 ?dp < Coisl.

|

xoxe < S, nach xctTairlaystj in Coisl.
J
xaxartAayfjc E : S 268

|
ItcI

5EC 6(a. < Coisl,
|

5 fxapajoax E, fxapooax<5v Coisl., Mardach S
|
paotXeoc E

|
x. B«p.] pa^oXaivoc

Coisl.
j

6 adxov < Coisl.
j
abzovg V. e, scb. S

|
daxtyv E

|
xo6xo)vJ too fjXlou S

j

7 paftwv E
|
imcxoXtjv Coisl.

|
8 xa&? < Coisl.

|
ineX^dyxei; w. e. scb. (u. vor

dxo dvotT.) S: < Coisl.; 7rpoc Xptoxdv + Coisl.
|

9 PtGXesp. E
|

10 dfia «pav^v-

xoc Biob.
J

11 te^8'?)s E
j

pctaiXeto; E
|

12 i8o)|xev E
|

13 7]X^a)-

fAEv E; S 263v
|

ofLoku; o5v] „Ja u S
|

^aXoatot Ej
|

14 cuv/^et E
|

8pd|xov]

„tjbergang" S
J

15 vor ibe interpungirt S
]

22 0 Bl. 240^ J Bl. 452^

LTtTcoXuxoo J, lma%6nou pd)p7]c stets -j- 0
)
wxtbm < 0 |

23 xwv] „ihrer“

Iibersetzt S
j
vor xov ein 8id v. 1. Hd. getilgt 0

]
p-touc^toc corr. in J

|
Bo^vxa

aoxot? v8p.ov S
|

24 XTipucadpevov J
]

cpo^7]6^vx£c C
|

25 ot atypa-
Xtoxoi J.
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[laot 7coixiXolc fyuatYj'lhjaav ooSe otvqi YjSovijc ISooXcbtbjaav ohSk

§d£y] paotXtX'g ISsXsda&Yjaav apxaylvrec, Ix^pTjaav 5s t& iaoxmv

ayvov xal xa3apov axd[ia, orcmc xallapoc Xoyos lx axd[taxo<; xa3a-
pdiv TrposX^'jQ xal dvi)[LV7Joij] (xal aTroSsL^Yl) 8^ aoxrnv x6v Ircoopdvtov

5 rcaxlpa.

XI. Diese aber, zeigen wollend [StSdoxoociv], oxt p.9) Ppa^axa 4

Irctyeia sit] xd flapexovxa dv3pd):coi<; xdXXos xal tb/ov, ^XXa
3*600 Sid Xdyoo ScopoopivT], spracben zu ibm [Dan. 1, 12. 13]. sl&sc 5

rctaxtv TcatScov ajisxd'&exov xal <pdpov 3soo arcapapaxov; Slxa ^jxspa>v

10 xP^voo oidax7]|xa ^xrjoavto
,

tva Iv xooxtp lmSeE£<»ai 56vao3at

sxeprnc av3pa)7rov rcapd 3soo xxTpaaftai x^P tv > *<p Sid Itjood

XYjpoaaopAvcp Xoytp TCtaxeoooatv.

XII. Ooxot [isv oov oipxip xal oBaxt xpe<pd[isvot, xyj (SI) iTcoopavicp 2

aotptcj. xoa[io6[ievot, eo/ov x^PLV ^apd rcavta xd rcatSdpta xd oov^Xtxa

15 aoxwv. [Dan. 1
?
17—19] xooxoos [lev Iv rcaay] ootpiq, 6 Xdyo<; 7rpo7)ys, 4

[idpxopas tuoxods Iv BapoXam Sstxvopivooc, tva 5t
5

aoxtbv xrnv Ba-

PoXomcov xd aspdo[iaxa xaxatoxovd'g xal NapooxoSovdoop 6rc6 xptwv

ftalSoov ^xxy]3'^ xal 5id zrjq xooxcov rctaxews xo Iv xajitvcp Tcop yoya-

Seo3*y) xal t) [laxapia Sooadvva lx 3avaxoo poa-fry) xal twv avdfiwv

20 7rpeapoxlpo>v [idxato<; f] l7ui3*o[ua iXsyx^^.

Diese Siege wurden gezeigt in Babylon dnrcli diese vier 5
Jiinglinge, die von Grott geliebten und die Rurcbt Grottes im

Herz habenden. Komm nnn, o seliger Daniel, und werde ein

Racber der beiligen Susanna (und) zeige uns das Zukiinftige.

