


n





Nachrichten

von der Koniglichen Oesellschaft

der Wissenschaften zu Gottingen

Philologisch-historische Klasse

aus dem Jahre 1Q20

BERLIN
Weidmannsche Buchhandlung

1920



OEKTIM' ‘
‘ )i,O0rOAL

LtB!’ ^USLHI.

Aoo- ‘ ^ f ^ I ^

Date ^ h ,

Gall

Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Ka^stner) in Gdttingen.



Register
liber

die Nachrichten von der Kdnigl. Gesellschaft derWissenscliaften

zu Gottingen.

Philologiscli - historisclie Klasse

aus deni Jaliie 1920.

Seite

Beclitel, F., Ziir Kenutnis der griechischen Dialekte III . . . 283

Kahle, P-, Das Krokodilspiel (Li^k et‘Timsah)y ein epyptisckes Schat-

tenspiel 277

Lie berm a nn, P., Ort und Zeit der Beowulfdichtung . , . 255

Meier, P. J., Die Entstehimg der Stadt Kbmgslutter 1

Muller, K., Beitrage zum Verstandnis der valentinianischen Gnosis

179, 205

Pohlenz, M., Tbukydidesstudien 11. Ill 56

— Die AnfMnge der griechischen Poetik 142

Keitzenstein, K., Das erste Prooemium des Lukrez .... 88

Bcbr o d er, E., Zur Uberlieferung und Textkritik der Kudrun VI. VII

(SchluB) 285

Set he, K.j Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhaltnis zu

der der andern Volker.

II. Jahr und Sonnenlauf 28

III. Einteilung des Tages- und des Himmelskreises . . 97





Die Entstehuiig der Stadt Konigslutter.

Von

P. J. Meier (Braunschweig).

Yorgelegt in der Sitzung vom 30. Januar 1920.

Quellen und Literatim P. J, Meier, Niedersaclisisclier Stadteatlas

Taf. XI 19. 20. — Ratsbuch von 1431—1653 (— RB., Hdschr. Landeshaupt-

arcMv Wolfenbiittel). — Diirre, Regesten Bd. 93 (ebd.). — Erbregister,
1. Halfte des XYI. Jb. (ebd.). — G. Bode, Kollektaneenbiich liber K., mit Aus-

ziigen axis den verscliolleuen Erbregistern von 1549, 1599, 1604, 1650 (ebd.),

— Berselbe, Cbronik des Stifts mit Oberlutter und der Stadt K. 1849

(Hdschr. im Ratsarchiv zu K.). — Protokollbuch des Seeconvents 1780

(ebd.). — Bixtemeister, Beschreibung der Stadt K, item von Oberlutter u.

der Klosterfreiheit, 1761 (Landeshauptarchiv Wolfenbiittel). — Liiders, Braun-

schw. Magazin 1899, 89 ff, 1901, 110 if. — P. J. Meier, Bau- imd Kunstdenk-

malcr des Kreises Helmstedt S. 203 if., bier die iibrige Literatur.

I.

Das Dorf Uiiterlutter und die Stadt.

Der Gesamtort Konigslutter, der noch jetzt aus drei

getrennten politischen Gemeinden besteht, der Stadt, dem Dorfe

Oberlutter und dem Stift, ziebt sicb den nordlicben Hang des

Elms hinauf und wird in seiner ganzen Lange von der Braun-

schweig—Magdeburger HeerstraBe, einem Teile der grofien StraBe

vom Rhein zur Elbe, durchzogen. Alle drei Gemeinden liegen an

der Lutter, deren Hares, stark kalkhaltiges Wasser ihnen den

Namen gegeben bat. Das 'Wasser wird scbon in sebr friiher Zeit

zur Ansiedlnng gereizt haben, das Dorf Lutter daber erheblich

bober anzusetzen sein, als seine erste ErwSbnung im Jahre 1150.

Die jetzt stadtiscbe PfarrHrche der bll. Fabian und Sebastian

gehort in ihr^m Sltesten Bestandteile, dem macbtigen Turm, noch

dem Xn. Jh. an, aber aucb ScbifP und Cbor, die in den reicben

Formen des 'Ubergangstils um 1230 gebalten sind nnd von denen

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Hcff 1. 1



GrundriB yon KOnigslutter im MaBstab 1 ; 5000. Nach der Fliirkarte -

Carl Scboneyans von 1761.

'worden war^). Zugleicli erweist die urspriinglich dorfliclie Kirclie,

daB Mer, als seltene Ausnalime von der Regel, die Stadt nicM

1) Ygl. Bau- und Kimstdenkmaler des Kreises Helrastedt 229 E
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neben dem, Dorfe erwachsen ist, sondem sich, wenigstens in der

Hauptsache, der Lage nack mit diesem deckt^). Der im EB
genannte Lindenberg, der sich mit; dem Elasbz nordlich der Heriren-

miihle (ITr. 31) gedeckt haben mnB und der eine Linde img, wird
der Thie des Dorfes gewesen sein. — Im XII. Jh. hatte sich

neben dem XJnterdorf, weiter am Hange hinauf, eine besondere
Ansiedlung hauptsachlich von Burgmannen und Klosterhorigen

gebildet, die — nicht vor 1200 — eine eigene Pfarrkirche besafi,

die des hi. Clemens, tirspriinglich die Kirche des fruheren Angu-
stinemonnenklosters, das durch die G-rafen von Haldensleben im
Anfang des XII. Jh. gegriindet, dann aber 1135 durch das Bene-

diktinermonchskloster Kaiser Lothars ersetzt war. Grleichwohl

werden die beiden Pfarrkirchen in einer TJrkunde von 1283 als in

eadem villa Luttere sitae bezeichnet ®). Die Trennung in zwei

Orte kann erst nach der Erhebung des unteren Dorfes zur Stadt,

d. h. im Beginn des XIV, Jh, erfolgt sein
;

damals aber warden
anch die in gleicher Hohe mit der Stadt, jedoch auBerhalb von
deren Befestigung gelegenen Hofe mit zum Oberdorf gezogen

(s. S. 11).

Die herzogliche Burg, das jetzige Amtsgericht (Nr. 13

des Stadtplans), ist vermutlich erst nach dem Einfall des Magde-
burger Erzbischofs Ludolf in das welfische Gebiet (Weihnachten

1199), zum Schutze auoh der HeerstraBe, angelegt. Denn, wenn
Heinrich der Lowe 1143 eine Ilrkunde in Luthera sue proprietatis

curia ausstellt und wenn Heinrich Vl. Erzbischof Wichmann von

Magdeburg 1192 die curt is Luttere und das Kloster gibt, so kann

damals nur der Hof (nordlich des Grundstucks „zu 13
“) bestanden

haben, nicht die Burg, die jedoch 1279 von Markgraf Albrecht

von Brandenburg^) berannt wird> und deren Bestehen im Jahre

1263 durch den Johannes marschalcus dictus de Luttere erwiesen

wird ®).

Die Stadt Latter ist nicht lange vor 1318, bzw. um 1312

aus dem Dorf erwachsen; denn in einer Urkunde von 1818 wird

1) Eiue Treitere Ausnabme bildet Stendal; s. Forschungen zur .Bra-ndenb. n.

preuB. Geschicbte XXVH sonst s. Eietsckel, Markt u. Stadt 126 ft

2) So lange der Olior der neuen StiftsHrclie nicht fertig var, was erst gegea

1200 geschah, muBten die MBnche die Olemenskirche zum Hochamt beautzen;

andrerseits ist ein Ludolfus plebanus s. dementis 1252 und 1256 bezeugt.

3) In ihr aberweisen die Herzoge Heinrich, Albrecht und Wilhelm von

Braunschweig dem Abte des Klosters das Patronat txber die beiden Pfarrkirchen.

4) MG DC II S. 570 V. 9009.

6) Sudendorf I. 79 S. 61, 25.

1 *
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forum’) und villa superior unterscHeden, 1312 der Badstoben er-

•walmt, aber 1311 liegt die Muhle Nr. 20, die hier deutlicb von

der Miihle Nr. 12 iuxta stupam (14) unterschieden wird, iuxta

curiam ducis oder iuxta curiam dictam hertegenhof in villa L.

Mit der Verwandlung des Dorfes in die Stadt ist eine vollige

Neuanlage des Ortes verbunden gewesen; in grofiter EegelmaBig-

keit und in engstem AnscMuB an einander reikt sich Haus an

Haus, vrahrend die Giarten fast ganz ausgeschaltet sind. Auch

die Gesamtanlage ist durchaus planmafiig.

Der Ort besteht eigentlich nur aus einer, von N nach S

ziehenden, meist schnurgraden Strafie, die eWa in ihrer Mitte sich

zu einem rechteckigen Markt ausweitet. Die HeerstraBe von

Braunschweig stoBt rechtwinklig zwischen den Grundstiicken 80

und 166 auf den Markt, biegt hier scharf nach S um und verlieB

die Stadt (vor ihrer Erweiterong) zwischen den Grundstiicken 21

und 64; der Ausgang im N fiihrte einerseits nach Ochsendorf,

andrerseits nach dem nahen Schoderstedt, hatte aber keine Be-

deutung fiir den grofien Verkehr. Eechtwinklig von der Markt-

straBe aus fiihrte stets eine schmale Strafie, die heutige Amtsgasse,

auf die Burg. Den Markt schliefit nbrdlich das Rathaus ab, neben

dem eine Twete zur Kirche fiihrt, die also, wie so oft in deutschen

Stadten, an einem Nebenplatze liegt. Eine Twete zwischen Nr,

182 und 1, die zum Niedernhofe (183) fiihrt, wird erst spater,

nach Anlage dieses, aus mehreren Schoderstedter Hofen (s. S. 25)

gebildeten Hofes, durchgebrochen sein, und sicher ist dies der Fall

bei der Twete von der MarktstraBe zur Neuenstrafie (s. S. 19). —
Die Stadt ist ohne Zweifel von Anfang an befestigt gewesen,

vielleicht aber nur mit einem Plankenwerk. Der Zug der Befesti-

gung ist im Osten noch gut zu erkennen an der hinteren Linie

der Grundstiicke 1—21, die nur an einer kleiaen Stelle bei der

Miihle Nr. + 6 (spater, wie es scheint), etwas binausgeriickt ist

;

vielleicht ist aber auch die Ausbuchtung im NO bei der Kirche

und dem Kirchhof erst nachtraglich hinzugekommen, beim Niedern-

hofe mochte ich es bestimmt annehmen. Im W dagegen kann

man die Linie nur an einzelnen Stellen noch verfolgen, die wieder

mit der hinteren Linie der Grundstiicke Nr. 68—76, 78, 167,

169—171 zusammenfallt, und diese Linie wird noch dadurch ver-

voUstandigt, dafi die Grundstiicke 81—85 und 162—164 in der

Einteilung der Stadt in Viertel (die offenbar erheblich alter ist,

1) In der Urknnde Sud. II 178 von 1393 ist von den Biirgern in dem marked®

die Kede.
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als ihre Medersclirift 1769) mit zum Marktviertel gezahlt werden.

und dadurch schon bekunden, dafi sie erst bei Teilang der Grond-
stiicke 80 und 166 entstanden sind. Dm beideu liuoken im -SO

zwischen Nr. 21 und 22 und in der Westernstrafie zwischen Nr.

161 und 162, von denen die erste nocb jetzt vorbanden ist, lassen

den Zug der Befestigung gleicbfalls nocb deutlich erkennen. Das
Stadttor im N, ursprunglicb Niederntor, im XVIII. Jb. Kuhtor

genannt, wird stets an dieser Stelle gelegen baben, das im S gait

nicbt nur fiir die HeerstraBe nacb Helmstedt, nacb dem es im

XVIII. Jh. bezeicbnet wurde, sondern aucb fur den Weg zum
Kloster und nacb Schoppenstedt

;
wenn es im Ratsbucb wegen der

Nacbbarscbaft der Herrenmlihle Nr. 31 stets Mablentor genannt

wird, so scbeint es, als ob diese Bezeicbnung eigentlicb nur fiir

die Zeit vor Hinzufiigung der der Amtsfreiheit zugehorigen Hofe

zwiscben der Miible und dem spateren Tore Gnltigkeit gehabt hat.

Das urspriinglicbe Western- oder Brannscbweiger Tor wird aucb

in seiner urspriinglicben Lage bei 86 und 162 nie einen acnderen

Namen gebabt baben.

Man darf sich nicbt wundern, wenn bei der Erbebung des

Dorfes zur Stadt eine vollkommene Neuanlage des Ortes auf der

Stelle der alten stattfand. Die Entstebung der Juliusfriedenstadt

(Wolfenbiittel) lebrt uns, daB man nur eine Anzabl Hauser an

eine freie Stelle zu versetzen brauchte, um dann gleicb an deren

alter Stelle wieder weitere neu zu erriditen und so in kurzer

Zeit den ganzen Ort vollkommen umzugestalten.

Ist meine Vermutung fiber die Grenzen der alten Stadt Konigs-

lutter ricbtig, so bat sie nicbt allein eine ganz regelmaBige Auf-

teilung, sondern aucb einen nicbt weniger regelmaBigen ITmriB von

recbteckiger Gestalt gebabt. Das Granze darf man als die Form
einer Heerstrafienanlage bezeicbnen.

Spater ist dann eine Erweiternng der Stadt (s. S. 9) erfolgt,

die uns nicbt allein durcb den Namen Neue Strafie bezeugt wird,

sondern aucb durcb den fruberen Namen fiir das Klostertor:

Neues Tor, die urkundlicbe Erwabnung der der Neuen StraBe

parallel laufenden neuen Mauer, fiir deren Bau die Stadt im Jabre

1464 20 Mark vom Agidienkloster in Braunschweig leibt, nnd die

VergroBerung der Pfarrkircbe, die durcb einen Stein mit der

Jahreszahl 1480 belegt ist und die in der Verwandlung des ur-

sprfinglicb einscbiffigen Bans in eine Hallenkircbe bestand, die

1) Vgl. Braunseliw. Jalixbucli I (1902) S. S3ff, und Ban- und Kunstdenk-

mftler der Stadt Wolfenbuttel S. 12.
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selbst fiir die heutigen Verhaltnisse der Gemeinde nocli grofi genug

ist. Kurz vor dem genannten Jatre 1464 hat die Stadt den TJm-'

fang bekommen, den sie bis in die neuste Zeit hatte. "Wir konnen

diesen noch ziemlich genau feststellen. Die Maner im W, die anf

dem GrtindriB angegeben ist, wnrde erst in den nennziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts niedergelegt. Jetzt steht wenigstens

noch ein erheblicher Teil derselben im N der Stadt. Und wenn

auch im S nnd "W die Maner fehlt, so erkennt man dock an den

Grundstiicksgrenzen, wie die Stadtgrenze vom Klostertor an im S
der Hofe Nr. 51, 41 und 31 anf das Helmstedter Tor zn und im

0 zwischen dem groBen Kiichen-, Baum- und Grasgarten des

Amtes einer- imd dem adligen Hof der v. Schwarzkoppen (23)

sowie den zur Burg gehorigen Amts- und Gemiisegarten nnd dem
Miiblengrnndstiick Nr. -fd andr erseits bis anf die Lutter bin geht.

Nur, wie von bier ans das kurze Stiick bis zum AnschluB an die

nordliche Mauer lief, steht nicht ganz fest, dock darf vermutet

werden, dafi die Lutter hier die Grenze der Stadt bildete, und
dieNordmauer in ikrer Verlangerung recktwinklig darauf zustieB;

an dieser Stelle fehlte die Mauer schon im Jakre 1761; Die ganze

Mauer umschlofi also nach der Erweiterung ein Gebiet, das etwa
doppelt so groB war als die urspriinglicke Stadt, und zwar ge-

horten dazu auck die Burg und die Amtsfreiheit, deren Grund-
stiicke auf dem Plan mit violetter Earbe und einem -j- vor der

Assekurationsnummer bezeichnet sind, namlich die Grundstiicke

-1-1 bis 4-4 (zwischen der Lutter und dem Grundstiick Nr. 30 un-

weit des Helmstedter Tors), dem Hofe Nr. + 6 (neben der Herren-
miihle Nr. 81) und der Niedernmuhle Nr. -|- 6. AuBer der Neuen
StraBe entstanden also als stadtische StraBen : Gansemarkt, Lutter-

straBe (mit dem im XV. Jh. durch das Ratsbuch bezeugten Linden-

berg vermutlich sich z. T. deckend; friiher wenigstens im ostlichen

Teil genannt: vor dem Milhlentor), Sack, Kattreppeln bis zum
Neuen Tor (spater auch Oberdorfer, Hloster- oder Schoppenstedter

Tor genannt), die westHche Halfte der Westernstrafie von den
Grundstiicken Nr. 86 und 161 an (nach dem Western-, jetzt Brann-
schweiger Tore zn auck vor dem Westerntore genannt), die Twete
und StraBe Niedernhof (nack Nr. 183, dem sog. Niedernkof, dem
adligen Hof der Herren v. d. Nnesebecfc genannt) und natiirlick auck
die MittelstraBe und Twete, die die Neue StraBe und MarktstraBe
verbinden. Dagegen sckeint die StraBe vor dem Niedemtor (dieses

auch Pallersleber Tor genannt), die jetzige BaknhofsstraBe, da-

mals nicht verlangert zu sein.

Sehen wir uns nun die Aufteilung in den neu hinzugekom-
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menen Teilen der Stadt an, so erkennen wir leicht, da6 die Grund-
stiicke an der Neuen und WestemstraBe, sowie in Kattreppein

vollkommen regelmafiig aaigeordnet smd, wad zw.ar an der west-

lichen Seite der Neuen Strafie so, da6 hinter jedem Hofe sick ein

(Marten bis zur Stadtmauer erstreckt; aucb an der Westernstrafie

handelt es sich durchweg um groBere Hofe. Im G-egensatz dazu

werden die kleinen Grnndstiicke an der ostlichen Seite der Neuen
Strafie im N bis zu Nr. lOS, die an der S-Seite der Mittelgasse,

die wenigen an der Ostseite der siidlichen Halfte der Neuen
Strafie, die unmittelbar beim Kloster- und die beim Helmstedter

Tor yon Anfang an nur fiir kleine Leute, besonders fiir Hand-
worker bestimmt gewesen sein. Wahrend nun aber alle diese

Grundstiicke vollig regelmafiig angelegt sind, herrscht im S des

neuen Stadtteils zwischen Nr. 21 und 59 nicht allein in den

Strafien, sondern auch in der Anlage der Grundstiicke grofie IJn-

regelmafiigkeit.

Es scheint, als ob man den Ansiedlern bier im Siiden zunacbst

keine Anweisung zu einem regelmafiigen Anbau gegeben, und, als

man dies nachholen wollte — eine -im Anhang abgedruckte TJr-

kunde von 1454 glaube ich so verstehen zu miissen —
,

es nicht

mebr babe durchsetzen konnen (s. S. 11).

II.

Sehoderstedt.

In der Gescbicbte des Ortes Konigslutter spielt das in der

Stadt aufgegangene Dorf Sehoderstedt eine bedeutende Rolle.

Dessen Lage lafit sich noch mit grofiter Sicberheit bestiftimen.

Auf der Flurkarte von 1761 sind namlich folgende Namen ver-

zeichnet, die die Erinnemng an den Ort festhalten : Seboderstedter

Berg, Weg und Pfingstgras, Am Seboderstedter Beek, das Kleine

Seboderstedter Feld; nacb der gleicbzeitigen Stadtbeschreibung

femer nabm die Kammereiplantage die Stelle des Seboderstedter

Thies ein und der Flurname Scbobbesack deckt sich mit dem eines

alien Seboderstedter Hoies (s. S. 26). Wenn dann aueb die SSrebe

der Wiistung noch langere Zeit nacb dem Verlassen derselben

steben blieb — sie wurde erst im Scbmalkaldiscben Kriege 1544

niedergelegt —
,

so fand docb schon vordem eine Vereinigung der

Pfarre mit der von Konigslutter statt^).

1) Diese letzte bewalirt noch den gotischen Kekh mit der Inschiift
:
„dasse

kelk horet der hilligen martelers Cosme et Damiani to Schoderstede in de kerken*.
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Die Erinnerung an die Einwanderung der Schoderstedter

Bauem in die Stadt ist nie erloschen, und das hat vor allem darin

seinen Griind gehabt, dad die Hofe bis iiber die Mitte des XIX. Jh.

die groBe und kleine Seewiese gemeinsam nutzten, die, wie der

Name besagt, dutch Trockenlegen eines offenbar vom Schoderstedter

Seek gebildeten Sees entstanden sein mussen. Die Wiesen.be-

schreibung von 1761 gibt 36 Hofe als Nutzniefier an, und 36 Hofe
haben in der Tat das Dorf dereinst gebildet. Das im Stadtarchiv

befindliche Protokollbuch des Seekonvents, dessen Deckel auf der

Innenseite aufgeklebt ein Verzeichnis der 17 Schoderstedter H5fe
aus dem Jahre 1748 zeigt, die die Bauermeisterschaft besafien,

fuhrt samtliche 36 Hofe nach den Eigentumsverhaltnissen des

Jahres 1806 auf (s. Anhang). Wir werden sp^ter noch Grelegen-

heit haben, wichtige Schliisse aus ihnen zu ziehen.

Die Schoderstedter Bauern, die als vollberechtigte Burger
sonst in der Burgerschaft von Konigslutter aufgingen, treten im
Seekonvent so geschlossen auf, daS man schon hieraus die Eolge-
rung ziehen darf, dafi sie in derselben Q-eschlossenheit den Plan
gehabt haben, ihr Dorf zu verlassen und in der Stadt sich neu
anzusiedein, wenn dies auch anscheinend nicht sofort und nicht in

derWeise ausgefiihrt ist, daB sie nun auch ein bestimmtes Viertel
der Neustadt ganz allein und ausschlieBlich besetzt batten. Aber
das kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daB diese Neustadt in

erster Linie ihretwegen angelegt worden ist. Ereilich ist die

Zahl der Grrundstiicke, die durch die Erweiterung der alten Stadt

fiber das Gut der Schoderstedter Kirche hSren wir aus einem Bericht der Altar-
leute der Pfarrkirche zu Kiinigslutter vom 3. Juni 1570, den Bode in seiner
handschriftlichen Chronik S. 17 wiedergibt, folgendes: „de Inwolmer des Dorfes
(Sohoderstedt) haben miisson Her nehen dem Closter und Huse buwen und Her
de Inwohner alle Ufflage des siilvigen Boris Feldmarche tragen und in Brhchung
haben, aher die Kirche ist bestehen blyben, dawile eine Afflaten zu suchen dar
war, und ist das Parlehn Domeyerie zu unse leven Fruwen vor der Stadt Eim-
beck, darzu gehoren 8 Hove Landes, so itznnd einer Henningk Meyer under dem
Pfluge hat, aber zu der Altarmannschaft haben geh6rt 2 Hove Lands, so Hennink
Segerdes under den Pfluge hat, und 2 Gartenstede. und ist, wat den Altarluten
zu Schoderstede oberich gewesen, allhier zur Kirchen Notorfft gerechnet* usw.
In der Eingabe ist weiter davon die Rede, dafi diese Guter durch Schuld eines
ungetreuen Rentmeisters, Andreas Bessel, vor dem Schmalkaldischen Kriege der
Kirche entrissen, wahrend des Krieges wieder voriibergehend an diese gebracht,
schliefilich aber doch an das Schlofi zu Schoningen gekommen seien; die Bitt-

steller sprechen nun den Wunsdi aus, dafi sie wieder der Kirche zurhckgestellt
werden mOchten, jedoch teilt Bode mit, dafi dessen ErfuUung durch den dreifiig-

jahrigen Krieg in Vergessenheit geraten, die Giiter infolge dessen an die Super-
intendentiir zu Schoningen gelangt seien.



Die Entstehung der Stadt Konigslutter. 9

entstanden, erheblich grofier, als die Zahl der Schoderstedter HSfe.

Aber es wurde gleicb anfangs, wie wir schon saben, aucb anf die

Ansiedlung von kleinen Handwerkera in grofier Anzahl gerecknet,

die namentKcb anf der Nenen Strafie und der Mittelgasse in der

Tat nachgewiesen werden konnen.

liber die Zeit, in der Schoderstedt anfgegeben ist, hat man
verscbiedene Vermatungen geauBert nnd besonders anf die Kriege

von 1492 nnd 1542 geraten, die das Dorf zerstort und die Be-

wohner gezwungen batten, sicb nene Platze zur Ansiedlung zu

sucben. Aber aus einer Urkunde von 1454 (s. Anhang) gebt her-

vor, dafi eben schon damals die notwendigen Scbritte zur Stadt-

erweiterung und damit aucb zur Ubersiedlung der Schoderstedter

gescbeben waren. Mittels jener IJrkunde scblicbtet Herzog Hein-

rich einen Streit zwiscben dem Kloster und dem Bleke iiber einige

Hofe, die das erste „binnen der nygen muren des Blekes" hat,

und beziiglich eines Ackers innerhalb der Mauer. DaB es sicb tun

die Mauer handelt, die die Neue StraBe und die westliche Halfte

der WesternstraBe umschlieBt, ergibfc sicb daraus, daB sicb der

bier genannte Hof eines Henning Bosse befindet „nedden vor dem

Westerndore" (d. h. innerhalb desselben). Aucb die beiden Hofe

des alten Heydeke von Eottorf und der Alheyt Godeke, die am

Scbelenberge lagen, miissen im neuen Stadtteil und zwar im S ge-

sucbt werden, wo das Gelande ziemlicb erheblich ansteigt. Der

Schelenberg wird aucb um 1451 im Eatsbucbe (S. 9) genannt; da-

mals kaufte Gericke Pawel, Burger in Braunschweig, einen balben

Ferding (anscbeinend verscbrieben fitr: Mark) an Cort Bertrams

Hause, belegen vor dem Scbelenberge, nacbst 4/3 alt, die den

Herren zu Lutter, d. b. dem Kloster zusteben, fur 5 Mark. Werni

wir den genannten Berg genauer bestimmen woUen, so miissen

wir davon ausgeben, daB im Ratsbucb noch von einem zweiten

Berge innerhalb der Stadt die Bede ist, dem schon genannten

Lindenberge, wo icb den Tbie des ehemaligen Dorfes sucbe. Hans

Becker wobnt 1476 und 1488 (RB S. 28 und 52) „tegen dem

lindenberge® oder „tegen der linde®. Nacb einem Baume wird

aber ein Berg in der Regel nur genannt, wenn solcber anf seiner

Hohe Oder einem Absatz stebt. Es erscbeint mir daber ausge-

scblossen zu sein, den Lindenberg in der Gegend des Sacks zu

sucben, wo die starke Steigerung bis uber die Grenze der Stadt

ununterbrocben anbalt. Zudem lesen wir wieder im Ratsbucbe

auf S. 11, daB derselbe Gericke Pawel 1453 einen Perding an

Levis Smedes Hause auf dem Berge gekauft bat, und die Witwe

des Smedes verkauft 1475 (RB S. 29) eben dieses Hans, das nun-
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mehr als am Orte (d. h. an der Ecke) vor dem Miihlentor (es mnfi

sick um Nr. 32 handeln) gelegen bezeicknet wird. Hier, wo der

Berg einen Aksatz zeigt, wird der Lindenberg am besten ange-

setzt. Dann bleibt fiir den Schelenberg nur der Sack iibrig, und
grade hier besaB das Kloster nock im XVI. und XVII. Jh. den

Hof Nr. 41. Heute sind beide Bergnamen durck die StraBennamen

verdrangt worden. —
Indessen laBt sick der Anbau in der Neustadt schon einige

Jakre friiher nackweisen. Die Hypotkek, die'Gereke Pawel, wie
erwahnt, 1461 am Hause Cort Bertrams erwirbt, ist nickt die ein-

zige in diesem Jakre. Die Eintragung erfolgt stets in derselben

Form, z. B. S. 6 des Batsbuches:

Item Ghereke Pawel heiFt eyn halve marck tinss an Hans Schermers hiiss

trad tobehornngen und seal sin de erste tinss negest V scliillinge olt, de dat

closter to Lutter daer ane liefFt; dussen tinss schal ut geven do jenne, de de
beteringe dnsses [buses] befft, alle iar eynen Herding upp snnte Mycbaelis dach
und eynen fferding to paseben, ok macb de besitter dusscs buses dusse halven

marck tinss alle iar aff kopen vor VI marck brunsw. penig mit verscbulden

tinss upp paseben edder upp sunte Michael dach, und Hans Schermer wel dyt

vorgescreve gelt deme rade vorschoten. Datum anno 1 primo.

Aufier Cort Bertram und dem zuletzt genannten Hans Schermer
leiken sick im Jakre 1451 von Cereke Pawel: nock Hermann
Hicherdes, Tile Haneberges und CortBawuse, von Hennig Elegel:

Hans Schapers die Summe von 5 bis 6 Mark gegen einen jakr-

lichen Zins von einer halben Mark, der unmittelbar hinter einem
Zins von 4 bis 6 ^ an das Xloster stekt, 1453 wieder von Grereke

Pawel: Lewis Smedes die Summe von 3 Mark gegen einen Zins

von 1 Ferding, der kinter 18 jS an das Grotteshaus (d. k. die Pfarre)
und 1/3 an den Rat stekt, vom Kloster: 1461 Werner Sekutten,

Jiirges VuUerdes und Hans Tileken je 3 Mark gegen einen Zips
von 1 Ferding, der sogleick kinter dem Erbenzins folgt. Wenn
man sekon an sick bei diesen zekn Hausern an den Aufbau gele-

gentlick der Stadterweiterung denkt, so wird man darin nock
mekr bestarkt, weil nickt weniger, als vier dieser Hauser, d. k.

aUe, bei denen iiberkanpt eine Ortsbezeicknung gegeben wird, im
neuen Stadtteile lagen. Bei Cort Bertrams und Lewis Smedes
Hausern war oben bereits das Notige gesagt, Hans Sekermers
Haus femer wird 1453 als auf dem Berge, 1466 (RB S. 6, 11, 16)

als neben dem Eckhaus vor dem Miihlentor liegend angegeben,
kann also nur Nr. 33 sein, Hermann Rickerdes Haus, „dar he nu
inne woknt“, 1482 auf der Neuen Strafie, und daB es sick um das-

selbe Haus kandelt, auf das ihm 1453 eine Hypotkek gegeben wird,
ergibt sick wokl daraus, daB 1482 die G-ebruder Gereke und Albert
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Pawel eine talbe Mark kaufen an „Metkeii, Harmen Richardes

seliger decktnisse nagelaten wedewen xmde syner kinder kus* (B,B

S. 41, 41), was dock nnr eine JEmenemug der alien otkek zu
sein soheint.

Drei der soeben behandelien Hbfe liegen im Siiden der Neu-
stadt, also anf dem Teile derselben, der eben so unregelmaBig an-

gelegt ist, wie die iibrigen regelmaBig, und alle vier zahlen einen

Zins an das Kloster, den wir wokl nach Analogic der anderen

Palle aJs Erbenzins ansprechen diirfen, der demnack das Klosier

als Eigentiimer des G-rnnd und Bodens erkennen laBt.

Die Bedeutung der oben erwahnten ITrkunde von 1464 liegt

aber vor allem darin, dafi sie uns — ein sekr seltener Fall —
einen Einblick in den wicktigen XTbergang von den alien zu ganz

neuen Verkaltnissen erkennen lafii. AuBerkalb der Altsiadt lag

naturlick neben Grarien- auck Ackerlandr Man darf sick aber nicht

wnndern, wenn kier auck Ackerkofe bestanden, die dann seit

Zerlegung des Dries in die Siadt und das Dorf zu diesem ge-

korten. In der Tat besaB das Stift nack der Urkunde auf dem
Grebiet, das dutch AufPiikrung der neuen Mauer mit zur Siadt ge-

scklagen wurde, nicki weniger als 9 Hofe. DaB die kier angege-

benen nicht etwa die bei der Neuanlage geschaiFenen stadtiscken

Grundstiicke sind, ergibt sick hauptsachlich daraus, daB von der

bevorstehenden, selbstverstandlick stadtmaBigen Bebanung
der Hofe so gut wie von dem innerhalb der Mauer gelegenen

Acker die Rede ist. Nun ist es bei der RegelmaBigkeit wenig-

stens der Neuen StraBe und bei der der Grundstiicke, wie sie sick

auck im neuen Teile der WesternstraBe — und kier lag ja einer

der H5fe — zeigen, ganz ausgescklossen, daB die Verteilung der

Bauernkbfe dazu gepaBt katte. Es wird also notig gewesen sein,

diese Hofe in ihrem bisherigen GrnndriB zu beseitigen und in den

neuen Hofen aufgehen zu lassen. Offenbar hat aber nicht das

Stift Lutter das sog. Grundstiicbsgeschaft bei diesem durch die

9 Hofe besetzten Gelande in der Nenstadt gemacht, sondern der

Rat der Altstadt, und es muBten sick nun Schwierigkeiten ergehen

in Bezug auf die bisherigen Zinseinnakmen, auf die das Stiff nickt

verzickten wollte. Hfitte man sick entscklossen, die 9 Bauernhofe

in ikrer alten Gestalt mit zu iibemekmen, so ware dies nicht notig

gewesen. Anders lag die Sacke jedoch, sobald die Grundstiicke

zu Gunsten der Neuaufteilnng zerschlagen warden. Man ging den

Schwierigkeiten dadurch aus dem Wege, daB die Stadt — und

das ist der Sinn des Vertrages — die Zahlung des bisherigen

Zinses iibernahm und sich selbst dann an den Besitzem der neuen
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Hofe scliadlos liielt. Wie es mit dem Zehnten, den das Kloster

von den Hofen bezog, gebalten werden sollte, ob auch er dnrch.

Vermittlung des Rates an dieses kam, wird nicbt gesagt, sondern

nur bemerkt, dafi es damit, wie mit dem Zehnten sein sollte, den

das Kloster von andern Hausern im Bleeke erkob.

Die Bestimmung der Urkunde von 1454 iiber die beiden dem
Kloster gekorenden Hofe am Scbelenberge wird sick auf die

Girundstucke in der Nake des Klostertors bezieken, wo im Gregen-

satz zu der sonstigen Anlage im Siiden vollkommene RegelmafJig-

keit kerrsckt.

Wenn iibrigens der Abt Heinrick von Konigslutter 1462 an

die V. Kifileben einen Leknsbrief ausstellt u, a. iiber den Moncke-

hof zn Sckoderstedt und Hans wie Hof kinter dem Spielkaus, so

wird eben der friikere Besitzer des (Sckoderstedter) Monckekofs

sick nm 1450 irgendwo in der Neustadt angesiedelt, aber sehr

friih das dazu gekorige Ackerland aufgegeben haben; es ware dies

der erste nackweisbare Fall, dafi Hans und Acker von einander

getrennt warden. Hermann Sckulten, der sein Hans kinter dem
Spielkaus (Nr. 174) an die v. Kifileben 1462 verkaufte, mufi als

Altbiirger betracktet werden. — Es widersprickt niokt der obigen

Annakme, dafi die Sckoderstedter gescklossen ikr Dorf verliefien

und in die Stadt zogen, wenn die Ausfiihrang des betreffenden

Bescklusses sick eine Reike von Jakren kinzog; sckon der TJm-

stand, dafi ein grofier Teil des neuen Stadtgebietes nickt neu ver-

messen und verteilt wurde, zeigt, dafi wir kier mit einer nickt

ganz kurzen Zeit der Entwicklung zu recknen kaben*).

Die Untersuckungen iiber die Gresckichte der Hofe von Konigs-

lutter sind dadurch so aufierordentlich ersckwert, dafi die Erb-
register, die Bode nock um 1840 benutzt kat •— er erwaknt solcke

von 1649, 1699, 1604, 1660 —
,
samtlick versckollen sind und sick

nur ein undatiertes, von Bode nickt benutztes aus der ersten

Halfte des XVI. Jk. im Landeskauptarckiv erkalten kat. Das,

was Bode ins den Erbregistern mitteilt, geniigt in keiner Weise,
da er die Bedeutung der Gesckickte namentlick der Sckoderstedter

1) Aber bozeicimend ist es docli, daC Abt Heinrich zu Lutter 1456 eine

Memorie stiftet zum Andenken an den vorstorbenen Sckoderstedter Pfarrer Ber-

thold, und daft der zeitige Pfarrer zu Sckoderstedt wokl in Oberlutter, Lutter,

Laningen und Eottorf Memorien kalten soil, dafi jedock von Sckoderstedt selbst

kier nickt die Bede ist; man wird annehmen diirfon, dafi die Eircke des Dorfes,

die, vie vir oben sahen, eine beriihmte Ablafikircke gewesen war, sekr bald nack
dem Aufgebcn des Ortes nickt mekr regelmftfiig zum Gottesdienst benutzt

worden ist.
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Hofe nicht erkannt hat, sondern ist nur im Stande, uns zu zeigen,

wie wertvoll grade fiir Konigslntter diese Quelle sein kSnnte.

Immerhin reichen die hier gebotenen Ansziige ans, nm in Zn-
sammenhang mit den Listen des Protokolls der Seeinteressenschaft

eine Reihe von Schoderstedter Hofen ihrer Lage in der Neustadt
nach festzustellen.

Nach dem Hofeverzeichnis von 1748 gehorte damals der
GroBe Hilligenhof der Witwe Friedrich Kirchhofs, doch ist

deren Name spater ausgestrichen nnd dnrch den des Joh. Eberh.
Horn ersetzt worden

;
dieser aber besaB nach der Ortsbeschreibung

von 1761 und der Vierteleinteilung von 1769 das Grundstiicfc

Nr. 137 in der Neuen StraBe, und zu diesem G-rundstiick gehorte

ursprunglich ein jetzt zum Nebengrundstiick Nr. 136 gezogenes
Hofgebaude, das, als Stall, wie es scheint gebaut, in neuerer Zeit

in eine Scheune verwandelt, nach dem Hofe Nr. 137, aber dem-
nach doch an seiner eigentKchen Frontseite, als SchweUinschrift

die Anfangsbuchstaben des bekannten Verses: Wer Gott vertrant

usw. und die Namen : Burobard Kirchof Anna Schwenes d. 21 Inly

165(7) tragt. Ein anderer Burchard Kirchhof wohnt nun schon

1659 auf der Neuen StraBe (RB S. 36 a); denn ein Hans auf ihr

lag zwischen Borchert Kirchhof und Hans Friderykes, und 1681

(RB S. 92) gibt Mathias Kirchhof das Haus zwischen Hans Friede-

richs xmd Lor. Karstens (wohnt 1594 nach dem RB S. 116 auf

der Neuen StraBe) an die Kinder seines verstorbenen Bruders

Burchard K. Das Erbregister von 1649 aber gibt an; „Henni
Kerkhoff hat von dem Abte daselbst 4 Hufe L., zinst 4 Schfl.

Weitzen, vier Schfl. Rogken, 2 Schfl. Habern. Noch hat ehr

Lehengut von m. g. H. Hufe und von den von Wenden Lehn-
gut V2 Hufe“, und das, sonst nur in Kleinigkeiten abweichende

undatierte Erbregister fiigt als weitere Besitzung Henning Kirch-

hofs hinzu: „item 1 wort, geheten der olde grote hilligen hoff,

zinst 4/3 alt“. Also fallt der GroBe Hilligenhof mit dem Hofe

Nr. 137 zusammen.

Ferner besaB nach dem Erbregister von 1649 Hans Heiken (I)

vom Kloster Mariental 4 Hufen, sicker dieselben 4 Hufen, die das

Kloster 1264 in Schoderstedt erworben hatte; den im Verzeichnis

von 1748 als Meierhof des Klosters bezeichneten Hof bewirt-

schaftete damals Joh. H. Kerri, der 1761 das Haus Nr. 1 be-

wohnte, den Acker aber in diesem Jahre nicht mehr besaB, da die

127 Vi Morgen ebenso, wie 1806, als auswartiger Besitz des

Klosters angegeben werden. Der Hof lag nun im XVI. und
XVII. Jh. an der Ecke der Neuen- und WestemstraBe. Nach
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dem E,B (S> 105, 113, 122) laBt Heinr. Heideken 1686 sein zwi-

schen Hans Rolifes nnd der alten Sckeune nack der Neuen Strafie

warts gelegenes Haas mit dem abgezogenen Hofwinkel, mit Aus-

nahme einer Leibzucht ('/a Hufe and 12 Sckwaden Gras im „Sehe“

[ein Zeugnis fiir den Charakter des Hofes als Sokoderstedter],

offenkar anck der zu einer Woknong eingerickteten Sckeune; s. u.),

an Jok. Breast auf; dieser jedock verkauft 1591 das erst von

Heidecke gekaufte, zwiscken Hans Lekners and Heinrick Heideckens

Witwe gelegene Haas samt Acker and Wiesen, wie sick der neue

Besitzer'mit dem Akt von Mariental, dem die Zinsen davon ge-

kiikren, vereinigen kann, nnd so, dafi Heideckens Witwe ihr Land
gemSfi dem daruker anfgerichteten Kaufkriefe kekalt, an Heinr.

Bnckheister, and dieser wieder verkauft. 1601 einen Teil seines

auf der Westernstrafie gelegenen Hauses an Ewert Giesecke, dock

weckselt es 1603 nock zweimal den Besitzer. An sick konnte es

sick hier sowokl uin Hr. 93 als um Hr. 148 kandeln, dock kommt
fiir dieses letzte ein anderer Sokoderstedter Hof in Betrackt, der

Holtnicker Hof, der kei seiner ersten Erwaknung ukrigens be-

reits im Besitz der v. Strombeck erscheint. 1748 bewirtschaftete

ihn Zacharias Kiister und dieser wohnte wenigstens 1761 an der

westlichen Ecke von Heuen- und Westernstrafie, in Hr. 148, einem

der altesten Hauser der Stadt von 1603/4 mit grofiem Einfakrtstor.

Im XV. Jh. besafi das Eckkaus Hermann Ascke
;
1476 u. 1489 (RB

S. 33 und 55) lag dessen Hans namlick an der Heuen Strafie und
wird keidemal zugleick als Ortkaus vor dem Westerntore be-

zeicknet, was dock nur auf dieses bezogen werden kann. 1495
(RB S. 60) lafit dieser aber sein Haus an Tile Weferlinges auf,

und nun besafi 1649 Henni Webeling, vermutlick ein Sokn des

eben Genannten, den Strombeckscken Hof mit 3 Hufen. Die Kette
sckliefit sick also auck kier, und mich kann in der Scklufifolge-

rung, Hr. 148 sei der Stromkeckscke Hof, auck der Hmstand nickt

irre macken, dafi Hennig Wefeling 1530 (RB S. 69) das bei dem
Markte zwiscken Luder Eggerdes und Hennig Syverdes gelegene
Haus (es mufi sick um Hr. 11 kandeln) an Jurgen Solter auflafit;

denn kier wird neken Hennig Wefeling als Verkaufer seine Erau
mitgenannt, so dafi also eigentlick diese im Besitz des Hauses war.

Das Hau.s auf der Westernstrafie neben dem Marientalscken
Hofe, also Hr. 92, besafi 1686 (RB. S. 105) Hans Rolefes und
dieser bewirtsckaftete 1649 einen Hof des Klosters Elonigslutter

mit 2V2 Hufen nekst 3 Heu^ der sckon wegen des Heus
als Sokoderstedter Hof anzusptecken ist, obwokl wir ibn unter
den 36 den Hamen nack iiberlieferten nickt mekr feststellen konnen.
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Ein sicher Schoderstedter Hof ist ferner Nr. 68 auf der Netieii

Strafie; nach der Beschreibung von 1761 war er nebst zwei an-

deren Hofen mit dem Hofe Nr. 6 in Ol^erlntter vereinigt, alle

vier aber werden lS06 als Schoderstedter bezeichnet, nur dafi wir

nicM im Stande sind, einen bestimmten dieser vier Hofe atif ihn

zu bezieben.

Wir werden unten scblieBlicb nock nacbzuweisen baben, daB

der in Oberlntter liegende Hof Nr. 6 gleicbfalls ein sicber Scho-

derstedter Hof ist, namlicb der „Gregen den Fobrde*; es mag aber

gleicb bier daranf bingewiesen werden, dafi er als einziger anfier-

balb der Stadt branberecbtigt war und dafi er aus diesem Grande

mit samt dem Braurecbt ausnabmsweise aus der Stadt verlegt

worden sein mnfi. Das lafit aber daranf scbliefien, dafi der Hof
in der Stadt aus einem nicbt naber bebannten Grunde und zu

einer nicbt mebr nacbzuweisenden Zeit wiist geworden ist und

desbalb sein Braurecbt verloren bat; wenn wir nun aus der Be-

schreibung von 1761 erfabren, dafi die Grundstucke Nr. 138 bis

140 auf der Neuen Strafie erst spater aus einer wiisten Stelle

entstanden sind, so liegt es nabe, bier die urspriinglicbe Lage des

Schoderstedter Hofes „Gegen den Eobrde“ zu sucben; seine Grofie

entspricbt der der anderen Schoderstedter Hofe auf der Neuen

Strafie.

Wenn wir in den meisten der behandelten Falle saben, dafi

die Schoderstedter Hofe wenigstens bis in das XVIII. Jb. hinein

an der einmal eingenommenen Stelle verblieben, so zeigt docb

schon das Beispiel des erwabnten Hofes Nr, 6 in Oberlutter, dafi

auf der anderen Seite aucb eine Verlegung stattfinden konnte, und

darauf miissen wir nocb naber eingeben.

Bei Nr. 6 handelt es sich um den sog. Grofien Hof, der

aucb nacb der benachbarten Briicke fiber die Lutter den Namen
Die Briicke trug. Wir saben scbon, dafi bier drei weitere Hofe

vereinigt waren, und zwar aufier Nr. 58 in der Stadt die ober-

lutterscben Hofe Nr. 4 und 6. tjber diese vier Hofe aber gibt

das Verzeicbnis der Schoderstedter Hofe von 1806 Folgendes an:

jBrauer Biirgerscbaft, olim Brucke: Gegen den Fobrde, Nottbom,

Vor dem Wasser, Db^ dem Wasser*. Bode teilt nun aus einem

Lebnsbrief der v. Veltbeim-Harbke vom Jabre 1804 mit, dafi vor

Hildebrand, der diesen Hof 1761 besafi, die Engelbreebtscbe, vor

dieser die v. Marenboltz als ursprfinglicb v. Steinbergscbes Leben

die Briicke besessen batten, die dann an die v. Veltbeim fiberge-

gangen ware und aus 8 Hufen Landes und 10 Morgen 73 Ruten

Wiesen bestanden baben mfifite. Nacb dem Verzeicbnis von Schoder-
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stedter Hofen von 1748 aber war Engelbrechten Eigentiimer, Peter

Kerl nebst Consorten Besitzer des Hofes ^Gegen dem Vohrde“,

der also mit Nr. 5 in Oberlutter gleich zu setzen ist, aber zuerst

in der Neustadt gelegen hat (s. S. 15). Wie die anderen drei Hofe

za verteilen sind, lafit sich ohne die spateren Erbregister nicht

bestimmen
;
nur tann man sagen, dafi ancb der Hof Nr. 68 in der

Stadt, den nach, den Erbregistern von 1549 nnd 1599 Karsten Luffen,

um 1750 der Braaer Job. Eriedr. Wolff, 1761 der Advokat Wolff

als Meierhof der v. Weferling mit 2 Hufen und 4 Wiesen besa6,

nach obigen Angaben eben za den Schoderstedter Hofen gehSrte.

Er ging nach dem Tode des cand. iur. Wolff (1764 13/6) im Erb-

gange auf den Kommissar Hildebrand iiber.