25 XIII. (Asyst yap ^ ypa«p7j). 198^

[rispl 2ooadvvTjc xal xmv Soo tu p sapoxl pco v]

27 Dan. 13, 2. — Vgl. oben 5, 1.

1 o6oe — £8ooXu>3iqc>av < S
[

otvoo 0 (oi'voo ^oovatc Mai)
|

2 £8tA. dp77.J

„wurden bewegt" S
|

3 dyvov x. xa$.] „sehr reinen a S
|

4 7rpo&#fl xal]

7tpoeX3cbv w. e. sch. richtig S
|

dvop.v9] pvijcrat 0 : S 265v
|

xal dhtoo. oder Aim-

licbes + S
|

6 0 Bl. 243v. J Bl. 453. Vat. 675, 43*. Lemma xal jjlet
j

<5Xlya
|

Ta ppa){j!,GtTa w. e. sch. S
|

8 nach otupou|A. C xal pex 1 dXfya* c15e? etc.
|

9 dirapapatov . . 4p.eta3eT0v C
|

o^xa — otaax7]fj,a] „zehn Tagea S
|

10 ^rfys,

Btocax^pta J
|

alt^cavTo 0 [
11 x«p. xr^a. J

|
el |xtj S 267

|
too (?) ’Ivjcroo

S: too xoploo C
|

12 xTjpoacofA^oo Xdyoo 0 |
7ctaTe6ca)Cftv C

|
13 C = 0

Bl. 243L J B1. 453. Lemma wie 10, 5
|
ouxto 0

|
apxio x. o. xpe«p.

:
„nur Brot essend

und Wasser trinkend“ S
|

5^ S: rf\ 0, xal tt) J
|

14 xa ixaiSapta < S
|

15 0 = 0 B1.243L J Bl. 453v
. Vat. 675 Bl. 44v (aber durck Wasser ausgeloscht).

Lemma ititeoX^too
|
Kporfli . . oeixv.

:
„zeigt gewordenu S

|
16 Bed xotatov viel-

leicbt S
|

18 vor epoy. stand etwa apeaOT] in J
|

20 p-aTatac 0 |

21 „dureha S 268
|

24 „zeige“
: Mdu zeigst a A

j
25 Aiyci — ypacp^ + S

vor lie pi
|

26 nach ypacpV) „Von Susanna und den beiden Altesten. Zweite^

Gesicht“ als Uberschrift S. Too aftxoo elc x)]v IB opaotv vor Ilepl E.

Kgl. Oes, d, Wiss. Nachrichteu. Phil.-hist. Klasse. 1919. Heft 3. 24;



B88 N. Bonwetsch,

„Kai ^jv arqp olx&v iv BapoXmvi xal ovo[ia aoTcj) ’Imaxsiji,,

xal IXaj3sv yovaixa,
yj

ovojia Sodoavva, {topcr/jp XsXxiod, xaXY]

ofoSpcc xal (popoopiVY) tov xoptov
44

. 7cepi oo gp.Tcpoadsv Xoyov

2 ImYjodcf/.efta. rcapoixoc yap Tsvdjievoc BapoX&vt Htoaxsljx tyjv

3 Sooodvvav eic yovaixa IXapev. atkYj Ss •fl-DYatTjp XsXxloo tod 5

199 LSp£0)£ TOD SDpdytO^ TO pL^XtOV TQD V(5[XOD Iv Ttp OtX(p
|

XDplOD,

fylm ’Icootac 6 paotXsog IxlXeoaev aikov xa&aptaai ta Syta

4 xwv aYiwv.
,
Taonjq aSeXyoq YtveTai

c

Ispsjua<;, og ap,a Tots ItciXoitcois

[
isra tyjv YsvopivYjv tod Xaoa Iv Ba[3oXam alxjraXtoatav d%r^y] sic

Afyofttov xal rcapc()XY]asv Iv Tokpvais xaxsi 7cpo<pY]Teoa)V Xti)b(3oX7]'8*els 10

5 D7T
5

aOTWV &V)(]p|{h]. OOTOt ODV SX TOD y&VQVi<; TOD ISpaUXOD DTtdp-

Xovtsc, lx tyj<; cpoXYfc ty)<; Asot, iTcejxt-YVjaocv Tyj ^dX^) lo&Sa, tva St-

xaEcev (poXcov 86o attlpjjia £m to atko ooveX'frovTmv t6 Shtaiov XpicTOD

Kara adpxa aTreppa xal 6 e$ ocdtwv Iv BYj'&Xeejx Y£vvco(Jievo<;

6 xal Eepsog ^sod drco§ei)(#yj. xal yap Matftacoc (SooXdpevos tb xara 15

adpxa y^v°C too XpiaToo xa-dapov xal fiomXov sox; tod ’Iaxrfyp %a ,ca-

YaYstv, IX-froov IttI tov ’Iceatav TtapyjTYjaaro todc Trlvte todtod dlodc

xai mvdpaasv tov
3

I&)(omv, tov Iv Ba(3oXdm lx r/jg SodoAvvyjc y£vvy]-

199V dlvTa d?r6 Sixaloo OTcIpl^aTOg Im Sbcaiov arc!ppa (xs&aXXop.svof;.