AnSer dem Hofe Brnoke besaB Oberlutter nach der Beschrei-

bung von 1761 nur noch einen groBeren Hof Nr. 29, der damals

im Besitz der Erben des 1758 verstorbenen Kammerers Cupeitz
war. Als Teile dieses Hofes werden angegeben : 1 freie Assebur-

gische und 3 contribuale Miillersche Hufen als Lehnsland, sowie

15 Morgen von Eiirstlicher Kammer.
Wir sind nun noch im Stande, diese drei Bestandteile ihrer

Herkunft nach festzustellen. Im Verzeichnis der Schoderstedter

Hofe von 1748 sind der Nordmanns- und der Sadelhof als

Eigentum und Besitz der Cupeitz „wegen Hahnen“, in dem von
1806, das den Sadelhof als Besitz der v. Lauingen, den Nord-
mannshof als solchen eines gewissen Herzer angibt, der Dieter
vonLauingen-Hof als Eigentum der v. Lauingen, d. h. der im
XVIII. Jh. geadelten Muller von Lauingen bezeichnet. Die asse-
burgische Hufe begegnet uns in dem von Bode ziemUch
vollstandig wiedergegebenen Erbregister von 1649: „Heinrich
Haven von den Hanen zu Suppling 1 Hufe asseburgsches Lehen,
zinst 2 Scheffel Roggen“

;
die 15 Morgen ebenda „Hans Mens

von den Hanen in Suppling */2 Hufe, Hauptzins dem Kloster Kb-
nigslutter*

;
es handelt sich also um den Nordmanns- und den

Sadelhof, von denen der zweite eben wegen seines Namens sich

mit der asseburgischen Hufe decken wird. Die drei Hufen Miiller-
sches bzw. v. Lauingisches Lehen besitzt nach den Erb-
registern: 1549 Luder Eggerdes, 1604 Paul Schmidt, 1650 Paul
Harcke, und ein von Bode mitgeteiltes Kirchenvisitationsprotokoll
der Klemenskirche von 1717 sagt: „Von Henning Harcken (ver-

rautlich dem Sohne und Erben Paul Harcken) sei niemand mehr
vorhanden, das Haus, woxin er gewohnt, sei ein Meierhof der v.

Schenken (den Erben der 1629 ausgestorbenen v. Lauingen), von
welchen es Cupeitz Erben aus Lutter ehemals gekauft, und sei



Die Entstehiing der Stadt KSnigslutter. X7

der iible Administrator Harcke weggejagt, und haben das Haus
niederreiBen ]assen“.

Wir seben also, da6 hier nichtVeniger als drei Schoderstedter

Hofe, die noch im XVI. Jb, von einander getrennt waren, im
XVIII. in eine Hand gekommen waren; aber wir konnen waiter

feststellen, dafi eine Trennung von Hof und Land bei dem Lauinger

Hofe schon 1549 stattgefunden batte. Denn Luder Eggerdes wobnte
1530 am Markte, und wenn seine Sobne Hans und Cosmas im

Jabre 1579 ibr vaterlicbes Erbe mit ibren Scbwagern in der Weise

teilen, daB Haus, Hof und die Mbble den Briidern verbleibt, so

darf man wohl an das Hrundstuck Nr. 12 denken, das, wie wir

saben, ein Mliblengrundstiick war und besonders vor der Zeit der

Erbauung der Hauser Nr. 72 und 73 (also vor 1571) in der Tat

am Markte lag, aucb 1769 zum Marktviertel geborte, wabrend es

jetzt freilicb als ein Grundstiick der MarktstraBe zn gelten bat.

tiber den Hof Hermann Scbultens, bei dem scbon 1462 etwas abn-

licbes anzunebmen ist, ist oben S. 12 das Erforderlicbe gesagt.

tiberblickt man dann uocbmals die ITbersicbt fiber die Scboder-

stedter Hofe vom Jahre 1806, so erkennt man erst den vollen

Umfang der Besitzverscbiebungen seit der Ubersiedlung der Scho-

derstedter Bauem; es wird sicb Gelegenbeit bieten, darauf noch

znrfickzukotnmen

.

Die Ubersiedlung der Bewobner eines Dorfes in die benacb-

barte Stadt ist ein Ereignis, wie es sicb ungezablte Male wieder-

bolt, aber in Konigslutter und Scboderstedt liegt der auBerst

seltene Fall vor, daB diese Bewegung sicb zeitlicb genau bestimmeii

laBt und dafi sie nocb voile vier Jabrbunderte lang in Erscbei-

nungen des Recbts- und Wirtscbaftsleben greifbar geblieben ist.

Vor allem dfirfen wir scbon jetzt sagen: Das Dorf ist nicbt all-

mahlig verlassen worden, sondern die Bewobnerschaft bat ge-

meinscbaftlicb die Ubersiedlung vollzogen, selbstverstandlich

nicbt, obne dafi vorber langere, eingebende Verbandlungen statt-

gefunden baben, fiber die uns nicbts fiberliefert worden ist, die

aber, wie wir seben werden, sicb docb nocb mit Sicberbeit er-

scblieBen lassen.

in.

Die Braugerechtigkeit.

Es ist bekannt, welcbe Bedeutung das Brauwesen vordem in

Konigslutter besessen bat; das berfibmte Ducksteinbier erhielt

seine besonderen Eigenscbaften durcb das ungewBhnlicb harte,

kalkbaltige Wasser der Lutter, war also seiner Herstellung nach

Kgl. G«s. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 1. 2



P. J. Meier,18

an diesen einen Ort gebunden. Nur so verstehen wir es, da6 das

Bier im XVIIL Jh. in so groBen Mengen (s. d. Anhang) nnd so

weithin ausgefuhrt worden ist. Unsere Kenntnisse von dem Brauerei-

betrieb gingen bisher nicht uber das genannte Jabrbunderfc bin-

ans^).

Indessen glanbe icb, dafi man mit dem Beginn des Branerei-

betriebes noch ganz wesentlich hbher hinaufgeben kann. Wenn

wir nns anf dem Plan im Niedersachsischen Stadteatlas die mit

rot versehenen G-rundstiicke mit Braugerecbtigkeit naher betrachten,

so bemerken wir, dafi in der Altstadt mit gewissen Ansnahmen

jedes Hans ein Branhaus war
;

aber gerade die Ansnahmen sind

in hobem Mafie lebrreicb. Denn selbstverstandlick sind nickt

branberechtigt der Pfarrkof (Nr. 181), das Hans, das sich der

Kantor xmter Nr. 176 anf Grnnd nnd Boden der Kirche erbant

hat, dazn die Hauser Nr. 178 nnd 182, die gleich 176 von Hasten

frei nnd wohl auch erst spater anf gleichem Grand nnd Boden

erbant sind, ferner die Schule (Nr. 180), das Pfarrwitwenhans (Nr.

177), das Hathans (Nr. 175) die Badstnbe (Nr. 14, wie die Stadt-

beschreibung von 1761 angibt), der fiirstliche Mnmmenkrng (Nr. 15),

sodann die beiden Muhlen (Nr, 12 nnd 20).

Anders liegt die Sache bei Nr. 174. Zwar kann es dnrchans

nicht anflPallen, dafi dieser Sattelhof der Herren von Eissleben

ebensowenig Braurecht besitzt, wie die beiden andern adligen Hofe

der Herren von Schwarzkoppen nnd von Knesebeck (Nr. 23 nnd

183). Denn es handelt sich bei der Branerei nm ein biirger-

liches Gewerbe, das dem Adel nicht ohne weiteres zusteht.

Aber bier sahen wir, dafi die von Kissleben den Hof, mit dem

sie dann 1462 vom Abte belehnt warden, erst einem gewissen

Hermann Schulten abkanfen mnfiten, nnd dieser wird das Brau-

recht besessen haben, Indessen sehe ich in der Annahme keine

Schwierigkeit, dafi eben durch den Ubergang des Hofes ans biir^

gerhchem in adligen Besitz das nrsprtingliche Branrecht erlosch.

Nr. 171 nnd 172 ferner liegen anfierhalb des Kuhtores, ge-

horen also nicht mehr zur Altstadt.

Aber auch bei Nr. 72 nnd 73 lafit sich ein besonderer Grand

dafiir finden, dafi ihnen das Branrecht fehlte. Das Hans Nr. 72,

im Jahre 1671 unmittelbar nach dem grofien Brande errichtet, be-

”1) Nnr hat schon Laders anf das Hans Nr, 36 aus dem Jahre 1573 (znerst

las Mders f&lschlich 1613) aufnierfcsam gemacht, das von Anfang an auf Brauerei-

betrieb eingerichtet gevresen sei. Im Batsbuch iist Lntfersches Bier zuerst beim

Jahre 1597 (S. 118) erwahnt, aber schon 1630 (S. 70) ist die Bede davon, .daB eine

Bezahlung geleistet sei mit alien „brawyetten“ d. h, Branfftssern.
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sitzt auch an der nordostlichen Ecke, wo es jetzt an das Haas
Nr. 73 stoBt, eine sog. Eckknagge, die ein untruglicker Beweis
dafiir iat, da6 das Mans arsprunglich im N £rei kagj das wird
waiter anck dadurch erwiesen, daS die Hauser in unsrer Q-egend
nur an den StraBenecken

,
wo sie notgedrungen mit zwei Seiten

an der StraBe steken, auck eine Giiekelseite dieser zuwenden. In-
dem Nr. 72 dieser Hegel widersprickt und die ostlicke Sokmalseite
mit dem Griekel der StraBe znwendet, okne dock mit der nord-
licken Langssfeite frei zu liegen, bestatigt es unsern SckloB, daB
das Hans Nr. 73, das aus dem Jakre 1674 stammt, erst damals
dem andern vorgebaut ist. Also ist das Grrundstiick Nr. 73 erst

in verkaltnismaBig spater Zeit dem Markte abgewonnen worden
und kat deskalb auf das Braureckt verzickten mussen. Aber auck
Nr. 72 muB spater Entstekung sein. Zwisoken ikm und dem Nack-
barkause Nr, 71 im S gekt die Twete von der Neuen StraBe zar
MarktstraBe. Wie man siekt, liegt sie nickt in der graden Ver-
langerung der Mittelgasse, sondern setzt sick recktwinklig gegen
diese und umgekt das Grundstack Nr. 71. Unzweifelkaft katte

sie dies auck bei Nr. 72 getan, um dann gleick auf den Markt zu
gelangen, wenn das Hans eben damals bereits gestanden katte. Denn
dieser scbmale Durckgang ist dock, je langer er ist, ein um so

groBerer Notbekelf, den man gewiB gern vermieden katte. Anders
liegt nun die Sacke bei Nr. 74. Auf diesem rukt Braugerecktig-

keit, obwokl selbstverstandlick auck dieses Haus erst erbaut sein

kann, als man Nr. 73 dem Markte abgewann. Aber ein Blick auf

den Plan lekrt, daB der im XVIII. Jk. und jetzt zu Nr. 72 ge-

korende Garten urspriinglick Bestandteil von Nr. 74 gewesen sein

muB, das in seiner ganzen, dem Garten entspreckenden Breite auf

den Markt sak, und als n.un erst Nr.\72, dann besonders Nr. 73

erbaut wurden, was gewiB nickt okne Einverstandnis mit dem Be-

sitzer von Nr. 74 gesckak, wurde diesem das Heckt znteil, nun-

mekr auck sein Haus auf den Markt zu stellen, das natiirlich die

Braugerecktigkeit bekielt. Nr. 76, spater aus dem Grundstiick 74

abgetrennt, blieb dagegen okne das Eeckt. Der Markt reickte

also nack mmer, Annakme vor dem Jakre 1691 bis zur Twete,

die unmittelbar auf ihn stieB, und das ergibt sick weiter aus der

VierteleinteUung, die auBer Nr, 74 audi 72 und 73 zum Markt

-

viertel recknet. ScklieBlick feklt in der Altstadt auck den kleinen

Grundstucken Nr. 81 bis 86, 162 bis 164 an der ostlicken Halfte

der WesternstraBe die Braugerecktigkeit, wakrend Nr. 80 und 165

solcke besitzen, Auck kier lekrt wieder ein Blick auf den Plan,,'

daB diesen beiden letzten Grundstucken der Hof stark verkiimmert

2 *
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ist, daB sie aber sofort in die richtige Reilie mit den Nachbar-

grundstiicken am Markte riicken, wenn man annimmt, daB jene

kleinen Grundstiicke durch Aufteilung aus den Hofen der groBen

Marktgrundstucke entstanden sind, nnd das findet durch. die bereits

erwahnte Zuteilung der fraglichen Grundstiicke zum Marktviertel

sehr erwunschte Bcstatigung. Uberall da also, wo die Brauge-

rechtigkeit in der Altstadt fehlt, wird ein bestimmter Grund da-

fur entweder in der Sonderart des betreffenden Hofes oder in der

Entstehung des Hofes in der Zeit nach Verteilung des Baurechts

zu suchen sein. , Wir werden noch sehen, welche Schliisse daraus

?u ziehen sind, daB es in der Altstadt eigentlich nur brauberech-

tigte Biirgerhauser gab.

Anders liegen die Verhaltnisse in den neuen Stadtteilen. Hier

reihen sieh die Brauhauser nur in dem westlichen Teil der Western-

strafie, am Gansemarkt und den Kattreppeln (abgesehen von deren

sudlichen Ted neben dem Tore) nahezu liickenlos an einander,

wahrend in der Heuen Strafie auBer dem fiir sich liegenden Hause

105 eine Gruppe von 3 Grundstiicken, wie wir oben vermuteten,

namlich Hr. 137, 141 und das dazwischen liegende, spater geteilte

Grundstuck, lag, und zwei, namlich Hr. 146/7, sich unmittelbar an

die Gruppe in der ’W’estemstraBe anscblieBen. Bei einer Zahlung nun

der Brauhauser in den neuen Stadtteilen ergab sich die iiber-

raschende Tatsache, daB ihrer, wenn wir den Hof Hr. 5 in

Oberlutter dazu zablen, genau ebensoviele sind, wie es

Schoderstedter Bauernhofe gab, namlich 36. Man muB
schon ein Zweifler von Bemf sein, wenn man sich dem nahe lie-

genden SchluB entziehen wUl, daB den Schoderstedtern Bauern

bei ihrer tJbersiedlung in die Stadt insgesamt gleich das Brau-

recht verliehen worden ist, und daB wir in den Brauhausern der

Heustadt zugleich die Stellen zu suchen haben, an denen sie sich

im XV. Jh. ansiedelten. Hierbei ist nur der mehrfach schon ge-

nannte Hof Hr. 5 in Oberlutter, der ehemals Schoderstedter Hof
„Gegen den E5hrde“ ausznnehmen

;
daran, daB er zuerst gleich-

falls in der Stadt gelegen hat, kann nicht gezweifelt werden, er

hat sieh aber bei der Heriibernahme der Braugerechtigkeit eine

Beschrankung im Braugewerbe gefallen lassen miissen, insofem der

Inhaber wohl, soviel er will, brauen kann, „nnr dafi das Bier,

aufier was in dem Hause versellet wird, aus dem Lande verfahren

werden mufi, und keine einheimische Kriiger davon nebmen dtirfen",

wie es in der Ortsbeschreibung von 1761 heifit. Es ist hier einmal

eine Ausnahme gemacht, die sich aber erklart, wenn wir annehmen,

daB, als der Hof aus ter Stadt verlegt wurde, dessen Statte wiist
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geworden ist und daher die Braugerechtigkeit an sich, eingebiifit

hat. Es stand aber nichts im Wege, dafi das Branrecht einer auf-

gegebenen Stelle ausnahmaweise und aaf Grand einer bespndoren

Vereinbarung nach der neuen Stelle mit hiniibergenommen werden

konnte. G-rade, well es sich nur um einen Eall handelt, sind

wir zu der Vermutung berechtigt, da6 auch hier die Ausnahme
die Regel bestatigt.

Im allgemeinen ist jedenfalls das Braurecht bei der HaussteEe

verblieben, der es einmal verliehen worden war. Dagegen hat,

wie oben gezeigt worden ist, eine Trennang des Hanses und der

urspriinglich dazu gehbrigen Landerei ofter and anscheinend ohne

Schwierigkeiten stattfinden konnen.

Wenn nun samtliche Hofe der Altstadt — jene Ausnahmen
abgerechnet — das Braurecht besafien, und dieses samtlichen

Schoderstedter Bauern bei ihrer tlbersiedlung in die Stadt ver-

liehen wurde, so scheint mir eigentlich schon damit bewiesen zu

sein, daB das Braurecht der Altstadt bereits vor jener tJbersied-

lung bestand. Das ergibt sich aber noch aus einer ganz anderen

Erwagung.

Man kann die Beobachtung machen, daB der an seinen mannig-

fachen Kriimmungen erkennbare naturliche Lauf der Lutter bei

der Anlage der Grundstucke an der Ostseite der Altstadt in der

Weise benutzt wurde, dafi die Hofe iiber den Bach hinausgingen;

war dies schon fur den allgemeinen Wirtschaftsbetrieb von Be-

deutung, so vollends flif die auf den Hofen betriebene Brauerei.

Von Nr. 7 ab aber wurde ein sog. Augang, d. h. Wassergang ab-

geleitet, der nun auch iiber die Hofe 7 bis 1 ging. Fiir die West-

seite der Altstadt, wo der natiirliche Baohlauf nicht in Erage

kam, wurde schon oberhalb der Herrenmiihle (Nr. 31) ein Augang

abgeleitet, der aus dem Hause Nr. 35 als kleiner Eanal noch heute

heraustritt, quer fiber den Gansemarkt und dann fiber die Grnnd-

stficke von Nr. 64 bis 80 (in dessen ursprunglicher Ausdehnung

bis zur heutigen Nr. 8B) and nach tlberschreitung der Westem-

straBe von Nr. 165 (wiederum in dessen ursprfinglicher Ausdeh-

nung bis Nr. 162} bis 171 laufi. Diese sowie die anderen Au-

gange, die noch deutlich zu verfolgen und deshalb in dem GrundriB

der Stadt (Niedersachs. Stadteatlas Tf. XI 19) eingetragen sind,

fehlen leider in der Elurkarte, doch ist wenigstens der wesHiche

Augang der Altstadt ffir das XV. Jh. im Hatsbuch mehrfach be-

zeugt. Henning Berlins Hans ist belegen in der WesternstraBe

„by dem water" (1469 RB S. 18), Heinrich Smedes Haus an dem

beke in der WesternstraBe (1472, RB S. 26) und Heinrich von
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Einbecks Haus ebenda »tippe dem bebe in der suderen rige“, also

= Nr. 83, das damals bereits vom Grundstiick Nr. 80 abgetrennt

gewesen sein muB (1481, EB S. 40). Dieser Augang sicbert zu-

gleich also den Branereibetrieb fiir das XV. Jh. Aber als er an-

gelegt wurde, kann eigentlich noch keine Rede von den BrauhSusern

Nr. 67 bis 63 gewesen sein; denn es ware ein Leichtes gewesen,

wenigstens diese von dem Angang berubren zu lassen. Ich schliefie

also anch daraus, daB der Branereibetrieb alter ist, als die Erwei-

ternng der Stadt nm 1460.

Ein dritter Angang, der ans dem Hanse Nr. 44 anstritt, vor

der bstlichen Hanserreihe der Neuen Strafie in ibrer siidlicben

Halfte entlang lanft, anf dem Hofe Nr. 106 einbiegt nnd nnn mit

dem zweiten Angang vereinigt wird, ist ersicbtlicb spateren Ur-

sprungs nnd nur des genannten Hofes wegen angelegt, der bran*

berecbtigt war, nnd dessen stattlicbes Wohnhans ans demAnfang
des XVin. Jb. 1761 der Justitiarins Jurgens bewobnte.

Ganz fiir sich bestand scblieBlicb der vierte Angang. Dieser

kam ans dem spater trocken gelegten Glockenteiche, ist aber jetzt

noch nnter dem Namen Renne bekannt. Er trieb die zn Ober-

lutter geborige Lobmnble (Nr. 30), die als solche eingegangen ist,

Tiberqnert den Weg, der vor der ebemaligen Stadtmaner entlang

gebt, lanft nnweit derselben iiber samtliche Gmndstiicke der West-
reihe der Nenen Strafie, dnrcbqnert aucb die Westernstrafie in

der Nahe des Tores, nm scbliefilich sicb mit dem zweiten Angang
zn vereinigen nnd mit ihm zusammen die eingegangene Walk-
miihle im N der Stadt (nacb ihrem ebemaligen Besitzer Eisenmnhle
genannt) zn treiben. Da in den oben erwahnten Angaben stets

nnr von einem Beke die Rede ist, so mocbte icb glanben, daB
der vierte Angang damals noch nicbt bestand. Dagegen mtiB dies

im XVI. Jb. der Eall gewesen sein, da das Ratsbnch S. 113 im
Jabre 1691 folgende Eintragnng hat: Benedikt nnd Clemens Prill-

wit lassen ihrem Brnder Hans das vaterlicbe Grundstuck anf der

Nenen Strafie, das zwischen Zach. Gildeners nnd des Snperinten-
denten Benedikt Cnppes Hausern lag, anf, dock iibemimmt Hans
nicbt allein die Verpflicbtnng, den Vater bei sich zn verpflegen,

sondern zablt seinem Brnder Benedikt eine Summe Geldes nnd
hberlafit Clemens 2 Span nnd den Dorweg sowie den Gang znm
Wasser nacb den damals geschlagenen Pfahlen. Das kann sich,

wie ein Blick anf den Plan zeigt, nnr anf den vierten Angang
bezieben.

Man darf sidi nicbt wundern, dafi man bei der Stadterweite-
rnng nnd der Erteilnng des Branrecbts an die Scboderstedter Nen-
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biirger nicht auch sofort fiir diese die gewiB sehr erwimscliten

Augange anlegte. Das wird wohl seine Sehwierigkeiten gehabt

haben, nnd in der Tat baben die meiaten Branbaoser an der nenen

Westernstrafie, an Kattreppeln nnd GSnsemarkt das fur den Brau-

betrieb nbtige Wasser sicb stets berbeibolen mlissen. Erst aJs

man aucb die Renne zu diesem Zwecke anf die Grundstiicke an
der Westseite der Nenen Strafie leitete

,
konnte man wenigstens

die Hauser Nr. 58 (vielleicbt ancb 57), 137, 138/140, 141, 14619,

162 unmittelbar mit Wasser verseben; docb fragt es sicb noch,

ob aucb das Wasser der Reime den fiir den Duckstein notigen

Kalkgebalt hatte, ob also dieser Augang iiberbaupt fiir die Brauerei

gebraucbt wurde. Sebr bezeicbnend ist es, daS der dritte Augang
(s. S. 22) ausscblieBlich fiir das Grnndstiick Nr. 106 abgeleitet

wurde; man mocbte fiircbten, durcb AnschluB aller der neuen

Brauhauser an die Lutter dieser zu viel Wasser zu entziehen.

Der Umstand, daB also schon fiir das XV. Jb. mit der Dnck-

steinbrauerei gerecbnet werden muB, fiibrt uns aber nocb weiter

hinauf.- Sollte nicbt bereits bei der Erhebung des
Dorfes zur Stadt dies Gewerbe eine entscbeidende
Rolle gespielt baben? Es ist freilich nicht zu iibersehen,

daB schon die Lage des Ortes an einer der bedeutendsten Heer-

straBen von EinfluB darauf gewesen ist. Konigslutter liegt etwa

in der Mitte zwiscben Braunschweig und Helmstedt, von jenem 3,

von diesem 2 Meilen entfernt. Wenn wir nun bedenken, daB 5

Meilen die durcbschnittlicbe Tagesreise im Mittelalter fiir den

Wagenverkebr bedeuten, so werden die Fubrleute, die am Morgen

von Braunschweig abfuhren, in Konigslutter zu Mittag gerastet

baben, und dem entspricbt auch das Bestehen des Mummenkruges,

der grade fiir den Fremdenverkehr eingericbtet war und aUein

„berbergen“ durfte. Icb glaube jedocb nicbt, daB dieser Durcb-

gangverkebr fiir sicb scbon geniigend gewesen ware, urn die

Bauern des Dorfes zu Biirgern zu macben, und da wir sonst zu

keiner Zeit von erbeblicbem Handel in Konigslutter boren, so

bleibt keine andere Annabme als die, daB der Brauer eibetrieb
den Auascblag gegeben bat. Es ist docb sebr auffallend, d^ in

der Altstadt von kleinen Handwerkern, wie sie iu keiner Stadt

feblen, nicbt die Rede sein kann. Denn solcbe pflegen das den

Vollbiirgern znstebende Branrecbt nicht auszuiiben, das docb wie

wir saben, auf alien Hofen der Altstadt, die nicbt aus anderen

Griinden davon ausgescblossen waren, rubte. Da aber das Bran-

recbt offenbar als etwas unverriickbar Festes gait, das weder

durcb Vermebrung fiocb durcb Verminderung dem Wechsel unter-
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worfen war, so muB angenommen werden, dafi bei der Grriin-

dung der Stadt alle Einwohner Vollbiirger wurden,
daB ganz almKch, wie es sich bei der Aufnahme der Schoderstedter

Bauern wiederholte, samtKche Bauern mit dem Blirgerrecht zu-

gleich auch das Braurecbt erbielten. Es ist ja selbstverstandlicb,

daB die Eigenschaften des Lutterwassers fiir die Herstellnng von

Bier scbon immer bekannt waren, im Anfang des XIV. Jh. aber

scbeint man die fiir den Hansgebraach bestimmte Herstellnng in

solobe fiir die Ausfnhr verwandelt zu haben, ein Vorgang, der

sich ja sehr einfach erklaren lafit. Die Zahl von 39 bzw. 40

Bauern
,
(wenn die vermutlich eingegangene Stelle Hr. 174 hinzn-

gerechnet wird) ist angesichts der Zahl von 36 Schoderstedter

Bauern um*so weniger zu beanstanden, als die MaBe der noch in

die Zeit des dorflichen Charakter des Ortes hinaufreichenden Earche

auf eine groBe Anzahl von Pfarreiiigesessenen schlieBen laBt.