5 2 Eon. 22, 8, 2 Ckron, 34, 15, t~ 9 Jerem, 50, 7. — 15 Iren. Fragm. 17

ed. Harvey. — Bom, 1, 3.

1 dvijp E
|

2 rj E
|

3 xal ep.Tupoa$ev B
|

4 goto; b (waxelji. Tcdpotxos yevdpevoc

C ® 0 Bl. 237v . J Bl, 447, L (vgl. Bandini I, 21). Par. gr. 174 B1.69. Lemma
roD ayimdrou ItocoA6too Iklgkokou £djp.7)s (in p. ausgebrocben in 0)

|

(’Iu>ax. < L)
|

Ttdpoixos] pixotxos las schwerlich S, vielmehr preselnik „tfbersiedler t{ wohl aus

prisePnik „Ansiedler w
| y^P < 0 S

|

yevap-evos E
|
Bap.] paatXebc m too £o65a xal

U7to vaPou^ooov^op a^p.aXa)Tta^e\c + L
|

’Icoa^. < C S
|

%a\ t)jv S
|

Xap.pdvet

Tr/v C
|

5 e?e —
yj
v < L

|
ty)v Sooaavva E : susanu : susane A

|
yuvdaa E

#Aa|3£v < 0
j

VjfV E
|
$uy«Tipa L

j
Xekxiou — pt(3X. und t. aB. 'iep. Georg. Synk.

I, 413
[

6 xup^ou] -deot) S
|

7 aurov < L
|

8 xal dB. L
|
yiverat Hep.] 6

7t:pocp^t7]s ypdcpetat lep. L
|

c

Iep.] 6 TtpocpyjTV]? + C
[

— at^fi-aX,] „mit alien Ge-
fangenen" B

|

dxtXdTtot? 0
|

9 £v pap. t. Xaou 0
|

aTr/j^T] L. Mendelssohn,

tety{b) E: 0 L (? J): „gehtK S
|

10 ohm xal rcpocp. w. e. sch. S
j

X$0poX7]#7jc E
|

Xt9. . . dv^pe^] „mit Steinen getotet wurde“ S ; C endet
|

11 ofoot E: es heginnt B (Vat. syr. 103. Von xal ydp Z. 15 an auck Mns. Brit,

addit. 12144 EL 177. Lagarde, Anal. syr. S. 91. Pitra, Anal. s. V, 54 f. u. 323.

Bardenhewer
,

Hipp. Komm. z. B. Dan. 25. 57)
|
ix — Aeot] „nahm sie Joja-

kim“B
)

12 iTtep^yr^av E: „gemischt“ B
|

13 cpuXwv < S
|
in xm abroj E|

auveXft, E B
:

„sich verl)anden“ S nnd + It em«W
|
to o(xaio'j Xp. . . anippu E B :

,jChristus <{ S
j

14 E
|

pt^Xeqi, E
: < S

|
15 pacfiAebc xal lepeu? B,

vgl. Iren. Fragm. 17, lepeo? E
|
xal ydp] „da namlich^ B

|
[j.«T3a(o? E

|

xaxa ardpxa

< R
|

16 tou XpistoO] „des Herrn“ S
|
aait>]Xov E

|
iu><% E

[
17 iU&'t E

|

18 6v(5|j.aoev E
|
kyw-Am sets E

|
tov iy S 269^

J
19 a^pij.a < S,
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Xsyet yip* „Mwata<s y£VV? tqv ’Ie^ovtav %al toos &SeX<po6s aoroo ini

zr\q [istoix-eaias BapoXwvos“. tcgos oov tooto arcoSetxfrqa&'cai; ’Icncias 7

Yap sv yH ’IooSa paatXeoaas tpidxovra sv eros Iasi 'ueXeoxqU rcais oov

YjSovaxo exst teXsorr/aac y£VV^v sv BajBoXwvi x6v ’Isyovlav
;

£% tootod 8

5 Ssi voetv, on i% too Imatteip, xai ex ttj£ Sooadvv7]£ 7svv7]-&eVca too-

tov eyeveaXcrpjasv MarDmoc a>c oiov #VTa ’EXtaxsip. too xai ’Jcoaxeip,

mob ’Imaioo. ooSs yap ^ov IxxiqpoxTov otco too (dyiao) 7uvs6p,aTOs

’leyoviav tootov rj&ovaro ysvsaXoyetv Max'&ato^, Ss uvbq TcXavw^evoi

vopiCoDotv ’ ooxoc yap ^vjp^c dylteis BapoXmva xaxei Ssajuos lv

10 fioXcovt xaxaxXst.a^sl^ axsxvog xsXsox^. Sots oox apyms y) YPa?^ ^L
“

SaGXsi fj[lag X£yooaa*
5
>%ai 7]V dvvjp olxmv sv BapoXtim xai 8vo|[ia 200

aoTcp ^coaxeip, xai IXa^sv yovatxa,
X]

8vojia Sooadvva, 'ftoyax^pa

XsXxtoo, xaXTjv oydSpa xai (popoopivTjv xdv xoptov“. yewa/cai oov l£ 9

a5x7jc leyoviae , xai ’Isyovtac yevvq: EaXaxk^X, xai SaXa-fkrjX

15 ysvvq- tov ZopopapeX, ootos apxx ^EoSpa xcp ypap^aTsi w*i Itjcjod

xtp too

3

Ia)aeSsx av^pysTai els t&
c

IepoadXop,a xaxa xsXeoaiv Kopoo

too IIspGOO * xai ooxcoc xa-frapbv to ylvoc tcov Tcaxspwv 6is[ietvev Sods

xtjs yevv^aeoas ’Ivjaoo Xptaxoo.

XIV. „
rHaav 8s“ <p7jatv „of yovsts a&rJjc Sixatoi xai &5i§a£av

20 xyjv ftoyaT^pa a&xot>v xaxa xov vop,ov Mooaeco^. lx yap xaprcoo 2

xoo l£ aoT&v TcpopXTjdsvxos s5xdX(os xai x6 8£v§pov yivtboxetat.

avSpss yap soXapets xai ^C^Xaixat xoo vdp.oo“ ysyevYjpivot ^ta T^xva

1 Mattb. 1, 11. — 8 2. Kon. 22, 1. 2.Chron. 84, 1. — 7 Jerem. 22,26.28. —
9 Jerem. 52, 11. — 11 Dan. 13, 2. — 14 Mt. 1, 12. Esra 2, 2. 3, 2. 7, 1. —

*

19 Dan. 13, 3. — 20 Mattb. 12, 33. — 22 Act. 21, 20.

1 Xlyet yap < It
|
yewa E

|
2 papuXwvo; E

j
nmc — «7cooer/^crex«i] „Wie

1st dieses ?
a R

|
3 TeXeota E

|
xptax. ev] „elfa R

|
7itos — ’Ir/ovfav < R

|

4 toijtou 8ei *? R
J

6 ^Xta/elfA. . . x.
5
Io>ax. ulou < S R

|
7 ou5^

Y^p _ ygvvaxai o5v Z. 13 „Denn Jecbonja, welcber Zedekia ist, starb obne

Sokne. Yon Joakim also und Susanna wird geboren“ R
|
Georg. Synk. I, 414

dnayopebet os (Hippolyt) xov SaXaOtv]X and Isdsxloo Teydrjvat, 8v xai ’le/ov^av xaXet

pBeXuxTob xtjj 0sq) yfiyov^xos
|

ayloo TcvetSaaTos S
| 8 yeveaX. S 270

[

TrXavopevoi vop^oocrtv E
|

9 oSxoc yap si bo, „dieser nuna si ubo S
|
dy&ek E

|

10 aaTaaXiDOeTc E
|

mOxe E
|

otoaaaet E
|

11 ^p-as < S
j
avijp E

|

12 „Jakim
c< bier und hernacb stets S

| ^ E |

13 Georg. Synk. I, 414 H to6to>v

Uyzi yevv^^vat xov 'Iexovfov, o5 pLepv'^Tat 6 to? eoayyeXtcfx^c Maxto?. xoo Be ’lexovfou

utov cp7]CTt xov 2aXa3tY]X xai too 2aXaBd}X xov ZopoPa^eX, xai ouxio ttjv yeveaXoy^av xoo

cftoxv^po? irA xvj? tepaxtxTj? xai paaiXiXTj? xaxayea^at cpuX^c pi/pt ’Iw^cp xou otxat'oo xai

x'?)? ay{a? rcaptou xai 3eoxoxoo
|

yevvaxat E
|

14 oaXa&trjX . . oaXa^X E
|

Salatbil A
|

15 E
i
o5xo? „undu i S, wobl aus „welcber“ ize, nicbt

aus „dieseru sii
|

20 lx yip] 0 - 0 Bl. 237y J Bl. 447. Lemma xoo

dyuoxctxoo ItitcoXuxoo 0, t7t7coX6xou J
|

21 eoxoXw? C S. euxafptu? E
J

22 C^Xtoxat E
|

yevdjaevot 0 |

^eou xlxva G.