Weizenbier ist den Deutschen von jeher bekannt gewesen, nnd

daB der Dnckstein friih zu Ruhme kam, nimmt bei seiner Griite

nicht wonder.

Um so mehr aber fallt auf, daB die Biirger der Altstadt sich

dazu entschlossen, ihr eintragliches Braurecht den Schoderstedtern

zuzugestehen
;
nur die Not wird sie dazu getrieben haben. Aus

glaubwurdigen Nachrichten des XVII. Jh. ergibt sich nun, daB

seltsamerweise die Altstadt gar keinen Acker besessen
hat, sondern dafi aller Acker, der zu Konigslutter gehorte, Scho-

derstedter Elur war. Und doch begegnet uns mehrfach in den

Urkunden Acker, der zu Unterlutter gehbrt. So hatte G-ebhard

von Berfelde nach dem Lehnsregister Herzog Ottos von 1318 (Sud. I

S. 166, 33) in Luttere in superiori villa 4 areas, in foro ibidem

1 mansum et dimidiam curiam (Bertoldi de Bodenrode) et 1 man-
sum et molendinum, und 1150 vertauscht Bischof Ulrich von Halber-

stadt mit dem Kloster Lutter gegen flinf Hufen in Schbningen

die decima in Luttere, mit der bis dahin vom Bischof der Grraf

Albrecht von 'Wernigerode, von diesem wieder ein herzoglicher

Ministerial Rechenso belehnt waren, nnd fiir die auch nur das

Unterdorf in Betracht kommen kann.

Die Biirger mussen also, gleichviel in welcher Zeit, die Acker-
wirtschaft aufgegeben haben. Das ist jedoch eine Erscheinung,

die sich, wie wir sahen, in spaterer Zeit wiederholt; denn daB es

die wirtschaftliche Notlage der Eigentiimer gewesen 'sein soUte,

daB sie dazu zwang, erscheint mir nicht glaublich. Vielmehr drangt

sich mir die Vermutung auf, daB die Biirger', im Vertrauen auf

den sehr eintraglichen und gewiB erheblich miiheloseren Brauerei-
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betrieb die Ackerwirtscbaft vernachlassigt batten. Indessen konnte

es nun nicbt ausbleiben, dab ibnen die Bescbaffung des dazu n5-

tigen Gretreides Scbwierigkeiten macbte. Aucb das wiederbolt

sicb spater. Als Ascbwin v. d. Knesebeck den Niedernhof an den

Landkommissar Miiller in Lauingen verkaufen wollte, erboben die

Brauer, die das dazu geborige Land scbon bunderte von Jabren

gepacbtet batten, beim Herzog Einsprucb, weil „sonsten der ganzen

brauenden Biirgerscbaft die Nabrung genommen und sie in elenden

Enin gesetzet wlirden* (Liiders S. 86), und erreichten aucb, da6

der Herzog das Gut selbst kaufte und es ibnen 1758 fur den ge-

zablten Kaufpreis iiberlieB. Aucb den Hof zur Br'iicke kaufte die

Brauergilde und besaS 1806 scbliefilicb aucb die Schoderstedter

Hofe „olini Kaufmann“. Icb denke mir also, daB die Not die

Burger der Altstadt zwang, ’mit den Scboderstedtem einen Ver-

trag dabin zu scblieBen, daB diese gegen Erteilung des Braurecbts

in die Stadt zogen und ihr den unbedacbtsamerweise aufgegebenen

und doeb so unentbebrlicben Acker wieder verscbafften.

tiber das Dorf Oberlutter und die zum Gesamtort geborige

Elur verweise icb auf den Text zum Stadteatlas.

Aohang.

1806 S ee wies en-Verteilungstabelle de anno 1806, im
Protokollbucb des Seekonvents.

I. V. Lauingen: 1. Kleine Hilligenhof. 2. Schobbesack. 3. Papen Gras-

hof. 4. Borgwartshof. 5. Stecbbof. 6. Sadelhof. 7. Dieter v. Lauingen. 8*. '/sHof.

— I[. V. Knesebeck (Brauer Biirgerscbaft): 8'>. Vs Hof. 9. Kemnade.

10. Die 1. Halben (in der Wiesenvei'teilung *2 balbe H6fe“). 11. Walkerniiller.

12. GroBer Hof beim Thie. 13. Krummer Hof. 14. Fischer Hof. 15. Sefte bi

der Wie. — III. Brauer Burgerscbaft (olim Brucke): 16. Gegen deu

Fobrde. 17. Nottbohms. 18. Vor den Wasser. 19. Uber den Wasser. — IV.

Brauer Burgerscbaft (olim Kaufmann): 20. Barfelds Grasbof. 21. Phi-

lipp Jacobs. — V. Guen (Stift K. L.): 22. Spitalshof. — VI. Marientbal:

23. Meierbof. — VII. Jul. Kisleber: 24. Monnekenbof. 25. Wiese Luddoken.

— VIII. Gyriaci: 26. Cyriaci. — IX. W. Jurgens: 27. Agidii. 28. GroBe

Hilllgen. 29. Mlihlenhof. — X. kfack: 30. Barfelds Hof. — XI. Herser: 31.

Eicbardsbof. 32. Nordmannsbof. — XII. Die Pfarre: 33. der Papenhof. —
VITT V. Schwarzkopp: 34. Barthold Kochs. 35. KOnigstorf. — XIV. v. Strom-

beek: 36. Holtnickel.
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Aus den Protokollbuch des Seeconvents in Konigs-
lutter.

Verzeiclinifi der Schoderstadter Hdfe, wer selbige besitzet, was

ein jeder an Wasser-Zinse gibt and bey welchen die Bauer-Meister-

schaft, so wie sie alle 8 Jahr aufeinander folgen, aufgezeichnet

Anno 1748.

Namen der Hdfe. Eigenthums Herren. Jetzige Besitzer.

Philip Jacobs Hof Conrad Buchheister ipse (friiher stand da: idem)

Georg Wahnschaffe (spater

Kauffmann)

Schobbesacks Hof Commiss. B. Muller Georg Wahnschaffe (spater

I. F. Kirchhoff)

Papenhoff hiesige Pfarr Pastor Niemeyer

Meyerhof Clost: Marienthal Job. H. Kerl

Nordmanns Hof Cupeitz wegen Hahnen idem (spater ipse, dann

Multer)

KonigstorferJi. V. Schwartzkoppfen Otto Schmalbruchs Erben

Sadelhof Cupeitz jun. weg. Hahnen Zach. Kilster

St Egidien-Hof E. F. Jurgens ipse

Papengras-Hoff Commiss. B. Muller Georg Wahnschaffe (spater

J. F. Kirchhoff)

Holtnickel-Hof V. Stromheck Zach. Kuster

Barfelder-Hof Macks Erben ipsi

groJBe Hilligen-H. Friedr. Kircholfs rel.

(spater Job. Ebert Horn)

ipsa

Hof gegen dem Vohrde Engelbrechten Peter Kerri (spater und

Consorten)

Barthold Kochs-H. V, Scbwarzkopffen Bgmstr. und Zacharias

Schmalbruch

St. Cyriaci-Hof C). St. Crucis vor Brscbw. Bernhard Keni
Barfelder Gras-H. Amtm. Gddecke (spater

Ant. Joach. Kauffman)

Jelpke jun. (spater: ipse,

d. h. Kaufmann)

Spitals-Hof hiesige Stifft Protzel u. Koldeweh

Aus Akien des Pfarrarchi-vs zu Konigslutter.

Extractns des vom primo Januario bis ultimo Decembris 1769

au5er Landes verladenen Ducksteins

Bach Magdeburg 1522V« Hifss. Vs To. — nach Berlin 37 -f I*/* — nach Potsdam

18 + IV2 — nach Stendal 261 + 1 — nach Saltzwedel 86 + Va — nach Bathenau

128 + I’/a — nach Gardelegen 19+1 — nach Tangermlinden 93 + 1
‘/a — ins

Brandenburgische einzeln aufs Land 120 + ‘/a — nach Leipzig 13478 + Va —
nach Beyenrode 144 + I'/j — nach Uhry 42 — nach Bohde 31 + 1 — nach
Kottorf anf ? 60 — nach Ochsendorf 91 + 1 — nach Bannaa 49+1 — nach
Ahmsdorf 66 + 1— ins Lanehurgische einzeln anfs Land 73 — ins Hildesheimsche

12 + 1 — nach Hamburg 13 + 1 — nach Cassel '/j. Summa 300778- Kdnigs-

lufter, d. 7 ten Mart. 1770. J. J. Rudolph.
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Urkunde im Herzogl. LandeshaTiptarclii v zu Wolfen-
biitteL

Herzog Heinrich der Friedfertige von Hraunschtceig schUchtet 14:54: 6112 emm
Bireit zwischen dem Abie Heinrich von K6nigslutter wnd der Stadt Hiker Zinsbe-

zuge auf dem Gebiet der Stadtenceitermig.

Wi Hinrik van goddes gnaden hertoglie to Brunswig unde Luneborg be-

kennen openbaar in dussem breve vor allesweme, dat wi gesproken und ghede-

dinghet hebben twiscben den werdigen und gheistliken hern Hinrik abte und dem
capittele des stichtes to Konnigheslutter sunte Benedictes orden up eyn und den

borgemestern und ghemeinen rade des blekes to Lutter uppe dat ander part

umme ichteswelke hove, de de genanten hern* des' erbenomden closters hebben

bynnen der nygeh muren des genanten blekes to Lutter, alse de hir bi

namen na ghescreven stan: Hennigh Bossen nedden vor dem westerndore V ^
Hans Lotze IIII Jacob Heydecke II Hans Mysner H Hinrik
Westvall VI d. Marten Becker III Hennig Bosse II j? und V (3 vor

acker beleghen bynen der muren, Und wen dusse acker bebuwet wert, den

so schal men dar vor geven VH/?. De olde Heydeke van Eofctorpp XVIII

pennige van eynem hove beleghen an dem Schelenberge, Alheyt Go deke
XVIII pennige van eynem hove beleghen an dnssem sulven berghe. Sodanne ghe-

nante gelt hebbe wy gededingen und besproken, dat de borgemester und ratman

to Lutter den ergenanten werdigen hem und capittel to Konnigheslutter und all

oren nakomelinghen schullen und willen gheven jarlikes to ewigher tyd up sunte

Mertens dach ut des genanten blekes to Lutter redesten goderen, by namen ute

deme schote an jenigerleye vortogh. Hir mydde schullen de ergenanten hern ores

tegeden, de on boren mach van den vorscreveu hove, wen se bebuwet worden,

gelik also se hebben an andern husen in dem bleke to Lutter, unvorvallen wesen,

Alle desse vorgescreven stucke unde artikle to bestehende und bevestende, dat

se van beyden parten unvorbroken und unvorkortet ewichliken bliven, hebbe wi

Hinrik van goddes gnaden hertoghe vorgescreven unse grote ingesegel umme bede

willen beyder partige witliken henghen laten an dessen breft*, unde we borge-

mester unde ratmanne des blekes to Lutter bekennen vor uns unde unse nako-

melige vor alsweme, dat alsodan vordracht, also vorscreven steyt, is gescheen myt

unsem guden willen und willen dat stede, vast und unvorbroken holden. Des to

bekantnisse hebbe wy unses blekes ingesegel witliken henghet by unses gnedighen

heren ingesegel an dessem breff. Ha goddes bort dusent unde verhundert iar

dar neghest an deme ver unde vefftigesten iaer am daghe sunte Nycolai des hilgen

biscoppes.

Das Herzogssiegel erhalten, das stadtische fehlt.



Die Zeitreclinung der alten Aegypter im Verlialtnis

zii der der andern Volker.

Eine entwickluiigsgescliiclitliclie Studie.

You

Knrt Scthe.

II. Jahr und Sonnenlauf.

Vorgelegt in der Siteung vom 80. Januar 1920.

10. Die zeitbestimmmende Eolle der Sonne.

Das aegyptische Jahr, aa£ das unser Jahr zuriickgeht, wird,

weil es, einzeln far sich betrachtet, in Einklang mit dem natiir-

lichen Jahre steht, von den Alten wie auch heatigentags vielfach

als ein Sonnenjahr bezeichnet ^), In Wahrheit ist es bewufit ein

Siriusjahr gewesen, ein xvvubg sviavvdg {annus canicularis), wie es

im Altertam richtig genannt wird, und nur indirekt und unbewuBt
auch ein Sonnenjahr, weil das Siriusjahr im Altertum dem Sonnen-

jahr an Lange bis auf ein Geringes, in den altern Zeiten der Ge-
schichte, in denen der aeg. Kalender entstanden ist, sogar fast

voUig gleichkam. Auf die Rolle, die die Sonne beim natiirlichen

Jahre spielt, und ihren Einflnfi auf die Gestaltung der Jahres-

zeiten scheint man in Aegypten bei der Schaffung des Kalenders
aus den in Abschnitt 1 angedeuteten Griinden nicht gekommen zu
sein®). Nichts weist darauf hin. Dab als Jahresanfang ein Er-
eignis wie der Siriusaufgang (19. Juli jul.) gewahlt wurde, das

damals in der Nahe der Sommersonnenwende lag, ist nicht urn des

Sonnenstandes willen geschehen, wieLepsius glaubte, der in der

1) Hie anniis etiam iiXiaxdg a guihusdani dicUur et ah aliis OsoB iviavros

Censorin. de die natali c. 18, an anderer Stelle (c. 21) von ihm irrig auf die

ganze Sotliisperiode von 1460 Jahren bezogen. — Ygl. auch Died. I 50. Strab.

17, 816. Appian bell. civ. 2, 154. Makrob. Sat. I 14.

2) Ganz khnlicli bei den Indern nach Oldenberg, ZDMG. 48, 635.
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Beobachtung der Solstitien die eigentliche XJrsacbe der Xalender-

scbaffnng seben wollte^), sondern der Nilschwelle wegen.

.Die Sonne gilt dem Aegypter der alteren Zeiten durcbaus nur

als Bestimmerin des Tages, ganz im Einklang mit der allgemein

verbreiteten Vorstellung, daB das Tagesgestirn Abends im Westen
ins Grab sinke und allmorgentlich im. Osten als neue Sonne wieder-

geboren werde. Daher wird in der Hieroglyphenschrift in alterer

Zeit; bis in die Mitte des 3. Jabrtansends v. Cbr., mir der Tag
mit dem Bilde der Sonne bezeicLnet, wie der Monat mit dem Bilde

des Mondes. Weder das Wort fiir Jabr nocb die Namen der Jab-

reszeiten werden in alterer Zeit (im Alten Reicbe) mit dem Bilde

der Sonne als Deutzeicben verseben, wie das spater im Mittleren

Beicbe nnd in der Polgezeit iiblich ist, wo nicht nur die genannten

BegrifFe, sondern aucb die Worte fiir Zeit allgemein, wie schlieB-

licb aucb die Ausdrlicke fiir Monat, Stunde, Nacbt, Augenblick,

die doch scbon ibre eigenen Bildzeicben batten (Mend, Stern,

Himmel mit Stern, auftauebender Nilpferdkopf), mit dem Zeicben

der Sonne verseben werden^}. Die altesten Belege fiir diesen

erweiterten Gebraucb der Hieroglyphe G finden sich vereinzelt

seit den Zeiten der 6. Dynastie^); sie werden baufiger erst in den

insebriften der berakleopolitiscben Zeit (Dyn, 9— 10)*^) und der

tbebaniseben 11. Dynastie^).

In den Sonnenbymnen des Neuen Reicbes, insbesondere unter

Amenophis III. und IV., als der solare Monotbeismus durchdrang,

1) Eiu wirklickcr Zusanimenfall des Siriusaiifgangs und der Sommersonnen-

wende faiid erst \m 3200 v. Chr., also fast 1000 Jahre nach der Begriindung des

aeg. Kalenders statt.

2) So z. B. in der von Schiaparelli, Actes du 8*^® congrds internat. des

orientalistes a Stockholm 1889 verdflPentlichten Grabinschrift des Hofastronomcn

Koiiigs Amenophis^ L, die sich mit astronomischen und kalendarischen Dingen

beschS-ftigte, die Worte ssiv „Zeit“, tr „Zeit“, Ibd „]VIonat“, smio „Sommer“, pr,t

„Winter Auf diesen merkwurdigen, bisher kaum ®beachteten Text wies micli

vor Jahren Golenischeff freundlichst bin, indem er mir seine eigene, vielfach

von der Publikation abweichende Abschrift mitteilte.

3) nto „Zeit" Pyr. 883 (ebenda „Zeit‘* imd rnp.t „Jahr“ obne die Sonne),

sonst in diesen Texten stefs noch mit dem Stern gesebrieben. HAu%6r tritt das

Zeicben der Sonne in dieser Zeit scbon bei 'ft', lo „Zeit“ anf (Drk. I 64. Pyr. 412.

Biogr. insebrift des Nfpbw), was auf einen besondern Zusammenbang dieses von

„stehen“ abgeleiteten Wortes mit dem Tage deuten konnte, wie er fur das-

selbe Verbum ja aucb in der Benennung der 6, Tagesstunde bervorzu-

treten sebeint.

4) 7il}-lc jjdeine Zeit“ Siut lY 31.

5) rlc „Zeit“ Leps. Denkm. II 149 e, 10. imip.t „Stunde“ ib. 150a, 14.
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ist der EinfluB der Sonne anf den Gang der Jahreszeiten geradezu

zum Dogma geworden. Sie ^macbt die Jahreszeiten in den Mo-

naten, die Hitze, wenn sie will, die Kiihle, wenn sie wdll" und

wird der „[ ]
der Jahre, SchSpfer der Monate, Macher der

Tage, Bereclmer der Stunden, Herr der Zeit, nach dem man recb-

net“ genannt ’). SpSter heiBt es in einem Sonnenhymnns geradezn

:

„das Jahr wird nach dem Lichte, das du gemacht hast, bestimmt*

(Pap. Berl. 3049, 9, 8).

11. Die Monatsnamen.

Der "Wandel in der AnfPassnng von der zeitbestimmenden Rolle

der Sonne, der sich in diesen Erscheinungen ofiFenbart, lafit sich

nnn anch beim Jahre unter recbt eigenartigen TJmstanden nach-

weisen in der Benennnng, die der letzte Monat des aegyptischen

Jabres fuhrte: Mesore (Msoogri, altere Nebenform Me&oqC), d. i.

„Geburt der Sonne“.

Die 12 Monate des Kalenderjahres, die offiziell in den aegyp-
tischen Texten zu alien Zeiten bis ans Ende des Heidentums nnr
mit OrdnungszifFern als 1., 2., 8., 4. Monat einer der 3 Jahres-
zeiten bezeichnet werden, z.B. j,Monat 3 der Winterjahreszeit“,

haben in den griechiscben Texten ihre bestimmten Mamen, die nach
gewissen Gottheiten, Festen u. dergl. benannt sind:

1. Thoth. 5. Tybi. 9. Pachon.
2. Phaopbi. 6. Mecbir. 10. Payni.

3. Athyr. 7. Phamenoth. 11. Epiphi.

4. Choiak. 8. Pbarmntbi. 12. Mesore.

Diese griechiscben Namensformen, die sich durch groBe Alter-
tiiinlichkeit auszeicbnen, werden voraussicbtlich nocb in die Zeit
der altesten griechiscben Niederlassungen in Aegypten, also bis

ins 7. Jh. v. Cbr. ziiriickreicben^). Dieselben Namen liegen uns,
z. T, in jtingerer Vokalisation, aber mit alterem oder ricbtiger vol-
lerem Konsonantismus ancb in den koptiscben Monatsnamen vor.
Als solche sind sie lautlicb verunstaltet anch heute noch im Mnnde
der arabisob redenden Bevolkerung des Landes gebraucblich,

Auf den aegyptischen Denkmalern laBt sich eine entsprechende,
mit den Monaten des Jabres verkniipfte Namenreibe, die zuni
groBen Teil schon dieselben Elemente enthalt, in der aber einige

1) fireasted, De Ixynuiis in solcni sub rege Amenopbide lY. conceptis
(Berl. Diss. 1894), S. 67/8.

2) Icb hoffe diese Namen nocb einmal zum Gegenstande eiiier besobderen
Untersucbung macben zu kdnnen.

'
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Namen noch dutch altere, von ihnen erst spater ersetzte Vorganger
vertreten sind, bis in den Anfang des Nenen Reiches znruckver^

folgen. Das alteste Vorkommen enthalt der oben S. 314 mitgeteilte

Rorrespondenzkalender des Papyrus Ebers aus dem 9. Jahre Ame-
nophis’ I. (1640 v. Chr.). Dort erscheinen die Namen nicht, wie

man bisher meist annahm, als Monatsnamen, sondern als Namen
von Festenj sie bezeichnen die damals auf den 9. Tag der burger-

lichen Kalendermonate fallenden Monatsanfange des mit dem Sirius-

aufgange beginnenden festen Normaljahres. Als Bezeichnungen

bestimmter monatlicher Festtage, und zwar anscheinend des biir-

gerlichen Wandeljahres, kehren sie, wie Gardiner gezeigt hat,

auch einzeln in gewissen geschaftlichen Schriftstucken der 19/20.

Dynastie in Verbindung mit dem entsprechenden Kalenderdatum

wieder (Aeg. Ztschr. 43, 136 &.). Moglicherweise als richtige Mo-
natsbezeichnungen, und zwar schon in den jiingeren Formen, die

den griechischen Namen direkt zugrunde liegen, treten sie zuerst in

einer Reihe auf einem etwa gleichzeitigen Ostrakon des Britischen

Museums auf, wie Erman gesehen hat (Aeg, Ztschr. 39, 128ff.).

Die alteren Formen wieder liegen als Bezeichnungen fiir die Schutz-

gottheiten oder Personifikationen der einzelnen Monate in dem
astronomischen Deckenbild des Totentempels Ramses’ II. im west-

lichen Theben, des sog. Ramesseums, vor (Leps. Denkm. Ill 170/1),

sowie spater in dem der Ptolemaerzeit angehorenden Tempel von

Edfu‘).

Wahrend die Namen in’ den beiden letzteren Fallen (im Ra-

messeum und in Edfu) bereits denselben Monaten entsprechen, die

sie in den griechisch-koptischen Formen bezeichnen, haften sie in

den zuerst genannten Fallen, wo sie einzelne Tage bezeichnen (im

Kalender des Papyrus Ebers imd in den Gardiner’schen Schrift-

stucken) an dem 1. Tage des nachstfolgenden Monats. So fallt

dort das Fest der Hathor, nach dem spater der 3. Monat des Jahres

Athyr heifit, auf den 1. Tag des 4. Monats, das FestEoiahk, nach

dem der 4. Monat Choiak heifit, auf den 1. Tag des 6. Monats^),

das Fest der Gottin JRnn-wt , t (Termuthis), nach dem der 8. Monat

Pharmuthi heifit, auf den 1. Tag des 9. Monats usw. Diesem Be-

funde entsprechend fiel denn auch das Fest der „Geburt der Sonne®

(meswe^-Re'), nach dem spater der 12. Monat Mesore hiefi, auf den

1) Zusammenstellung des ganzen Materiales bei Ed. Meyer^ Isachtr. 16.

Ygl. Thes. 472/3.

2) Hierzii jetzt aiicli Gardiner, Tomb of Amenembet S. 97, ’vv'O die von

ihm vermutete Identitat der Feste Koialik und Nhb-lci . w aus Paberi pi. 4 be- •

wiesen wird.
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1. Tag des darauf folgendea 1. Monats, also auf den Neujahrstag

(die Epagomenen bleiben dabei wieder unberucksicbtigt)
,
und die

gewobnlicbe altberkommliche Bezeichnnug dieses Tages %op-rnpA

;;Eroffner des Jabres" (s. ob. S. 303) tritt. dann spater ibrerseits

gelegentlicb fllr den Namen Mesore als Bezeichnung des vorber-

gebenden 12. Monats ein (Thes. 447), sodaB bier die Namen Mesore

mid „Neujabr^^ tatsachlicb als vollig gleichbedeutend erscbeinen.

Wir haben bier also den nnzweifelhaft recbt merkwiirdigen

Tatbestand, dab die Eeste, die den Monaten den Namen gegeben

haben, selbst gar nicbt in diesen Monaten lagen. Man hat deshalb

an eine wirklicbe Verschiebung der Eeste oder ihrer Namen ge-

dacbt, nnd zwar bat man, in der Voraussetznng, dab die namen-
gebenden Eeste am Anfang der nach ihnen benannten Monate ge-

standen haben miiBten, eine Verschiebung um einen ganzen Monat
angenommen. Ed. Meyer bat dafilr aucb eine sinnreicbe, au£

den ersten Blick geradezu bestecbende Erklarung gegeben. Er will

diese Verschiebung auf die Prazession der Tag- und Nacbtgleichen

zuriickfuhren. Durch diese babe sich aucb die Sommersonnenwende,
auf die sich die Bezeichnung „Greburt der Sonne^^ augenscbeinlicb

bezieben miisse, yerscboben. TJrspriinglich bei Begriindung des

Kalenders auf den Neujahrstag gelegt 0^9. Juli), dem die Sonnen-
wende damals sehr nahe lag (25. Juli), sei das Eest seitdem auf
diesem Tage liegen geblieben, bis es scblieBlicb zu einer gegebenen
Zeit den veranderten tatsachlicben Verhaltnissen entsprechend um
einen Monat vorgescboben wurde, die gauze Reihe der andern Mo-
natsfeste, soweit sie alt waren, nach sich ziehend.

Diese auf den Namen Mesore als die mutmaBliche Bezeichnung
eines Sonnenstandes zugeschnittene Erklarung pafit aber zu den
librigen Eestbezeichnungen nicbt recbt. Denn fiir diese ware nach
allem, was wir liber aegyptische Eeste wissen und was pben ge-

rade wieder fiir eine Reihe von Fallen evident festgestellt werden
konnte, keine solche Verschiebung imKalender zu.erwarten. Und
tatsachlicb lafit sich denn aucb fiir mebrere der oben genannten
Monatsfeste zeigen, daB sie aucb noch in der spatesten Zeit ihren
alten Platz auf dem 1. Tage des Monats, der dem nach ihnen be-
nannten Monat folgte, behalten haben, wie sie ibn zur Zeit Ame-
nopbis’ L und in der 19/20. Dynastie in den Gar dine Eschen
Schriftstiicken einnabmen. Dafi das Neujahrsfest (wp-rnp.t)^ das
in ptolemaiscber Zeit einerseits nicbt selten selbst die Bezeichnung
der „Geburt der Sonne“ {nts r* oder ms ?te) als Beiwort erbalt
(Thes. 105), andererseits, wie scbon erwahnt, aucb diesen Ausdruck
in der Bezeichnung des 12. Monats vertritt, allezeit auf dem 1*
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Tage des 1. Monats, der spater den Namen Thoth fiilirte, K«^en
geblieben ist und nicht auf den

,
1. Tag des vorhergebenden Mo-

,nats, der spater den Namen Mesore erhalten hat, geriictt ist, ist

ja klar> la dem Tempelkaleq^er von Edfu, der der PtolemSerzeit

angehort, ist denn aach die „Gebart der Sonne“ (in der Variante

ins Itn) geradezu auf diesen Kalendertag (1. Thoth) gesetzt, anf

dem sie im Neuen Reich schon lag ‘). Ebenso lag das Fest der

Grottin Rnn-wt.t (Termuthis), das als Erntefest gefeiert wnrde,

nach wie vor auf dem 1. Tage des 9. Monats (Pachon), s. oben

S. 311. Die Prozession der Gottin flathor, der in ptolemaisoher

Zeit der ganze nach ihr benannte 8. Monat (Athyr) als Fest dient,

begann damals am 29. dieses Monats, um am 1. Tage des 4. Mo-

nats (Choiak) zu enden (Thes. 369, 8). Das Koiahk-Fest, nach dem
dieser letztere Monat hiefi, lag in dieser Zeit anf dem 27. Tage

desselben (Thes. 386 G, Esneh), das urapriinglich mit ihm idemtisdie

A^d-Aj.w-Fest aber auf dem 29. und 30. Tage (Thes. ^9, 9, Edfu),

also nur wenige Tage friiher als im Neuen Reich, wo beide auf

dem 1. Tage des 5. Monats lagen. Das Fest der „Trunkenheit“

(2^w’), das im Pap, Ebers den 1. Tag des 2. Monats bezeichnet,

im Ramesseum und in Edfu aber dem 1. Monat (Thoth) entspricht,

wurde auch in ptolemaisoher Zeit vom 20, Tage dieses letzteren

Monats bis zum 4. Tage des 2. Monats gefeiert, nmfafite also nach

wie vor jenes Datum, auf dem es am Anfang des Neuen Eeidies

verzeichnet war (Thes. 393).

Eine gewisse nennenswertere Verschiebung scheint anderer-

seits bei dem Feste Schef-bote, das im Papyrus Ebers den 1. Tag

des 6. Monats bezeichnete und spater den Namen des 5. Monats

(kopt. Tobe, griech. Tybi) bRdet, zwischen dem Neuen Rehdte und

der Ptolemaerzeit wirklich stattgefunden zu haben, da ^ itt der

letzteren Zeit auf dem 20. Tage dieses 5. Monats steht (Thes. 307).

Ebenso bei dem Feste des „groJ3en Brandes*^, das im Pap. Ebers

den 1. Tag des 7. Monats bezeichnet (also die Mitte des Jahres),

im Ramesseum wie in Edfu aber als Kennzeichen des 6. Monats

auftritt; es wird in ptolemaischer Zeit auf den 9. Tag dieses

letzteren Monats angesetzt (Thes. 369,11)*). Ebenso sddie&lich

1) Thes. 368,5 = Aeg. Ztschr. 19, 111, wo zu lesen ist: ,M:oiut Thoth

Tag 1, Fest des Ilarsomtus, des Herrn von Dendera, an seinem schonen Feste der

fteburt der Sonne“. Ratselhaft ist, daB diese Notiz am Ende des betr. Monats

Thoth steht.

2) Im Kalender der guten und boseu Tage (Pap. Sallier IV) kommt der

Ausdrnck rlli tvr „grofier Brand" auch an andern Tagen des Jahres vor, wo of-

fenbar nicht von einem Feste die Rede sein soil, so z. B. am 1. Tybi; vgl. dazu

Kgl. Oes. d, Wiss. Nachrictiten. Phi!.-hist. Klasse. 1920. Heft 1 . 3
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vielleiclit auch bei dem Feste des Gottes Chons, das iin Pap. Ebers
den 1. Tag des 10. Mounts bezeichnet, im Ramessenm und in Edfu
aber dem 9, Monat entspricht, der spater auch danach Pachons
(griech. Pachon) heifit. In dem 2. T^pelkalender von Edfu wird
namKch eine Prozessionsausfiihrung

„ dieses herrlichen Gottes, des

Chons von Edfu“ fiir den 19. Tag des letzteren 9, Monats (Pachon)

verzeichnet (Thes. 373, 12), doch ist es fraglich, ob damit wirHich
das Hauptfest des thebanischen Gottes Chons, das Fest, nach dem
der Monat den Namen trug, gemeint ist.

Wie in diesen Fallen das namengebende Fest keineswegs am
Anfang des nach ihm benannten Monats gestanden hat, sondern

am 20., 9. und 19. Tage ^), so auch in den Fallen, wo die alteren

Monatsfestnamen spater durch andere ersetzt worden sind, die

Namen, die zuerst auf dem von Erman behandelten Londoner
Ostrakon der Ramessidenzeit anftreten und aus denen ihrerseits

dann die griechisch-koptischen Monatsnamen hervorgegangen sind.

Das Fest Mechir, das die altere Bezeichnung des 6. Monats „groi3er

Brand“ verdrangt hat, wird spater an dem 21. Tage des nach
ihm benannten 6. Monats gefeiert (Thes. 369, 11). Das Fest des

Gottes Thoth, nach dem spater der 1. Monat heiBt, und das dabei

die altere Bezeichnung T}pw „Trunkenheit“ verdrangt hat, liegt

in ptolemaischer Zeit noch ebenso auf dem 19. Tage dieses Monats,

wie schon in den altesten Zeiten, im Alten und im Neuen Reiche ^).

Das Fest von Luksor, nach dem spater der 2. Monat Paope (griech.

Phaophi) d. i. „der (oder das soil. Fest) von Luksor “ heiBt, ist im
Neuen Reich schon ebenso wie spater vom 19. Tage dieses Monats

bis zum 12. Tage des folgenden Monats (Athyr) gefeiert worden ^),

an welchem Tage inKarnak dieRiickkehr des Gottes von seiner Reise

nach Luksor, „das Wiedereintretenlassen des Gottes “ stattfand^).

am 3. Tyl)i: „Brand des Horus in Gegenwart des wo „Horus“ vermutlich

aus dem Worte wr „grofi“ verderbt ist.

1) Ebenso lagen auch die Feste, nach denen die attiscben Monate benannt

waren, fast samtlicb inmitten der betr. Monate (eines sogar auf dem 24, Tage).

Desgleichen bei den Persern.

2) Thes. 380
;

vgl. ib. 236 ff, 364, wo das Fest immer unmittelbar nach dem
Tn^-Feste genannt ist, das selbst auf den 18. Tag desselben Monats fiel,

3) Brugsch, Thes. 315 ff. (groBtenteils unhaltbare Kombinationen). 363/4.

Aeg, Ztschr. 44, 81. 35. — In den von Brugsch a. a, 0. 315/6 zitierten Stellen

mud eine Yerschreibung oder Verlesung des Namens der ^Uberschwem-

mungszeit“ sein.

4) Dies ist nebenbei bemerkt die allgemeine Bezeichnung far eine Eult-

liandlung, die das Prozessionsfest ahschlieCt, kein spezieller Festname, der ohne
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Man sieht aus alledem, da6 von einer allgemeinen Verscliie-

bung der Monatsfeste and non gar nm einen vollen Monat, wie
sie Ed. Meyer annahm, nioht wobl die Rede sein kann, Sie

scheitert vor allem gerade in dem Palle des Monats MesorS, aus

dem Meyer die Begriindung dafiir schopfen woUte und der der

Ausgangspunkt unserer gegenwarfcigen Untersuckung gewesen isfc.

Bei der Annabme einer gleichmaBigen Verscbiebung aller Feste

um einen Monat blieb aber aucb ein "Widerspruch ungelost, nSm-
lich der, dafi die Namen als Monatszeicben ihrer spateren Ver-

wendung als Monatsnamen konform, also anscheinend versckoben

schon zu einer Zeit auffcreten (im Ramesseum), in der sie zugleicb

— z. T. sogar noch etwas spater — anderwarts als Festtage noch

auf ibrem alten Platze, also unyerscboben vorkommen (in den

Grardiner’ scben Scbriftstucken). Dieses scheinbare Nebeneinander

der alten und der neuen Ordnung, wie es Ed. Meyer nannte,

blieb vollig unerklarlicb. Diese Schwierigkeit fSllt nun sofort

weg, sobald wir von der Annabme der Verscbiebung (mit den paar

Ausnabmen, die oben nambaft gemacbt warden) ganz abseben und

den Tatbestand hinnebmen, wie er ist: Die Monate sind, wenig-

stens in der alteren Scbicbt der Namen, niobt nacb dem Feste,

mit dem sie selbst begannen, sondem nacb dem, durcb das sie be-

scblossen warden, benannt worden. Die Namen bezeichnen sie also

als den Monat, der zu dem betr. Feste fiibrt, als seine Vorberei-

tung, die mit dem eigentlioben Festtage ibre Kronung findet^).

Mit diesem Tatbestand konnte man die Art, wie die Monats-

tage in der Verbindung mit diesen Namen ausgedruckt werden,

in Znsammenbang bringen. Zur Datierung werden die Monats-

namen statt der alten Monatsbezeicbnungen mit Ordnungszahlen

in den aegyptiscben Texten erst in der PtolemSerzeit verwendet

und aucb da nur selten. "Wo sie sicb aber so finden, pflegt dabei

das Tagesdatrun nicbt nacb alter Weise durcb das Wort ssw „Tag“

mit Ordnnngsziffer ausgedriickt zu werden®), sondern durcb Brueh-

Weiteres auf das Luksorfest bezogen und zu chronologischeu Soblussen beputzt

werden darf, wie das von Brugsch und Breasted (Aeg, Ztschr. 87, 124) ge-

schehen ist.

1) Man kSiinte damit die Benennung der auf den Vollmoadstag, die Idus,

folgenden Monatstage im romischen Kalender vergleichen, die ja gleicbfalls nicht

den Namen des laufenden MonatS, sondern den des folgenden tragen ; a. d. XVII

Kal. Apr. = 16. Marz.

2) Ausnabmen viellcicht die Angaben „Fest von Luksor (Ope) Tag 6“ und

„Tag 18“ in der Inscbrift Thes. 282/3, falls es sicb dort wirklicb um die Dates

5. und 18. Paophi bandelt, wie Brugscb annabm, und nicbt um den 6. imd

3 *
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teile, die den Tag als Teil des Festes, das dem laufenden Monat

den Namen gegeben hat, hezeichnen. Man sagt also „das SOstel

des Schef-t6be“ fiir den 1. Tybi, der nach alter Weise „Monat 1

der Winterjahreszeit Tag 1“ genannt sein wurde (Thes. 265, 40,

266). Dementsprechend
:

jdas 30stel des Koiabk-Festes“ fiir .den

1. Choiak (Thes. 274), „das IB.tel des Festes von Lnksor (Ope)‘‘

fur den 2. Paophi (Thes. 289), „das 10 tel und das 30 tel des

groBen Brandes" fiir den 4. Mechir (Thes. 601), „das 5 tel und das

30stel des Festes" fiir den 7. Epiphi (Thes. 254. 266),

„die HSlfte und das 10 tel des Neujahrsfestes" fur den 18. Tag

des 12. Kalendermonats Mesore (Thes. 266 — 447), Und etwas ab-

weichend auch „Schef-tobe, die HSlffce und das lOtel und das BOstel

des Monats“ fiir den 19. Tybi (Thes. 500), »das Koiahk-Fest, ®/s

und Vio Monats" fiir den 24. Choiak (Thes. 326),

,,
Monat 3 der Sommerjahreszeit, das 3 tel und das 16 tel des Festes

der Ipj'^ fiir den 12. Epiphi (Thes. 286), „a,m Feste Koiahk, der

Halfte und dem 3 tel und dem 16 tel des 4. Monats der Uberschwem-

mungsjahreszeit" d. i. am 27. Choiak (Thes. 386).

Hier ist also der mit dem betr. Tage zum Abschlufi kommende

Teil des Monats als Bruchteil des Festes, nach dem der Monat

den Namen triigt, gedaoht, dieses Fest selbst also als das Ganze,

das erst mit der Vollendung seines letzten DreiBigstels, des Ultirao-

tages, voll wird.

tibrigens ist diese eigenartige Bezeichnung der Monatstage da,

wo sie uns zuerst inschriftlich entgegentritt, bereits nicht mehr

auf diesen ihren eigentlichen Anwendnngskreis beschrankt. Sie

tritt in den Tempelinschriften der griechisch-romischen Zeit nicht

selten gelegentlich auch schon bei den alten Monatsbezeichnungen

statt der normalen Tagesbezeichnung (ssw 18 ^Tag 18") auf. So
findet sich fiir das oben zitierte Datum des 18. MesorS auch „die

Halfte und das lOtel des 4. Monats der Sommerjahreszeit" anstelle

des korrekten alten „Monat 4 der Sommerjahreszeit Tag 18“ (Thes.

447, vgl. ib. 287) und ahnlich „Monat 3 der Sommerjahreszeit, V.'>

und Vso des Monats" (Thes. 271; ahnlich 285), Das erklart sich

wohl einfach daraus, daiJ diese alten Monatsbezeichnungen tatsach-

lieh nur noch als historische Hudimente in der Schrift existierten

und in der Praxis langst schon durch die modemen Monatsnamen
ersetzt waren, dafi also das genannte Datum „Monat 4 der Sommer-
jahreszeit Tag 18“ schon „Mesor6 Tag 18“ gelesen wurde, wie es

18. Tag des Festes selbst, das nach Thes. 364 am 19. Paophi anfing und 23 Tage

dauerte, ungerec.hnet die Nachfeier (s. oben).
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im Koptischen lautet und wie es auch griechisch durdb. MB<soQii

^xTomiSsxdr];} wiedergegeben vrird.

12. Die Grebnrt der Sonne.

Ptir die IVage nacb der innern Bedeutung des Namens MesorS,

der aufierlicb „Greburt der Sonne “ bedeutet, ist es schlieBlicb be-

langlos, ob und wieweit eine Yerscbiebang der Monatsnamen statfc-

gefunden hat. Wir haben uns bier nor an den alteren Zustand zu

halten, der diese Bezeichnung „Geburt der Sonne" auf dem 1. Tage
des 1. Kalendermonats, dem Neujahrstage, liegend zeigt, der im
festen Jahre dem Sirrasaufgang und somit dem 19. Juli jul. ent-

sprach. Die Annahme, dafi damit urspriinglich die Sommersonnen-
wende bezeichnet gewesen sei, scheint unter diesen Umstanden zu-

nachst iiberzeugend. Und augenscheinlich ist es auf alle Falle,

da6 uns darin die erste und einzige sichere Spur einer Beziehung
des aegyptischen Jahres zur Sonne aus aegyptischen Quellen ent--

gegentritt. Wie alt ist nun aber der Name und wie alt die Bolle,

die er hier zu spielen scheint? Bezeichnete er wirklich die Som-
mersonnenwende yon Haus aus?

Es ist oben schon darauf hingewiesen worden, daB der Aegypter
der alteren Zeit den Tageslauf der Sonne mit einem Menschenleben

vergleicht (S. 29). Die Sonne wird am Morgen als Knablein ge-

boren, wachst bis zum Mittag zum Manne heran, altert dann and

sinkt Abends als Grreis ins Grab ^). Mit einer solchen Auffassang

vertragt es sich eigentlich nicht, denselben Vergleich auch auf

den Jahreslauf der Sonne anzuwenden, wie das in der Bezeichnung

„Geburt der Sonne" fiir den Neujahrstag der Fall zu sein scheint.

Es findet sich denn auch sonst nirgends im aegyptischen SdriB;-

tum der alteren Zeiten eine Spur eines solchen Yergleiches. Das

aber ist Har: fande sie sich, so konnte dieser Vergleich natur-

gemaB nur in dem Sinne durchgefiihrt sein, daB die „Geburt der

Sonne" die Wintersonnenwende bedeutete, nicht aber die Som-

mersonnenwende
;
denn diese konnte dock nur die Mittagshohe im

Leben der Sonne darstellen, von der sie alsbald absteigt, um im

Herbst zu altem und am kiirzesten Tage des Jahres za sharbcm.

Diesem Gedankengang entspricht denn auch durehaus, was wir

aus griechischen und romischen Quellen ftber die Vorstellungen

und GebrSuche der spateren Aegj^pter hinsichtlich dieser Dinge

horen. So sagt Makrobius (Sat. I 18), daB die Aegypter die

Sonne am kurzesten Tage des Jahres als neugeborenen Khaben,

1) Vgl. die bildliclien Darstelluagen aus sp&ter Zeit Thes. 57.
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znv Zeit der FriiWingstagundnachtgleiche als Jiingling, zur Zeit

der Sommerwende als bartigen Mann in der Vollkraft des Lebens,

danach als alternden Greis darstellten, Ebenso laBt Plntarcli

(Is. et Osir. 66) den jungen Sonnengott Harpokrates, d. i. „Horus

das Kind*, an der Wintersonnenwende geboren werden^).

In dem von Boll herausgegebenen Kalender des Astrologen

Antiochos (nm 200 n. Chr.) ist fiir den 26. Dezember ysydd-ktov

UXCov, (pS>g angemerkt, 3 Tage nack der Wintersoimenwende,

die selbst dort auf den 22. Dez. gesetzt ist®). Aus diesem Ge-

bnrtstag der Sonne, den man nach dem Zeugnis des Kosmas mit

dem Rufe ^ TtagO'ivog rdrozev, ci5|£i (pmg gefeiert baben soil, ist

spater bei den rbmiseken Christen der Geburtstag Christi, das

Weihnachtsfest, hervorgegangen. Daneben ist in hellenistischer Zeit

auch der 6./6. Januar (11. Tybi alexandr.), der Tag, auf den die

Kircbe in alterer Zeit dieses Fest legte, zu Alexandria als Geburt

der E-wigkeit {Jl6v) gefeiert worden, die ebenfalls von einer Jung-

frau, der K6qi!], zur Welt gebracht sein sollte®). Da6 auch dieses

Fest mit der Wintersonnenwende zusammenhing
,
wind man nicht

bezTveifeln. Es wird entweder aus einer Zeit stammen, wo die

Sonnenwende noch auf diesem Termine lag (um 2000 v. Chr.), oder

eine Yariante darstellen, die auf der Vorstellung beruhte, da6 die

Geburt der neuen Zeit nicht am kiirzesten Tage selbst, sondern

erst, wenn die Tage wieder deutlich zunehmen, zu feiern sei.

Wenn nun im Widerspruch zu diesem natiirlichen Befunde das

Fest der „Gebart der Sonne “, das dem Monat Mesorg den Namen
gegeben bat, im aegyptischen Kalender der spateren Zeiten vom
Neuen Reich an gerade ah der entgegengesetzten Stelle des Jabres

gestanden hat, da, wo von Rechts wegen die Sommersonnenwende
^ren Platz hatte, so mufi bier notwendig eine Yerschiebung oder

Ubertragung stattgefunden haben, durch die, was einst als Bezeich-

nung der Wintersonnenwende das Neujahr eines unserm Jahre

entsprechenden Jabres gewesen war, auf das normal in den Sommer
fallende Neujahr des Siriusjahres (19. Juli jul.) iibertragen wurde.

Dieser Schlufi erfahrt seine Bestatigung durch einige andere

Namen der alteren Monatsnamenreihe, die gleichfalls eine solche

1) Der Geburtstag des „Horus, Sohnes der Isis“ wurde zu anderer Zeit

gefeiert, im 8. Monat des Jabres (Pharmuthi), Tbes. 870, 14 = 404. Aeg. Ztschr.

11, 110; genaner am 28. Tage dieses Monats, Tbes. 609, 72.

2) Boll, Griech. Kalender I S. 40 (Sitz.-Ber. Heidelb. Akad. 1910).

3) Holl, Der Ursprung des Epiphanienfestes
,

Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1917,

426 ff. — Die jahrliche {tp mjp.t) Geburt des Sonnengottes durch die Himmels-

gottin, im Bilde dargestellt im Tempel von Hermonthis, Leps. Denkm. IV 60.
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VerscMebang zu fordern scheinen. Da finden wir als Namen des
6. und des 7. Monats, die spSter Mechir tmd Phamenoth heiBen,
die^ vermutlich aus dem gleickuamigen uralten, schon im Alien
Reich vorkommenden Feste hervorgegangenen beiden Feste des
^Brandes“ (roJceK), die auch als „groBer Brand“ und „kleiner Brand“
unterschieden werden i). Diese Namen, die augenscheinlich die Zeit
der groBten Sommerhitze bezeichnen^), passen schlechterdings nicht
zu dem im Juli beginnenden Siriusjahre, in welchem sie der Zeit
vom 16. Dezember bis 13. Februar entsprechen, also gerade der
kaltesten Zeit des Jahres. Sie werden aber begreiflich, wenn sie

gleich der „Geburt der Sonne" urspriinglich einem mit der Winter-
sonnenwende beginnenden Jahre angehorten. In diesem wiirden
sie die beiden um die Sommersonnenwende liegenden Monate be-
zeichnet haben, indem das Fest des groBen Brandea, das im Ka-
lender des Papyrus Ebers den 1. Tag des 7. Monats bezeichnet,
der Sommersonnenwende selbst ei^tsprochen hatte®).