360 N. Bonwetsch, Hippolyts Danielkommentar I, 1—14.

Ikoo h xdop.tj) npo^ayov, toy piv TcpoyiJmjv xai [idptopa Xptatoo

200v Ysyev^jxevov, tYjV'Se adxppova xcd Ttwtfjy^ey. Baj3oXtt>|vL eopYjpivyjv, y\q

zb asjxyov xai aakppoy tov [xaxaptov AavtyjX rcpoy^tyjv a7tsSet£ev.

3 ,,Y]V S£“, cpTjGiVj j/Icoaxeip. 7rXot)atos aydSpa, xai tjv aott]> Yetw&v

rcapaSetaoc tcp obup aotoo, xai rcpoc aikoy GDV7]Yoyto ot looSatot Sta 5

to stvat aotby ivSo£otepov Tcavtmv. xai dTueSsty-frYjaav Soo rcpscpDtspot

£x tod Xaou xpttal Iv tip ivtaottp ixetvtp, 7tepi coy iXaX7]Osv 6 SsarcdtTjs,

ozl e^X'&sy dvopia ex BapoXcbvos ex Tcpeapotepcov xpticov, ot ISoxoov

xoftepy^v toy Xady. ootot 7upoasxaptspooy tyj otxtcf lenaxeip, xai stcnjp-

4 yjono xpos aotoos xdvtes oi xptvd[xsyot“. — Set obv OyjtTjoat to atttov. 10

tcwc Yap ootot al^jxdXootot oxap^ovts? xai orcoSobXtot BapoXcovEotc

5 yevdp,evot '“JjSovavto aovip'xeailat irci to aoto &q abte£o6oiou £V totrnp

oet voeiv ott [xstotutaac aotoos Napoo/oSoyoaop <piXay'Q,pa>7rotepG&s

aototc l/p^oato xai S7r£tpetj>ev aotooc opioo GDvep)(op.syoDs rcavta ta

6

201 xatd tbv vo'^ov Tcpdcastv.
|

otttvec tTjv s£ot>o£av taotvjy Xaj3dvtec arcs- 15

SetSav Soo ap^oytas too Xaoo, ot eSdxooy xoj3epvav toy Xaov. ootot

rcpooexaptepoov tq otxtoj. Icoaxeip, „Std to evSo£dtspov“ xai ftXooaicotspov

oTtsp Ttavtac „etvat
<c

,
ate St

j

ex yevooc PaatXtxoo brcap^ovtqq.

4 Dan. 13, 4—G. — 16 Dan. 13, 5. 6. - 17 Dan. 13, 4.

1 dv xtfap.cp < S
|

Trpo7jyayev E, TzporfldyovTQ 0
j

2 euprj[jivrjv dv Ba-

(3uXuivt 0
|

E: „und deren“ i eja S
|

4 yjv E
|
y^Tviwv E

|

5 rcapa-

ostaos] S 271
|

6 */.al arcso,
:
„<Und> es warden gewahlta. <i> izb’rastasja S

|

7 y.pitat E
|

8 ot E
|

9 outot E
|

dv rjj S
|

otaeta E
|

10 Set] C = 0 BL 237v J Bl. 447. Yon t:&c an auch L. Lemma too abtoO
|

ETU^Tetv C
|

11 yap < L S
|

o\kot E: <'C
|

GraSpyov 0
|

UTtooouXot C
|

12 yeyevT] pivot 0 J
|

eiSovavto 0, do6vavTo L
|

to ai)x<B E
|

dv toi>tu> < L
|

13 fj.eToir/)aa$ 0 J
:
prevedyi, privedyi A

[
cptXav^puiTuoc C L

|
14 auxobs E 0

;

< L
|

dTre^pT/jcfaxo L
|

auxout; < L
,

nach cuvepyo(x. in 0 |
16 ot E

|

xuj3spvdv E
|

17 TuXooato'Tepov E
|

18 paotXetxou E
|
es endet E.
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