Es ist recht bezeichnend, dafi es gerade diese klimatischen
Monatsnamen gewesen sind, die spater Andem Namen Platz ge-
macht haben. Offenbar empfand man die Widersiimigkeit dieser

Benennungen, die aus ganz andern Verhaltnissen stammten.
Dbrigens werden nicht aUe Namen, die in der hlteren Monats-

namenreihe neben der Geburt der Sonne und dem groBen und
kleinen Brande stehen, aus dem alten Wintersonnwendjahre iiber-

nommen sein. Einige wie die landwtschaftlichen Namen Schef-

bote („Schwellen des Speltes") und Pharmuthi (Emtefest) werden
von vomherein dem im Sommer beginnenden Sirius- und Bauern-
jahre angehort haben. Andere wie Pachons und die erst in der

19. Dyn. (statt der alteren Namen Mn-'^t und Chentechiiai) auf-

tretenden Paophi und Payni werden erst aufgekommen sein, nach-
dem die „Geburt der Sonne" und der „Brand“ an ihre spatere

Stelle geraten waren.

1) So bereits in der 12. Dynastic in der Grabinschrift des Ganfiirsten Chnem-
botp zu Benibassan Thes. 231/2.

2) Fte' diese atmosph&rische Bedentung von rofeeft ^verbrennen* gleiek dem

griech. vgL die kopt. Stellen : epe-iuTCuoy poKg gi-Tcit-'niRa.'pju.*. ,die

Berge waren verbrannt durch die Hitze“ Zoega 41; 'ren-goptg

OTfy>.e niujouet Teii-poKg an ,im Winter sind wir nicht erstarrt und im
Sommer sind wir nicbt verbrannt" ib. 124.

3) Damit ist naturlich noeh nicht gesagt, dab auch das Fest des Brandes

im Alten Reich schon die Sommersonnenwende selbst bezeichnet halie oder be-

wuBt auf dieses Ereignis beschrankt gewesen sei. Die spatere Teilung in 2 Feste,

die um einen Monat auseinanderliegen, spricht nicbt gerade da^r.
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13. Der unifizierte thebanische Kalender.

In der jiingern Form des aegyptiscben Kalenders, der die ur-

sprungliche Bezeichnung der Wintersonnenwende auf den Neu-

jabrstag im Sommer (19. Jnli) und die urspriingliche Bezeichnung

der um die Sommersonnenwende liegenden Mitte des Jahres auf

die Wintermonate iibertragen zeigt, haben wir es somit offenbar

mit einer Vermiscbung zweier verscbiedener Jabresformen zu tun,

eines Soimenjabres mit der Winterwende als Ausgangspunkt und

des alien Siriusjahres mit dem Siriusaufgang am 19. JuH als Aus-

gangspunkt; genauer genommen einer Aufpfropfung von Elementen

eines Wintersonnwendjahres auf das alte biirgerlicbe Siriusjabr.

Es fragt sicb nun, wann kann diese Verbindung eingetreten sein?

Das Wabrscbeinliebste und Erklarlicbste ware es obne Zweifel,

wenn die tTnifizierung zu einem Zeitpunkte stattgefunden batte,

wo das bewegliche Siriusjahr sicb so weit gegen das feste (natiir-

licbe) Jabr verscboben batte, dafi sein Neujabrstag, der 1. Tag
des 1. Monats der „tjberscbwemmungsjabreszeit“ (spater 1. Tbotb

genannt), tatsacblicb mit dem Neujabr des Wintersonnwendjabres,

der „Greburt der Sonne“ zusammenfiel. Die Verkoppelung beider

Jabresformen batte dann zur Folge gebabt, dad dieses letztere

Fest ebenso wie die andern in das Siriusjabr iibergegangenen Mo-
natsfeste des Wintersonnwendjabres, „der groBe“ und „der kleine

Brand", an denjenigen Tagen des beweglicben Jabres baften blieben,

auf denen sie in jenem Zeitpunkte gerade gelegen batten, und nun
bei der Weiterverscbiebung des Wandeljabres mit ibnen durcb

die Jabreszeiten bindurcb wanderten.

In diesem Falle waren die Monatsfeste des Wintersonnwend-

jabres also zunacbst zu Festen des Sirius-Wandeljabres geworden,

aus welcben die spateren Benennungen der Monate dieses Jabres

Tbotb, Paopbi, Atbyr usw. bervorgegangen sind; so scbeinen sie

uns in den G-ardiner’scben Urkunden entgegenzutreten. Erst

in zweiter Linie waren sie von da aus dann aucb auf das feste,

normals, jabraus jabrein mit dem Siriusaufgange am 19. Juli be-

giimende Siriusjabr iibertragen worden, in dem wir sie bei ibrem

zufallig ersten urkundlicben Auftreten im Kalender des Papyrus

Ebers (1540 v. Cbr.)
,
ebenso wie spater in dem Deckenbild des

Bamesseums (13. Jh. v. Cbr.) antreffen, wo der Siriusaufgang auf

den Anfang des Kalenderjabres (Monat Tbotb) gesetzt erscbeint.

Der Zeitpunkt, an dem das Neujabr (1. Tbotb) des Wandel-

jabres auf den Tag der Wintersonnenwende, der Tag des grofien
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Brandes, der 6 Monate spater lag^), also ungefahr aof die

Sommersonnenwende fiel, laBt sich non leicM berechnen. Er mu6 um
die Mitte einer sogen. Sothdsperiode (s. ob. Absohn. 7) geLegen baben,

der etwa IdSOjahrigen Periode, iflnerbalb derer sich das ’Wandel-

jahr mit dem naturlichen Jahr ausglich, und deren Endpxinkte die

Ausgleichs- oder KflroKKTKOtteOtg-Jahre 4236, 2776 und 1318 v. Chr.

bildeten. Um die Mitte der von den beiden zuletzt genannten Jabren

gebildeten Periode, die nach Lage der Binge allein fur uns hier in

Betracht kommen kann, also im 21, Jh. v. Chr. lag die Winter-

soimenwende etwa auf dem 6. Jan. juL®). Auf denselben Tag fiel

das Nenjahr des aegyptischen Wandeljahres in den Jahren 2001/1998,

nachdem e.s sich seit 2776 in 775 Jahren um 194 Tage gegen sein

Normaldatum, den 19. Juli jul, (fiber den 18. Juli) zurfickverschoben

hatte. Geht man dahingegen von der Gleichsetzung des 180 Tage

spater liegenden „gro6en Brandes" mit der Sommersonnenwende

aus, die damals auf dem 7. Juli lag, so Wurde man ffir die „Ge-

burt der Sonne" etwa auf den 8. Jan. kommen, also etwa 2 Tage nach

der Wintersonnenwende. Das ware ein Befund, der dem im Ka-

lender des Antiochos (s. ob. S. 38) entsprechen wfirde: die Geburt

der neuen Sonne nicht am kurzesten Tage des Jahres selbst, dem
Todestage der alten Sonne, sondem erst etwas danach, wenn das

„Wiederwachsen des Lichtes" bemerkbar wird, also ahnlich wie

es auch beim Neumond vielerorts gehalten wurde.

Das Datum, auf das wir so kommen, faUt nun aber mit einem

bedeutenden geschichtlichen Ereignis so vfillig zusammen, daB darin

unmoglich ein Zufall gesehen werden kann. Es ist der Anfang der

12. Dynastie, die Wiederaufrichtung des vor Jahrhunderten zu-

sammengebrochenen Alten Reiches von Memphis in dem neuea

sogen, Mittleren Reich durch den groficn thebanischen KSnig Ame-

nemmes I., dessen Begiim durch das Sirinsdatum von Kahun auf

1996/3 V. Chr, (nach B orchard!

s

Berechnung) bestimmt ist. Rein

Zweifel : wir haben in diesem Ereignis, das sich an Bedeutung mit

der That des Menes wohl messen darf, die Epoche des neuea. um-

fizierten Kalenders zu erblicken, in welchem dem alten Sirius-

1) Im Kalender des Papyrns Ebers liegt er ta,ts&cJdielt 18S spfttw,

weil die bei der Festsetzung der Monatsaaftoge b^risrtea Epa-

gomenen dazwischen lagen. Zu audereu Zeiten muSte das aaders sem, iusbeson-

dere dann, wenu der 1. Thotb des Wandeljahres mit dem Neiyahr des Winter-

sonnwendjahres zosammentreffen sollte.

2) Nach Ginzel 1201 lag das Sommersolstiz damals etwa auf dem 7. Juli. —
Die Tabelle bei Brugsch, Thcs. 525, gibt 10. Juli und 6. Januar, was nicht zu-

sammenstimmt.
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wandeljahr des Menes Elemente aus einem Wintersonnwendjalire

eingefiigt sind, das in der Zeit der nationalen Zersplitterung an

irgend einer Stelle des Landes, etwa in Theben selbst, entstanden

sein mochte ^). Die Entstehnng dieses Sonnenjahres wiirde also -wohl

zn bemerken eben in dieselbe Zeit fallen, in der anch die ersten

Anzeichen fiir die zeitbestimmende Rolle der Sonne in der aegyp-

tiscken Sckrift hervortraten (s. ob, S. 29).

Wie wir den alten, walirscheinlich von Menes begriindeten

Kalender als memphitisch bezeichnen konnten, konnen wir den

neuen unifizierten Kalender geradezu als tbebaniscli bezeichnen.

Er tritt uns zuersf anf dem Boden von Theben entgegen und ist

recht eigeutlich der Kalender des Neuen Reiches gewesen, das man
als das Reich von Theben bezeichnen darf und das als Fortsetzung

des von Amenemmes gegriindeten Reiches anzusehen ist. Auch
dieses war ein Reich von Theben, wenngleich Amenemmes von
Theben, dem Beispiel des Menes von This folgend, seine Residenz

an die Grrenze der wiedervereinigten beiden Lander, in die ad hoc

gegriindete neue Hauptstadt bei DtLschur mit dem bezeichnenden

Namen „Amenemmes nimmt die beiden Lander in Besitz“ verlegt

hat und auch seine Nachfolger dort Hof gehalten zu haben scheinen.

In der Tat tragen auch die neuen Monatsnamen bezw. die

ihnen zu Grrunde liegenden Festnamen z. T. ausgesprochen theba-

nischen Charakter®); von den alteren Namen, die uns im Papyrus
Ebers und im Ramesseum entgegentreten, freilich nur der Name
des Pachons und vielleicht der alte Name des Paophi wenn
anders er das alte Epitheton des Amun Mn-lfi.t „bleibend in den
Dingen" enthalt. Von den jungeren populSren Namen, die im
Laufe der Zeit an die Stelle der alteren getreten sind, aber vollig

deutlich die Namen Paophi „der von Luksor*, Phanaenoth „der des

Amenhotp“, Payni „der des Wiistenthals (von Bab el Moluk)“, so-

wie der bisher als Vorganger des Tybi angesehene, wohl aber eher

als Doppelganger desselben anzusehende populare Monatsname P-
chen-mut „die Fahrt der Muth“‘).

1) Wenn Hekataios von Abdera (bei Strab. 17,816. Diod. 150) gerade den
Tbebanern die Zeitrecbnung nach der Sonne zuscbreibt, so hat das kaum etwas

zu besagen. Gemeint ist damit tats&chlich das aegyptisclie Siriusjahr (s. ob. S. 28),

und die Kolle, die bier den Tbebanern zugeschrieben wird, entspricht nur der

allgemeinea Tendenz der Quelle des Hekataios, Theben ein hoheres Alter als

Memphis zu geben.

2) Her Papyrus Ebers, die Aktenstiicke der 19./20. Dyn. und das Decken-
bild des Ramesseums sind sbmtlicb tbebanischer Herknnfb

3) Bereits von Lepsius 218 bemerkt.

4) Erman, Aeg. Ztschr. 39, 129. — Der spatere Name Tybi (kept. T5be)



Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhaitnis zxx der der andern V5lker» 43

14. Die Zweiteilung des Jahres nnd des
Himmelskreises.

Als Anzeichen dafiir, da6 im Mittleren Beioh in der Tat moh
das Jahr selbst mit dem Sonnenlauf in Beziehnng gesetzt worden
ist, kann vielleicht aber auch die eigentiimlicbe Einteilung der

Dekanaufgangstafeln in den ans dem Anfange dieser Periode

stammenden Sargen von Sint angeseben werden. Diese Tafeln, die

mit dem Kalenderneujabr (1. Tboth der spateren Bezeicbnung) be-

ginnen, machen namlicb Mnter dem 6. Monat (nach der 18. De-

kade) einen Einscbnitt ^), den sie mit einer astronomiscben Dar-

stelltmg (GrroBer Bar, Sirins und Orion) ausfdllen, wie sie anch

hinter der 6. Nacbtsttinde ein Inschriftband einfligen, dort offen-

bar um die Mitternacbt anzudeuten. Es liegt nabe aucb bei dem
Einscbnitt hinter dem 6. Monat einen ahnlichen Zweck anzunehmen,

also die Teilnng des Jahres in 2 Halbjahre oder Semester. Diese

Annahme erscheint umso begrundeter, als das teilende Bild sich

(wie iibrigens auch das Inschriftband bei der Teilnng der Nacht)

keineswegs in der Mitte der ganzen Elache befindet^), also nicht

etwa blofi dekorativen Zwecken gedient haben wird, wie man nach

den nnvollstandigen Exemplaren der Tafeln denken konnte.

Eine solcbe Zweiteilung des Jahres
, die die zweite der drei

Kalenderjahreszeiten (den „Winter“) dnrchschneidet und sich mit

der natiirlichen uralten Teilnng, des Jahres in Sommer nnd Winter

nicht deckt, kann, wenn man nicht an eine rein mechanische Nach-

ahmnng der Monatsteilnng dnrch den Vollmondstag glanben will

diirfte auf die Benennung Schef-bote (urspr. Selief-hddet) ziiruckgehen, die der

Monat in ptolem^ischer Zeit fiihrt (vgl. Thes. 307) und die das entspreehende

Monatsfest schon im Kalender des Papyrus Ebers hatte. Ber Umstand, dafi das

t der kopt. Namensform im bohair. Bialekt nkht aspiriert wird nnd daB die alte

vollere Namensform in den hierogl. Texten der griecb.-rdm. Zeit gelegentlich

Sf-tb geschrieben wird (Tbes. 225. 260. 500), also Scbef-tobe lautete, machen es

mx GewiBheit.

1) So die beiden vollstiindigsten Tafeln Lacau, Sarcopbages anterieurs an

Nouvel Empire I 105 und Chassinat-Palanque, Fouilles d'Assioiit S. 194

£

Die minder vollstandigen Tafeln, welche schon bei der 20. oder 21. Dekade ab-

brechen, geben das Bild hinter der 12. Dekade, also am SchluB der 1. Jahreszeit

(Chass. -Pal. S. 145ft‘. pi. 24/5), eine Tafel, die schon mit der 16. Dekade ab-

bricht, hinter der 9. Dekade (ib. S. 117).

2) Auf die Felderkolumne der 36. Dekade folgen in dem vollst^ndigsten

Exemplare noch 4 solche Kolumnen, in denen die Sternnamen ohne Datum wieder-

holt Sind, sodaB vor der Halbjabrsteilung 18, dahinter 22 Felderkolumnen stehen.

Ebenso stehen iiber der Mitternacbtsteilung 7 Felder (aufier den Gestimen der

6 ersten Nachtstunden noch die Bezeicbnung der Dekade), wahrend darimter nur

() (Gestirne der 6 letzten ISTachtstunden) stehen*
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(s. dazu unten), als natiirlich motivierte Teilpunkte eigentlich. doclt

nur die beiden Sormenwenden baben. Da die Teilpunkte nach der

Anlage der Tafeln aber mit dem Anfang und mit der Mitte des

Kalenderjabres zusammenfallen, so miiUte es sich, wenn nicht zu-

fallig ganz besondere Umstande vorliegen sollen (s. u.), um das

Normaljahr handeln, in dem der Jabresanfang auf dem Tage des

Siriusaufganges (19. Juli), nahe der Sommersonnenwende, lag, nicht

um das burgerlicke Wandeljabr, das sicb bestandig verscbob. Da
sich die Tafeln in verschiedenen Sargen (6 Exemplare. sind .be-

kannt) in stereofcyper Form wiederbolen ^), wiirde eine solche An-
nahme auob nicht unwahrscheinlich sein. Sie wiirden alsdann so-

gar den Zweck eines immerwabrenden Kalenders oder richtiger

einer Himmelsuhr fiir den Toten erfullt haben konnen.

Nun lafit sich aber zeigen, daS das normale feste Siriusjabr

tatsachlich nicht in Frage kommen kann. In diesem miiBte ja der

Dekan Spd, dessen Stelle spater die entsprechend benannte Sopdet

(Sothis), der Sirius, einnimmt (s. ob. S, 293, Anm. 2), oder wenigstens

einer der benachbarten Dekane beim Jahreswechsel in den letzten

Nachtstunden erscheinen, da der Sirius seinen Friihaufgang vor

dem Neujahr um die 11. Nachtstunde zu haben pflegte^). In un-

seren Tafeln finden wir diesen Dekan 8pd aber in den bezeich-

neten Stunden an einer ganz anderen Stelle des Jahres ver-

zeichnet, namlich in der Mitte, beim Halbjahreswechsel. Dort er-

scheint er in der 1. Dekade des 7. Kalendermonats in der 11. Nacht-

stunde, in der vorhergehenden letzten Dekade des 6. Kalender-

monats aber in der 12. Nachtstunde. Er beschlieBt bier also die

Eeihe der Dekane, die nacheinander in den Dekaden des 1. Halb-

jahres ihren Aufgang am Ende der Nacht batten, genau so, wie
es spater in den Dekanlisten und Dekanaufgangstafeln des Neuen
Reiches und der griechisch-rdmischen Zeit seine Rechtsnachfolgerin

Sothis, der Sirius, fur das ganze Normaljahr zu tun pflegt. Und
gerade wie dort der nachstfolgende Dekan Knumet iXvov(iig) oder

sein „Vorlaufer“ griech. Iltrj^)) als erster die Reihe der De-

1) Die einzige wirkliche Verschiedeuheit besteht darin, da6 der Doppel-

dekao Wescbtebkote (Ovsevs^Hcov) in einem Falle als 2 Dekane gereclinel; ist

(wie das aiich spater z. T. gescliiebt), Yfodurch eine 'S''erschiebung alier folgenden

Dekane um eine Stunde bewirkt ist (Chassina t-Palanque pi. 24). Es ist

das offenbar ein Felilei’, diircli den die ganze Anlage der Tafeln (s. u.) arg ge-

stort ist.

2) Hvvdg imroXij ivSsKdtrjv mQccv cpccCvstca kccI rccvzr]v ccQxh^ hovg
xC^hvtai The on, Schol. in Arat. Phaenom, v. 152.

3) Zu der Emendation des an 3 Stellen der Dekanliste in den verscbiedeneu

Hss. ilbereinstimmend Uberliefcrten Utri- oder Tltt- fiir das aeg. Tp- in Ttctj-
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kane des ganzen Jahres- oder Himmelskreises eroffnet, so erBffnet

auch hier dieser namliche Dekan KnOmet iu der 12. Stmide der

1. Dekade des 7, Kaleadermonais die 2. Halffce des Jahres.

Wenn die spater als normal geltende Ordnung der Dekane
dem mit dem Siriiisaufgang beginnenden Normaljabr entspricht

und demzufolge im wesentlichen den Aspekt des Wandeljabres

beim Beginn einer Sotbisperiode wiedergiebt
,

so geben unsere

Tafeln seinen Aspekt in der Mitte einer solchen Periode wieder.

Alles hat sich um ein Halbjahr bezw. um den halben Kreis des

Himmels gegen den urspriinglichen ITormalstand yerschoben. Wir
haben hier also augenscheinlich das "Wandeljahr in eben dem
epochalen Zustande vor nns, von dem ans allerWahrscheinlichkeit

nach der spatere nnifizierte aegyptische Kalender seinen Ausgang

genommen hat. Das paBt anch zu dem mutmafilichen Alter der

TaMn, die wie gesagt in den Anfang des Mittleren Iteiches, also

gegen den Ausgang des 3. Jahrtausends v. Chr. gehSren.

Eine Schwierigkeit liegt nur darin, daB der Siriusaufgang

(19. Juli), der in den Tafeln auf den Halbjahrsabschnitt, also mnt-

maBlich um die Sommersonnenwende, angesetzt erscheint, damals in

Wahtheit etwa 12 Tage nach der Sonnenwende (7. Juli) erfolgte,

also erst 2 Dekaden spater in den Tafeln erscheinen sollte, wenn

der Halbjahrseinschnitt wirklich die Sommersonnenwende markieren

sollte. So wie er tatsaohlich in den Tafeln im VerhSlteis zum

Wandeljahr angesetzt ist, auf den 1. Tag des 7., Kalendermonats

(spater Phamenoth), wiirde das auf die Zeit um 2066 v. Chr.

fiihren, also ein halbes Jahrhundert vor Amenemmes I., d. i. eine

Zeit, in der das Neujahr des Wandeljabres (1. Thoth) nooh auf

den 20. Januar, ca. 14 Tage nach der Wini^ersonnenwende, fiel, w-
daB also weder der Anfang noch die Mitte des Kfdenderjahres

wirklich mit einem der Sonnenstande zusammengefallen ware. In

der Tat wiirde man die Sarge, in denen sich die Tafeln befinden,

vom archaologischen Standpunkt aus gem vor die 12. Dynastie

setzen und vielleicht sogar noch fiber das Jahr 2056 hinaufriicken.

Diesen Widerspruch zwischen der Ansetzung des Siriusanf-

gauges und der Zweiteilung des Jahres aufzulosen,^ muB ich Ben

rufneren iiberlasseri. Hinweisen mSchte ich aber darauf, daB die

Tafeln unzweifelhaft etwas Schematisches an sich tragen, das wohl

erlaubt, sie nicht als Spiegel der reinen Wirklichkeit anzusehen.

Schon durch das Fehlen der 5 Epagomenen und die Ordnung nach

(Leps. 71) liegt koin Grand ror, da die Umsetzung you tp in pt im Aeg. ganz

gerrohnlich ist.
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Dekaden, was beides zusammenhangt, war eine Verschiebung bezw.

ungenaue Ansetzang der Jahresmitte bedingt. Aber anch abgesehen

davon sollen die Tafeln; die sick in den verscbiedenen Sargen

stereotyp wiederholen, augenscbeinlich nicht gewbbnlicbe, einem

beliebigen Zeitpnnkte, etwa dem Todesjahre des Bestatteten, ent-

sprecbende Verhaltnisse wiedergeben, sondern sie sollen offenbar

einen gewissen Idealzustand einer bestimmten bedentsanien Epoche

festlegen* Diese brauchte nicht der Gegenwart anzugehoren, sondern

konnte auch der naher zuriickliegenden Vergangenheit oder der

nahe bevorstehenden, unter Umstanden wie im Mittelalter das

Millennium mit heiligen Eespekt erwarteten Zukunft angehort

haben. Und es ware sogar denkbar, da6 dieser Idealzustand, zu-

mal wenn er erst fiir die Zakunft erwartet wurde, niemals in alien

Punkten Wirklichkeit geworden sei. In der Tat konnte ja das

Znsammentreffen von Siriusaufgang, Sommersonnenwende und' Be-

ginn des 2. Kalenderhalbjabres, wie man es aus unseren Tafeln

herauslesen mochte, in der Zeit ihrer Entstehung nur noch ein

frommer Wunsch gewesen sein, der sich niemals verwirklichen konnte.

In den Tafeln wurde sich also, wenn wir sie soweit richtig

verstanden haben, durchaus das gleiche Bestreben offenbaren, auf

dem der spatere unifizierte Kalender beruht, Vereinigung des alten

Siriuskalenderjahres mit dem durch die Sonnenwenden geteilten

Jahre, dem Sonnenjahre. Der Idealzustand, wie ihn die Tafeln zu

malen scheinen, urn ihn womoglich auf die Dauer festzuhalten, war
unter Amenemmes I. wenigstens zu einem Teile verwirklicht, in-

dem^das Neujahr des alten Kalenderjahres in die Wintersonnwend

-

zeit, die Zeit der „Geburt der Sonne" fiel. Die Eesthaltung dieses

Idealzustandes auch in dieser unvollkommenen Gestalt ist indefi

nicht gelungen. Die dauernde Verbindung des Nenjahrs mit der

jjGeburt der Sonne g^lang zwar, im iibrigen aber hat doch das

alte biirgerliche Wandeljahr sich als das zahere bewiesen. Anstatt

da6 sein Neujahr auf der Wintersonnwendzeit festgehalten wurde,

hat es deren Namen, wie auch den Namen der Sommersonnenwende
„Grofier Brand" mit sich gerissen und durch die natiirlichen Jahres-

zeiten hindurchgefiihrt. Man konnte in dem Jahre, wie es sich in

den Dekantafeln von Siut zeigt, geradezu eine Vorstufe oder eine

provisorische Eegelung des unifizierten Kalenders sehen wollen,

der erst nach einer Probezeit seine endgiiltige Form mit Beibe-

haltung der Beweglichkeit des Jahres erhalten haben konnte.

Eine ganz entsprechende Zweiteilung des Jahres, wie wir sie

bier in den Dekantafeln von Siut zu finden geglaubt haben, laBt

sich nun auch beim unifizierten Kalender des Neuen Eeiches nach-
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weisen. Sclion Lepsius (146) hat die gleichartige Benennung der

beiden mittelsten Monate des Jahres als „groBer^^ und ^kleiner

Brand^j die diesem Kalender eigentiiralich ist, als Anzeichen einer

aolchen Teilung des Jahres angesprochen. In dem bereits ofters

erwahixten Deckenbilde des Bamesseums ist in der Tat das Jahr

dergestalt geteilt, da6 oben das normale (feste) Siritisjahr rechts

mit seiner 2. Halfte (Monat 3 der Winterjahreszeit = Phamenoth)

beginnt^) und links mit der 1* Halfte (Monat 2 derselben Jahres-

zeit = Mechir) endigt, sodafi das in den Sommer fallende Neu-

jahr mit dem Siriusaufgang in der Mitte steht und das Jahr also
*

wie in Siut etwa von Wintersonnenwende zu Wintersonnenwende

reicht. IJnten beginnt rechts seinerseits das alte Wintersonnwend-

jahr gleichfalls mit seiner 2. Halfte („kleiner Brand“ = Phame-

noth) und endigt links mit der 1, Halfte (jjgroBer Brand" =
Mechir). Die im unifizierten Kalender sich entsprechenden Monate
beider Jahrformen stehen also untereinander, Hier wiirde sich das

Jahr aber, wenn die genannten Monatsfeste noch ihre alte Bedeu-

tung gehabt batten, deren sie im unifizierten Kalender tatsachlich

beraubt sind, von Sommersonnenwende („gro6er Brand") zu Som-

mersonnenwende erstrecken und die alte Wintersonnenwende (;;G!'e-

burt der Sonne") in der Mitte haben, wahrend tatsachlich die An-
ordnnng des unifizierten Jahres die ist, daB die Zeit urn die Win-
tersonnenwende am Anfang, die um die Sommersonnenwende in

der Mitte steht.

Der Zweiteilnng des Jahres, wie wir sie hier seit dem Ende
des 3. Jahrtausends beobachtet haben, scheint nun auch eine Zwei-

teilung des Kreises der Dekane zu entsprechen. In der Dekan-

aufgangstafel im Grabe Ramses' IV. (ca. 1160 v. Chr.) stehen die

ersten 18 Dekane links, die iibrigen, mit dem Sirius als einem der

letzten, rechts von dem Haupte des Luftgottes, der den Himmel
tragt, beide Reihen durch einen groBeren Zwischenraum von ein-

ander getrennt (Thes. 174). Der Name des 18. Dekans Smd
der die erste Reihe beschlieBt, wird mit dem Zeichen der halbierten

Mondsichel geschrieben, das den halben Monat darstellt und dem
Worte smd,t eignet, der Bezeichnung der Monatsmitte (dv%oiirivCa\

d. i. des 16. Tages des Mondmonats, also des Vollmondstages^).

1) Hierin unterscheidet sicli diese Darstellung von den Dekantafeln aus Siut.

Dieser UnterscMed laBt sich wohl nur eben daraus erklaren, daB dort das Wandel-

Jahr, hier das unifizierte Normaljahr vorliegt, das man mit der Wintersonnen-

wende anfangen lassen wollte.

2) Damit wird es vermutlich zusammenhangen, daB dieser Dekan wie der

Mondgott Thoth dargestellt w'ird (Thes. 152. Tierkreis von Dendera).
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Brugsch iibersetzte den Natnen deshalb geradezu mit ;;Halbierer“.

Dieser Halbierer des HinnnelskreiseSj der in der Gregend des Stein-

bocks gesucht werden miifite, da der Anfang des Kreises beim

Sirius im Zeiclien des Krebses stebt, nnd • anf dem Eundbild von

Dendera (^.Tierkreis^) in der Tat auch dort erscbeint, geborte nach

dem Deckenbild des Eamesseums wie die drei folgenden Dekane

zu dem groBen Sternbilde des Scbafes das sicb demnach

mbglicherweise bis zu 40 Aequatorgraden erstreckte^). Er ist da-

her in den alten Dekantafeln von Sint geradezu als j,Halbierer des
‘ Scbafes “ (smd’-srJ) bezeichnet, eine Benennung, die binsichtlicb

ibrer Form mit den iiblicben lateinischen Sternbezeichnnngen wie

Alpha tauri zu vergleichen ist nnd die wir dentsch ricbtig dnrch

„der Halbierer im Scbaf^ wiedergeben mussen^).

Diese Zweiteilnng des Dekankreises wird aber mit der oben

festgestellten Zweiteilnng des Jahres, die anf den Sonnenwenden
zu bernben scbien, innerlich nicbt znsammenhangen konnen, so

merkwiirdig auch das Znsammentreffen erscbeinen miuB, dafi An-
fang (Knnmet) nnd Mitte des Kreises („Halbierer“ Smad) gerade

bei den Tierkreiszeicben lagen, in die die Sonne bex den Wenden
fiir die Griechen eintrat nnd nacb nnserem Sprachgebrancb nocb

bente eintreten soli (Krebs nnd Steinbock), Die altaegyptische

Ordnnng der Dekane war vielmehr angenscbeinlich lediglicb anf

den Sirius nnd das alte Sirinsjahr zngeschnitten, nicbt anf die

Sonne, die in den fiir die Ansbildnng des Systems in Betracht

kommenden Zeiten znr Zeit der Wenden ja nocb garnicbt in jenen

Tierkreiszeicben gestanden hattej nm 4000 v. Chr. mnfite sie fast

ganze zwei Zeichen weiter ostlich am Ende des Lowen bezw. des

Wassermannes steben. So wenig die Sonnenwende bei der Eege-
lung des altaegyptischen Kalenderjahres eine Rolle gespielt bat,

so wenig also anch bier bei dex’ Himmelseinteilnng. Wie das

aegyptische Nenjabr anf den 19. Jnli nicbt nm der Sommersonnen-

1) Das Sterubild des Schafes xvird also durch die Halbierung des Himmels-

kreises in 2 Teile getrennt
;
cin Beweis, wenn es dessen noch bedurfte, daB diese

Ilalbierung ebenso wie die Einteiluiig des Hiramelskreises in die 36 Teile jungei’

war als die Abgrenzung und Benennung der Sternbilder, die sich oft wie im Falle

des Schafes iiber mehrere Teile der Einteilung erstreckten. Hatten die Sternbilder

nicbt sclion zuvor existiert, wiirdo jeder Dekan einen eignen selbstandigen !N'ainen

bekommen haben.

2) In diesen Tafeln stebt der „Haibiei‘er des Scliafs*^ seltsamerweise nur 16

Stellen vor dem Dekan Knumet. Aufierdem erscbeinen dort in der 2. Halfte der

Tafeln, die noch unerklarte Abweichungen von den spSiteren DekanHsten und In-

kongruenzen gegen die 1. Halfte aufweist, noch ein „$lidlicher hid“ und ein

„nbrdlicher smd^, die die 7. imd 8. Stelle nach Knumet einnehraem
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wende, sondern um des Siriusaufgangs willen gelegt war, so war
anch der Dekan Elnumet aus keinem andern Grnnde an die Spitze

der Dekane gestellt, als weil er dem Sirins bezw, dem zu diesem

gehSrigen Dekan spd foigte.

16. Die kosmogonische Ausdeutung der
„Greburt der Sonne".

Mit der Uebertragung der alien Bezeichnnng der Winter-

sonnenwende j,Greburt der Sonne" auf das normal in den Sommer
fallende Neujahr des alien Siriusjalires stellie sich aber ein Wider-

sprnch zwischen dem kunsilicb geregelien Kalender und den im
Volke lebendigen Vorstellungen ein. Fiir den naiiirlicb denkenden

Menscben mufiie die Idee von der jabrlichen ITeugeburt der Sonne

selbsiversiandlicb nach wie vor mit der Winiersonnenwende ver-

kniipfi bleiben, wie das ja auch die oben (S. 38) angefiihrien grie-

chiscben Zeugnisse ausdriicklich besiaiigen. "Wie vereinigie man
nnn damii die kalendarische Ansetzung der „G}-ebxirt der Sonne"

(Mesore) im entgegengeseizten Teile des Jahres? Hieriiber gibt

uns wobl die folgende, vonBrugscb, Thes. 487 zitierte SieUe ans

griechiscb-romiscker Zeit Ansknnft^); „ich bringe dir Wasser, um
dick zu begriifien an den auf dem Jahre befindlichen (Tagen, d. i.

den Epagomenen, s. ob. Absckn. 6), an denen Nut ihre Bonder gebar,

desgleicben am Tage des Neujabrsfestes (wp-rnp£), da Re' (die

Sonne) auf der Lotosblume aus dem groBen See hervorkam" (Wbrie

des libierenden Konigs). Hier ist der Ausdruck „G-eburt“ zwar

nicM gebraucbt, dock liegt zweifeUos eine sacklick durchaus pa-

raUele, wenn nickt gar identiscke VorsteUung vor. Die j,Greburi

der Sonne" wird danack in spaterer Zeit als Greburtstag des Re'

gedeutet worden sein*), als Wiederkekr des Tages, an dem der

Sonnengott bei der Entstekimg der Welt zum ersien Mai aus dem

Drgewasser, als Knablein in einer Lotosblume sitzend, empor-

tauckte.

Aus der alljakrlich sick wiederkolenden Geburt des Tages-

gestirnes ware hier also seine einmaUge Entstekung am Dranfang

der Dinge geworden, die fiir den Aegypter das Ingangsetzen des

Weltuhrwerks bedeutete. D^ diese erstmalige Entstekung des

Sonnengottes urspriinglick nickt an anderer Stelle des Jahres vor-

gestellt gewesen sein kann, als die jahrlicke Wiedergeburt, ist

selbstverstandlich. Sie wird also von Hans aus auf der Winter-

1) Vgl. dazu auch Thes. 11.

. 2) Eine Bedeutung, die das Wort miw.t „Geburt“ in der Tat auch sonst

hat, vgl. ob. S. 304.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. I’hil.-hist. Klasse. 1919. Heft 1. 4
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sonnenwende gelegen haben und wird erst mit der Verkniipfung

von deren Namen (Mesore) mit dem 1. Thotb des Wandeljabres

anf dieses normal in den Sommer fallende Neujahr geriickt sein.

Nicht undenkbar ware es nun aber, dafi die kosmogonische Aus-

deutung der ^Q-eburt der Sonne", des Namens der Wintersonnen-

wende, gamicbt eine Folgeerscheinung, sondern vielmehr die TJr-

sacbe oder eine der Ursacben der TJebertragung dieses Namens auf

den 1. Thotb gewesen sei. Als bei der Entstehung des unifizierten

Kalenders unter Amenemmes I. Wintersonuenwende und Kalender-

neujabr zusammenfielen, konnte das Kalenderneujabr des Wandel-
jahres die Bezeichnung „Geburt der Sonne" eben gerade in ibrer

kosmogoniscben Auffassung und nm derentwillen mit sicb genommen
haben, wabrend dieselbe Bezeichnung in ibrer eigentlicben ur-

sprunglicben Bedeutung auf der Wintersonuenwende liegen blieb,

wie das ja in der Tat gescbeben ist.

DaB der kosmogoniscben Vorstellung bei der „Geburt der

Sonne" etwa von vorn herein die Prioritat vor der Auffassung

als Wintersonuenwende zuzubilligen und daB der spatere Monats-

name Mesore etwa direkt aus ihr ohne Hinzuziebung der Winter-

sonnenwende zu erklaren sei, hatwobl keine Wabrscbeinlicbkeit^).

Gerade fiir die erste Erscbeinung des Sonnengottes bei der Ent-

stehung der Welt vermeiden es die Texte im librigen, wie an der

obigen Stelle, bis in die spateste Zeit, den Ausdruck „Geburt" zu

gebraucben, den man von der taglichen und der jabrlichen Geburt

der Sonne anstandslos gebrauchte. Aus gutem Grunde. Hier in

der solaren Kosmogonie gait es ja gerade, die Praeexistenz eines

andern gottHcben Wesens, aus dem die Sonne hervorgegangen ware,

auszuscblieBen. Die „Geburt" als Form des Scbopfungsaktes soil

nach dieser Lebre ers|t spater in die Welt gekommen sein. Wah-
rend die Sonne nocb „entstanden", „von selbst geworden" war,

soUten die andern Gotter, die samtlich von ibr abstammten, ge-

1) Man kSnnte zunS^clist dafiir geltend machen, dafi sowohl in den Gardiner-
schen Schriftstucken, wo der 1. Thoth „Geburt des Re’'-Har*achte" heiBt, als im
Ramesseum und in Edfu, wo der falkengestaltige Re -Har’achte als Scbutzgott des

Monats Mesore erscheint, das Gestirn der Sonne hinter der Person des Sonnen-

gottes zuriickzutreten sckeine. Tatsachlich ist aber Re'^-Har’acbte seit der Zeit

Amenopbis’ IV. geradezu zu einer Bezeichnung des vergSttlichten Tagesgestirnes ge-

worden, die man ebenso mit dem bestimmten Artikel versiebt wie das pi Itn „die

Sonne" Amenopbis* IV. (vgl. nur Orb. 7, 2/3 mit ib. 6, 9) und das (jp5 r") der

spMeren Zeiten, das die Ulteren Aegyptologen damit identifizieren wollten. In den
MonatsdarsteRungen des Ramesseums und von Edfu war daber denp aucb eine

andere Form der Personifikation des nach der „Geburt der Sonne" benannten,
Monats als in der Gestalt und unter dem Namen dieses Gottes nicht moglich.
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schlechtlicli erzeugt un^ geboren worden. sein bis auf die erste

G-eneration, die, sei es durcb Ansspeien sei es durcb Onanieren aus

dem bis daMn nooh allein existierenden Sonnengott hervorgegangen

sein soUte. So beiBt es denn beispielsweise in einem Hyninns des

Nenen Reicbes von dem Sonnengotte, er babe sicb selbst auf der

Topferscbeibe gedrebt mit seinem eigenen Samen, er babe seinen

Leib selbst geformt „obne da6 er einen Vater batte, der seine Gre-

stalt erzeugte, obne daB er eine Matter batte, die ibn gebar, obne

daB es einen Ort gab, aus dem er kam“ Pap. Berlin 3049, 4, 10 ff.

(Hs. der 22. Dyn.). So stebt die Amsetzung der „G-ebnrt der Sonne*

auf dem Neujabrstage des normal am 19. Juli beginnenden Jabres

aucb bier in ibrer kosmogoniscben Ansdeutung, wenigstens formell,

in einem gewissen Widersprucb zu alteren Vorstellungen.

Sacblicb und formell stimmt die Verlegung des kosmogoniscben

Geburts- oder Entstebungstages der Soime auf dieses Datum, wie

sie oben aus Tempelinscbriften der griecbiscb-romiscben Zeit nacb-

gewiesen wurde, dagegen aufs Beste uberein mit einer Nacbricbt,

die uns bei griecbiscben Schriftstellem mebrfacb iiberliefert ist,

daB die aegyptiscben Priester die Erscbaffung der Welt an den

Siriusaufgang knupften (Porpbyr., de antro nympb. 24) und daB

der Tag dieses Aufganges bei ibnen geradezu als natalis mundi

gait (Solinus 32, 1324). Diese Lebre war scblieBlicb durcbaus folge-

ricbtig. Wenn man sicb die Jabresordnung mit dem Siriusaufgang

als festem Ansgangs- und Riickkebrpnnkt von Ewigkeit ber be-

stebend dacbte, wie das die spateren Aegypter sicberlicb getan

baben, so muBte eben der 1. Welttag, mit dem das 1. Weltjabx

begann, aucb ein 1. Tbotb mit Siriusaufgang gewesen sein; die

Scbopfung muBte in einem Apokatastasenjabre, am Beginn einer

Sotbisperiode, stattgefonden baben.

16. Die Sonnenstande.

Wenn die Aegypter die Wintersonnenwende als Geburt der

Sonne bezeicbneten und etwa gegen den Ausgang des 3. vorcbrist-

licben Jabrtausends zum Anfangspunkt des Jabres gemacbt zu

baben scbeinen, so werden sie selbstverstandlicb aucb die andem

Sonnnenstande als solcbe gekannt baben. Die Stundenmessung, die

bei ibnen uralt ist, setzt ja ibrerseits voraus, daB sie ibre Ter-

mine wenigstens als Jabrpunkte, d. b. als die Zeiten der langsten

und kurzesten Tage und der Tag- und Nacbtgleiche, gekannt baben

miissen. Irgend eine direkte Spur davon laBt sicb aber bislang

nicbt nacbweisen. Wenn sicb der Hofastronom Amenopbis’ I. in

seiner biograpbiscben Grabinscbrift (s. ob. S. 29 Anm. 2) riibmt, er
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habe die »Gaiige des Sonnengottes" gekAnt, so wird dabei nicbt

sowohl an den Jabreslauf des Tagesgestirns gedacht sein als an

den Tageslauf, wie das an andern Stellen sicher der Pall ist (z. B.

Aeg. Ztschr. 37,11). Was Brugsch in seinem Thesaurns an Zeng-

nissen fiir die Beobachtnng der verscHedenen Sonnenstande ans

den aegyptischen Texten und Denkmalern znsammengetragen bat,

erweist sich samt nnd senders als nicbt sticbbaltig. Zu der Um-
dentnng der anf den Tageslauf der Sonne bezugnehmenden Stellen,

Abbildungen nnd Praedikate des Sonnengottes auf den Jabreslauf

(ib. 408 ff.) liegt scblecbterdings kein Grund vor ^). Ebenso ist die

prinzipielle Beziebung des Ausdrucks „Gottesgeburt“, der ganz

allgemein gewisse Zeremonien und die dabei verlesenen heiligen

Texte bezeichnet®), auf die Sonnenstande (ib. 403. Aeg. Ztsebr.

19, 107 ff.) durebaus willkurlich. Die Deutung des Sokerfestes am
Ende des Monats Choiak auf die Wintersonnenwende (Thes. 416)

und die des 1. Tybi auf das darauf folgende Neujabr (ib. 418)

setzen beide die Anwendung des alexandriniseben Kalenders vor-

aus, der zur Zeit der in Betracbt kommenden Texte noeb garniebt

existierte. Wenn sicb die "Worte „die kleine Sonne, die sicb von

neuem verjungt“, die dabei von dem Gotte Soker gebrauebt wer-

den (ib. 378/9 = Naville, Text. rel. au Mytbe d’Horus pi. 26),

wirklicb auf die winterlicbe Sonne bezieben, so kann es sicb nur

um den "Wintersanfang bandeln, der im normalen festen Siriusjabre

auf den 1. Tybi (16. Nov. jul.) fieP).

Was weiter den Ausdruck linm itn „Vereinigung mit der Sonne“

im Kalender von Dendera (Thes. 366 ff.) betrifPt, der nach Brugseb
ganz speziell den Sonnenstand bezeiebnen soli, so bandelt es sich

dabei in Wabrheit nur um einen poetiseben Ausdruck fiir ein Mo-
ment in der Prozessionsfeierlicbkeit; wenn das aus den dunkeln

Innenraumen des Tempels berausgefiibrte Gotterbild die „Sonne

1) Hinsichtlich der Abbildungen bat sicb sebon Lepsius 99 ganz riebtig

dagegen ausgesproeben. — Aucb die Tbes. 374—377 abgebildeten Darstellungen

aus Edfu baben mit den Sonuenstanden nicbt das mindeste zu tun. Die yon

Brugseb ib. 429 vorgenommene Emendation der Worte „Sobn der Sonne“ in

der Titulatur des Gottes von Edfu in „gro6e Sonne“ wird durcb die Parallelstellen

I^aville, Textes relatifs au Mytbe d’Horus pL 12, wie aucb durcb den Wortlaut

der betr. Stelle selbst (,jder Sobn der Sonne, der aus ihr kam“) widerlegt.

2) Der Ausdruck wird nicbt nur mit dem Deutzeicben des Scbriftstuckes

gesebrieben, sondem es wird aucb geradezu gesagt, daB diese „Gottesgeburt“ „yer-

lesen" {sd) oder „rezitiert“ (f^*) ^erde, was Brugseb unriebtig mit „Yollzieben“,

„gescbeben^^ iibersetzt hat.

3) Eudoxos setzte den tbeoretiseben Anfang des Winters auf den 12. Nov.
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sieht“ so heifit das, sie vereinige sich mit ilir‘). Vgl. was zum
20. Thoth (8. Aug.) notiert ist: „weun die 10. Tagesstunde kommfc,

erschemt Hathor in Prozession in dem groBen Hofe, vereinigt sioh

mit der Sonne und tritt wieder ein in ihr Hans ruMgen Schrittes.

Es erscheinen auch ihre Mitgotter in Prozession, vereinigen sich

mit der Sonne und lassen sich wieder nieder an ihren Platzen“.

Entsprechend beim 26. Choiak (11. Nov.), 16. Pachon (30. Marz),

1. Epiphi (16. Mai). Beim 1. Thoth (19. Juli) und 1. Pachon (16. Marz)

steht fiir „Vereinigung mit der Sonne“ mit Bezug anf die (Jottin

Hathor, die als Tochter des Sonnengottes gait, das gleichbedeutende

„Vereinigung mit ihrem Vater“ (hnm Uf-s). Schon die Daten
zeigen, dafi es sich nicht um eine Bezeichnung der Jahrpunkte

handeln kaim, die bei Eudoxos zwar in der Nahe einiger von ihnen,

aber nicht genau mit ihnen znsammenfallend angesetzt sind (s.

Thes. 448). Auch im Halender von Esneh (Thes. 380 ff.), dem
Brugsch ohne zwingenden Grand das alexandrinisohe Jahr unter-

legen will (s. ob. S. 312) und der demgemaB fiir die angehliohen

Sonnenstande ganz andere Daten nennen miiBte, hat der Ausdruck

„Vereinigang mit der Sonne" dieselbe Bedeutung, sowohl da, wo
er die gleiche Eassung hnm Itn hat (so beim 1. Phamenoth), als

da, wo er in der Variante hnm r' vorliegt (so beim 14. Paophi,

26. Choiak, 10. Phamenoth, 3. Pharmuthi, 1. Pachon, 1. und 10.

Payni, 21. Epiphi). Fast iiberall folgt auch Her wieder der Ver-

merk fiber die Riickkehr des Gotterbildes an seine Stelle im Innern

des Heiligtums Qdp „sich niederlassen“ o. a.)®).

Nicht besser steht es endlich auch mit Brugsch’ Auslegung

der Stellen, an denen er die vonMakrobius (Sat. 119) erwahnte

verscHedenartige Farbung der Sonne zu den verschiedenen Jahres-

zeiten wiederzuflnden glaubte (Thes. 426 ff. 628 ff.). Es ist nicht

der geringste Anhalt dafiir vorhanden, daB diese Angaben, die

die Sonne bald aus G-old, bald aus allerlei kostbaren Steinen be-

stehen lassen und bei denen weniger die Farbe als der Stoff die

Hauptsache ist, irgend etwas mit den vier Jahrpunkten zu tun

haben®). Es ist mir nicht bekannt (und auch Brugsch weiB dafiir

1) Als Synonym von „die Sonne sehen" erscheint der Ausdruck geradezu

auch in den Stellen Thes. 105. 440/1. 452.

2) Noch weniger als an diesen Stellen ist an der Thes. 461 zitierten Stelle,

die den Tod Thutmosis’ III. berichtet, von einer „Sonnenkonjunktion“ die Ke.de,

wenn dort gesagt wird, dafi sich der zum Himmel fliegende tote KSnig „mit der

Sonne vereinige*.

8) So z. B. auch, wenn der thebanische Gott Amun, der in spSterer Zeit

bald die Sonne bald den Mond verkorpem soil, „ein Stier in der Nacht, eih
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niclits beizubringen), daB sicb in den Darstellnngen der aeg. Denk-

maler jemals eine entsprechende Differenzienmg der Farben der

Sonne gefnnden babe. Makrobius spricbt iibrigens auck nur

ganz allgemein von einem Unterscbied zwiscken darns und caeruleus,

d. i. hell und matt, in den beiden Hauptjahreszeiten Sommer und

"Winter. Die Yon Brugsch Thes. 426 zitierte SteUe eines hiero-

glypMschen Textes, der die Farbe der Myrrhen mit der „Sonne

im "Winter" vergleicht, bestatigt eben dock nur diese IJnter-

sckeidung.

Die Erkenntnis der Bedentung der Sonnenstande fiir das Jahr

scheint bei den Aegyptern jedenfalls erst im Laufe der gesckickt-

lichen Zeit gewonnen zu sein in einem verkaltnismaBig fortge-

schrittenen Stadium der Kulturentwicklxmg. Wie weit das auck

bei andem Kulturvolkern der Fall gewesen ist, ware nock zu
untersucken. Da die Sonne nie gleickzeitig mit den Sternen zu

seken ist, mufi die Feststellung ikres Jahreslaufes am Fixstern-

Ummel, wie sie spater im Zodiakus vorliegt, durchaus nickt ein-

fach, gewesen sein, sondem setzt zweifellos sckon eine reckt be-

triicktlicke Hoke der geistigen Eultur voraus. Die Sckwierigkeit,

die Sonnenwende auf den Tag zu bestimmen, wird von Sackkundigen

immer wieder auf das nachdrucklickste betont.

Die babyloniscken Zeugnisse fiir die Kenntnis der Jahrpunkte
(s. Abschn. 18) gehen, soviel ick seken kann, nickt fiber das 7. Jh.

V. Ckr. hiuans.

Fiir die indogermanische Urzeit wird die Beziekung zwiscken

Jakr und Sonnenlauf im allgemeinen, wie auck die Kenntnis der

Jakrpunkte im besonderen, durch die vergleickende Sprackwdssen-

schaft in Abrede geatellt (Schrader, Eeallexikon ^392). Bei den
Germanen soil diese Kenntnis erst mit der Verbreitung des ro-

miscken Kalenders aufgekommen sein; die germaniscken Bezeick-

nungen ffir die Tag- und Nacktgleicken und die Sommersonnen-
wende geken auf die lateiniscken Ausdrticke aequinoctium und solsti-

Mum zurfick.

Die Inder soUen sick in alter Zeit jedenfalls um die Tag-

KiiTst bei Tage, die schdne Sonne aus Ma)acMt“ (so, nicM »von griiner Farbe“
wie Br. ubersetzte) genannt wird, Thes. 629. — Die (gewifi nicht junge) Vor-
stdlung, daB die Sonne, die die Aegypter stets rot zu malen pflegen, aus Ma-
lachit bestehe, das doch grun war, wird Terstftndiich, wenn man sich vergegen-
w&rtigt, dafi die Aegypter rot und grtUi seit alters verwechselten; Tgl. m. Unters.

in 126 und insbesondere die dort zitierte Bezeichnung des Weines, der gleichfalls

stets rot gemalt wird, als „grunes“ Horusauge.
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tind Nachtgleichen noch nicht gekiimmert laben^), Dagegen reden

die Brahmanatexte (nm 800 t. Chr.) scbon davon, dafi die Sonne

6 Monate ihren Gang nach Norden, 6 Monate nach Sflden gehe®).

Die Daner des langsten tmd des kiirzesten Tages war bei der Ein-

tedniig des Tages in 30 muMrta, deren Spnren bereits im Rig-

Veda (ca. 2000 v. Cbr.) zu erkennen siud, wahrscheinlicli bereits

beriicksicbtigt, eine Einteilung, die auf babyloniscbem EinfluB zu

beruhen sckeint (s. u. Abscbn. 19).

Bei den Griecken wird die Sonnenwende (tgoitat) sckon bei

Hesiod erwahnt, der dock ansckeinend nock das Plejadenjabr nnd

daneben die Recknung nack dem Monde gebrauckt. Pkerekydes

von Syros (6. Jk.) soil ein rjhovQdxiov auf seiner Heimatsinsel

angelegt kaben, auf das nack Otfried Miiller auck die ratsel-

kafte, wie er meinte, interpolierte Stelle bei Homer Od. 16, 404

mit ikren r^oxccl '^sX^oio auf der v^tfog anspielen sollte. An
die Sommersonnenwende kniipfte sick ja auck das Mondjakr der

klassiscken Zeit. Gleickwokl war die Beobacktung des Sommer-

solstizes durck Met on zu Atken im J. 432 v. Ckr. zu ikrer Zeit

nock ein Aufseken erregendes Ereignis fur die wissensckaftlicke

Welt. Wirklicke Klarkeit iiber die Sonnenstande kaben unter den

Griecken erst die besser ausgefiihrten Beobacktungen des Hipparck

(ca. 150 v. Cbr.) gesckaJffen.

Anderseits sollen die Sonnenstande nack den Berickten der

Reisenden und Missionare, die vielfack wokl nickt mit genugender

Voraussetzungslosigkeit die Eingeborenen befeagt oder beobacktet

kaben, auck vielen Volkem bekannt sein, die nock auf einer ganz

primitiven Stufe der Kulturentwicklung steken und von dem Ger

braucke eines Sonnenjakres weit entfernt sind. Dock wird es sick

dabei wokl nur um ganz ungefabreWakmekmungen kandeln kbnnen,

nickt um genauere Beobacktungen.

Eine zuverlassige Eeststellung iiber die Verbreitung und den

Grad, das Alter und die Herkunft dieser Kenntnis bei den ver-

sckiedenen Yblkern ware dringend zu wiinscken.

1) Oldenberg, Naclir. GStt. des. d. Wiss. 1909, 564. Z.D.M. G. 48,631.

2) Mitteilnng Ton Oldenbergj vgl, Ginzel 1315.



Thukydidesstudien.

Von

Max Fohlenz.

Vorgelegt in der Sitzung vom 12. Marz 1920.

n.

Fur die Analyse des thukydideischen Werkes ist keine Stelle

vrichtiger als die Kapitel V 25. 26, in denen der Greschicktsschreiber

seine Anffassong von der Einheit des siebenundzwanzigjahrigen

Krieges begriindet tind seinen Vorsatz mitteilt die Ereignisse bis

zum Ealle Athens zn erzahlen. Man hatte sich ge-wohnt den Ab-
schnitt als das zweite Prooemium des Thukidides zu bezeichnen.

Schwartz dagegen sieht darin ‘ein an unpassender Stelle schlecht

eingefiigtes Konglomerat des Herausgebers’ (S. 209). Zu dieser

Anschauung wird er schon durch die Uberzeugung gedrangt, dafi

die echte thukydideische Erzahlung in 27 unmittelbar an die diplo-

matischen Verwicklungen nach dem Nikiasfrieden anschliefie und
auBerdem capp. 22—24 schon deshalb nur auf Rechnung des Heraus-

gebers gesetzt werden konnten, well hier ein blofier Bundnisentwurf

irrtumlich zu einem ratifizierten Vertrage gemacht sei. Hinzu tritt

die Forderung, da6 Thukydides zur Aufklarung der Leser ttber die

Einheit des Krieges schon im Beginn des Werkes gesprochen haben

mUsse. Freilich konnte der Abschnitt V 26. 28, so wie wir ihn jetzt

lesen, niemals dort gestanden haben. Deshalb nimmt Schwartz S. 59
an, der Herausgeber habe aus verschiedenen Brachstiicken und Ent-

wiirfen, die er vorfand, ein Ganzes zusammengestellt, das er gegen
Thukydides’ Absicht als Prooemium dem zweiten Teile voraus-

schickte.

Wer V 26. 26 unbefangen liest, wird schwerHch den Eindruck

eines Mosaiks haben. Gegeniiber der von Schwartz vorgetragenen
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Hypolhese wird man aber auch desbalb vorsicbtig sein miissen,

weil sie nicht anf eine Interpretation der Kapitel selbst gegriindet

ist. Scbwartz sncbt zwar fiir mehrere EinzelsteUen die Unmog-
licbkeit thnkydideischen Ursprongs darzutnn— dariiber nacbber —

,

aber gegen den Gedankenznsammenhang als solcben erbebt er nor

geringe Einwendungen. Zunacbst stoBt er sicb mit Steup daran, daB

die Ansfiibrungen iiber die Zeit nacb dem Nikiasfrieden zweimal ge-

geben seien. Tatsacblicb lesen wir in c. 25 zuerst einen einfacben Be-

ricbt fiber die Verwicklungen, die nacb dem Nikiasfrieden einsetzen

and scblieBliob zur emeuten Kriegserklarung ffibren. Dann beiBt

es weiter: „A.ber aucb diese Ereignisse bat derselbe Tbukydides

aus Atben dargesteUt bis zum Falle Athens. Denn das ist ein

einziger Krieg, der formelle Friedensznstand war kein wirklicber

Friede“. Ist es nicht selbstverstandlicb, daB zur Begrfindung

dieses Satzes darauf hingewiesen wird, der Nikiasfriede sei nicht

loyal durcbgeffihrt worden, and dfirfen wir tadeln, wenn dabei

Tatsachen, die vorber im objektiven Bericbte kurz angedeatet

waren, jetzt im Dienste der subjektiven Beweisfubrang nocb ein-

mal erwabnt werden?

Sonst fubrt Scbwartz als Beweis ffir den Mangel an Gre-

scblossenbeit der Darstellang nur nocb an, daB im letzten Teile

des Kapitels, wo Tbubydides fiber seinen Beruf za einer exakten

DarsteUnng des Krieges spricht, die erste Person eintritt — gegen

den Stil, wie er meint^). Urn diese Bebauptung zu prfifcn und

fiberhanpt den Aufban des Abscbnittes zn versteben, wird es notig

sein ihn in den literariscben Zusammenbang einznordnen.

Ein glficklicber Zufall hat uns die Anfange einer Anzabl der

altesten Prosaschriften bewabrt, sodafi wir die Entwicklung ab-

lesen konnen:

'AXxfiaiav X^oTcoviijrijs tdds sks^s JTeiQC&ov vCbg Bpor^vra teal

1) Im textkritiscben Teile findet sick nock die Bemerkung, der Satz ii,Sxqi

o5 ti/jv Tt wtixcivcccv Tmv 'A9T\vctC(av A(XKsSai(i6vtot utl, kSnne nicht an

yiygugis anschliefien, da Thukydides doch faktisch den Krieg nicht bis znm Ende

erzhhlt habe. Aber darf wirklidi ein Schriftsteller in der Vofrede nicht fiber

die beabsichtigto Ausdehnnng seines Werkes reden und dieses als yoUendet vor-

aussetzen, ohne daran zu denken, daB der Tod ihn zwingen wflrde vorzeitig ab-

zubrechen? Niemals konnte dagegen der Herausgeber eines Werkes, das nur

bis 411 reichte, yon sich aus diese Worte hinzufugen. Die Stelle kann. nur

yom Autor selbst geschrieben sein.

Eine Unebenheit sehe ich nur darin ,
daU die Worte ysyenys Sh xal tavta

eigentlich nur anf die Zeit yon 421—413 gehen kiinnen, wfihrend yon an

die ganze Kriegszeit yorschwebt.
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AiovxL ^al Ba^iiXXip * ^xbqI t&v aq)avs(DV Ttsgl xmv d'vrjxmv 0ccq)'t^vsLav

fihv &£ol exovxc, Sg Sh dvd'Q(D7toLg xB^iiaiQS^d'aL^ — (Vors. 14 B 1),

T!xat(xtog MiXi^&iog wde ^v&Btxai’ ^tdds S)g ^loi dXrid'ecc

SoTchi BLVccv* ol ydQ ^EXX'^vcov X6yoi itoXXoi xs %ai ysXoloiy &)g iiiol

g)CiCvovxaL^ al^Cv^ (fr. 332)*

‘HQoddtov AXLmQvri66iog [(fxoQlr^g &^6Si^ig ebg . . .

ltivt(o%og lSlsvoq)(iv£og xdSa ^vvey^ccips jcsqI ^IxaXlrig^ iK xmv &q-

%at&v Xdyop xd Tti^tdxata %cd 6a(pd&xaxu (fr. 3).

Da sehen wir, das erste ist, daB der Prosaiker sogut wie

Theognis sein Siegel auf sein geistiges Eigentum driickt. Alkmaion

tedient sick dazu einfack der Briefformel, vgl. Herod. Ill 4Q'Aixa(5ig

JIoXvxQdxBb i)Ss X^yUj Tkuk. 1 129 Sida Xiysv ^a^da'bg SiQ^r^g ITccv-

6avCa (arckaisiereude Nackakmung beiPlut. Sept. Sap. conv. 161b ;

BafSiXsvg Alyvxcxioav A^aijtg Xeysi Bbccvti 6otpcoxdv(p EXXrjvcov u. o.);

Hekataios, der niokt jtnekr an bestimmte Leser denkt, zeigt den

Eortschritt, indem er den Dativ weglaBt. Aus dem Briefstil

stammt aber auch das zweite, das einleitende Sds oder xdds. Nock
Antiockos kat es, setzt aber sckon neben xdds eine kurze Angabe
des Themas ^ts^l TxaX/hjg, wahrend Herodot allgemeiner seine lexoQixi

als Inhalt des Werkes ankiindigt. Das interessanteste ist aber

das dritte. Mit Ausnakme Herodots, der dnrck den bewnfiten An-
scklnfi an das Epos auf andre Wege gefiikrt iv^ird^), empfinden

alle diese Antoren, die sick ja nickt wie die Dichter auf die In-

spiration durck die Musen berufen konnen, das Bediirfnis dadurch

fur ikr Buck eine subjektive Berecktigung in Anspruch zu nekmen,

dafi sie die Zuverlassigkeit ikrer Darstellung betonen. Alkmaion
tut das sekr besckeiden, Hekataios mit selbstbewufiter Hervorke-

bung seiner Individualitatj Antiockos bringt das wissensckaftlicke

Moment der Quellenforsckung wenigstens in kurzer Andeutung
kinein.

Das leitet unmittelbar zu Tkukydides fiber, der nickt nur mit

seinem Bov^vdiSrig A^iqvalog ^vvsyQccfs tov ut6Xeibov xmv llaXoTtov-

vYfilmv xal Ud'Tjvalcov sondern auck mit I 22 diese Linie fortsetzt,

wenn auck bei ihm, nickt ohne Vorbereitung durck Herodot, ein

neues Moment, die Wicktigkeit des Themas kinzutritt. Dariiber

ward nachker zu handeln sein. Hier ist nur wicktig, daB auck V 2G
die drei typiscken Motive des Prooemiums enthalt, die Spkragis,

dann die Inhaltsangabe wobei die Abgrenzung des Stojfes, hier eine

1) dg fiijxs . . , yivritccb weist auf die d'pdQ&v zurtick (vgl, das

'HXiog yLuxa^ic^cci YII220 1X78), und Apollonius war gewiB nicht der erste,

der ein Epos mit tpat&v iiviqcoiiai begann. Icb stimme bier ganz Schwartz

S. 20* zu.
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Begriindnag aotig macht (—§ 4), endlich die Garantie ftir die Zuver-
lassigkeit der Darstellnng. Danach kaim an der Einkeitliclikeit des
Sapitels wohl kein Z-weifel sein, nnd wenn dabei im letzten Teile die

dritte Person dutch die erste ersetzt wird, so ist das eine Erschei-
nnng, die notwendig eintreten mnBte, sobald man nicht mehr wie
Hekataios nnter Wahrung der Briefform das ganze Werk als direkte

Bede stiKsierte, sondern die Sphragis organisch mit dem Texte zu
verbinden snchte^). So finden wir den Wechsel der Person im
Prooemiom Herodots (1 5 xsqI [ihv toikmv o'dx iQ%op,«i

nnd ebenso doch anch bei Thnk. I 1, 2 Si tsxfii^Qicov §>v ini

liuxQ6tatov exoTCovvtC jiot aieteviJai ^vfi^aCvsi, o'^ ^BydXa vo^C^cj ya-

vieO^ah, nnd c. 22 fabrt in derselben Person fort. Also anch in

diesem Pnnkte wahrt V 26 durchans den einheitlichen Charakter
ernes Prooeminms.

Sein besonderes Geprage erhalt das Kapitel aber natiirlich

dnrch den Eingang. Da zeigen nicht ntir die Worte xal ta^ta 6

aitbg sondern anch die Stellnng des Namens nnd das Perfektnm
yi’yQK(ps, da6 -wir nicht den Anfang eines selbstandigen "Werkes

sondern eines zweiten Teiles vor nns haben. Nnr fiir diesen Zweck
kann der Satz niedergeschrieben sein. Es ist schlechterdings nicht

abznsehen, wie er oder gar das ganze Kapitel innerhalb der Ein-

leitumg des Gesamtwerkes hatte Platz finden soUen. TJnd deutlich

ist ja anch, wamm der Geschichtsschreiber seine Anffassnng fiber

die Einheit des Krieges erst hier entwickelt. Erst hier ist der

Platz fiir den Nachweis, dail die Zeit von 421—414 keine wirk-

liche Eriedenszeit war. Wir dfirfen also anch das vorbereitende

c. 25 nicht mit Stenp von dem eigentlichen Prooeminm abtrennen.

Andrerseits hat es gewifi Berechtignng, wenn Schwartz schon im
Eingang des Werkes eine Orientiernng fiber die wahre Dauer des

Krieges erwartet. Aber genfigte es da nicht, wenn bei der letzten

Bedaktion die Bemerknng eingeflochten wnrde: jlch werde den

Krieg erzahlen von dem ersten Einfall der Peloponnesier in At-

tika an bis znm Ealle von Athen. Warnm ich aber das Ganze

als einen einzigen Krieg betrachte, das werde ich spater angeben* ?

Es bleiben noch die Emzelheiten zn prufen, die nach Schwartz

nicht von Thnkydides herrfihren konnen, Es handelt sich nm die

beiden Zeitangaben 25,3 nnd 26,3. Gehen wir znnachst anf die

1) Welche Unbeqnemlichkeiten dieser Versucli anch sonst mit sich brachte,

zeigt das Satzungetiim, mit dem Herodot sein Werk beginnt. Kein Wunder, dat

man begierig die Ablosung der Uberschrift anfgriff, als Titel "wie Illdtaivos Adxrie

den Weg zeigten.
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zweite Stelle ein, wo die Dauer des ganzen Krieges auf 27 Jahr

xkI fifiiffccg oi) JtoU&g xaQsvsyxovOag bereclmet wird. Die Datie-

rung riihrt zweifellos von demselben her, der 20,1 die Lange des

archidamischen Krieges mit ganz ahnlichen Worten bestimmt und

dabei den Beginn anf den Einfall in Attika ansetzt. Da dies

nach Schwartz fur Thukydides unmoglich sein soil, so miisseu wir

auch auf diesen Punkt eingehen. Ich werde in der vielbehandelten

Frage meine Ansicht kurz ohne Polemik prazisieren. (Fiir die

Literatnr verweise ich auf Busolt Grr. Gr. Ill 902). Nachdem Thu-

kydides die Ursachen des Krieges und die letzten diplomatischen

Verhandlungen dargestellt hat, fahrt er 11 1 fort: ^Nunmehr be-

ginnt der Krieg zwischen Athen und den Peloponnesiem“, und er-

zahlt den Uberfall auf Plataa. Ausdriicklich hebt er hervor, da6

dieser im Frieden erfolgte (2,3) und einen flagranten Vertrags-

bruch bedeutete (7,1). Damit scheint die Frage nach der &qx'^

Tov jeoidfiov erledigt. Aber wir diirfen nicht vergessen, dad Thu-

kydides auch von den im ersten Buche erzahlten altiai abschlieBend

gcsagt hat : djtovd&v ^vy%v0i,g yiyv6ntva (1 146), und dariiber

kann kein Zweifel sein, dafi staatsrechtlich nach der aUgemein

herrschenden und speziell von Thukydides vertretenen Ansicht der

TcdXsiiog y^vaCav xal nsXoaovvi]0Ccov noch nicht eingetreten war
(Busolt 903). Ja, unter normalen Verhaltnissen hatte gewiB dieser

Kampf zwischen einem Grliede des peloponnesischen Bundes und

einem Verbundeten Athens ohne Krieg der beiden Koalitionen bei-

gelegt werden konnen. Tatsachlich beeinfluBt er auch diesmal die

formal-staatsrechtlichen Beziehungen der GlroBmachte nicht. Die

Peloponnesier trefPen freilich die Eiistungen zum Kriege ebenso

wie die Athener; aber das ist ja nur die Konse(juenz der langst

vor dem Uberfall getroffenen Entscheidungen. Noch nach der Mo-

bilmachung legt Archidamos Wert darauf durch Entsendung eines

Gesandten zu zeigen, daB fiir den peloponnesischen Bund der Friede

noch besteht, und wenn die Athener den Gesandten abweisen, so

begriinden sie das nicht mit dem Uberfall auf PlatMa, sondern mit

der Mobilmachung, also der Bedrohung ihrer Landesgrenzen (12).

Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen hat dann automa-

tisch den Kriegszustand zur Folge. Das braucht Thukydides dem
Leser nicht ausdriicklich zu sagen, markiert aber stiHstisch die

Entscheidung, indem er die Worte berichtet, die der Gesandte beim

Uberschreiten der Landesgrenze spricht: ij&s ^ wig "ElXriSi,

ftsydXov xaxav Der Leser soli sich erinnern, wie Herodot

V 97 unter Anspielung auf die homerischen Verse Ss xul lAXs^dv-

dga vsxt^vccTO vf^ag H'dccg UQxsxdxovg, at aa&i xaxhv Tq6b06l yivovvo
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(E 62. 3) den athenisclien EntscUuB zur Unterstutzung des ioni-

schen Aufstandes mit den Worten begleitet: aimi al vies &QX^
mx&v iyivovTo "EkXriaC ns ml ^ag^dgoiei. Noch PoUio berichtete

spSter, Caesar babe am Rubikon iiberlegt, 'fiXixcov xax&v xastv

&v%'q6%ois 'fi Sid^affig (Pint. Caes. 32). Wichtiger aber ist, da6

Aristophanes im Prieden 436 mit einer schon von den Scholiasten

bemerkten Bezngnabme anf die Worte des Gesandten sagt:

63tdvSovxeg S'i>xdfi£efQ’a rijv vvv 'f][iEQav

"EXXtjfSiv &Q^ai xa6i xoXXmv xui

Damit will er dock den Beginn des Priedens der stoXdfiov

gegenuberstellen.

Selbstverstandlicb konnte Tbnkydides aber mit diesem Tage
die Erzahlnng des eigentlichen Krieges nicbt beginnen. Die

Biistnngen mtifiten notwendig vorhergehen. Aber anch der tlber-

fall von Plataa war kanm davon zn trennen. Zn den akCcci ge-

horte er nicbt, nnd man versncbe einmal ihn in dem Abschnitt

Tiber die diplomatiscben Verwicklnngen nnterznbringen, so wird

man es leicbt versteben, dafi der Gescbicbtsschreiber
,

der sick in

einer ahnlicben Zwangslage befand wie bei dem Biindnisvertrag

V 23, es vorzog ibn als nnmittelbare Vorbereitung anf den Kriegs-

ansbrncb zn bebandeln. DaB ihn freilicb nicbt ansscblieBlicb die

schriftstelleriscbe Okonomie bestimmte, zeigt die^genane cbrono-

Ipgiscbe Pixierung II 2, 1. Er betracbtet den tlberfall als dip

erste Kxiegsbandlnng
;
aber das andert nicbts an der Tatsacbe,

dafi der staatsrecbtlicke Beginn des Krieges erst mit dem Ab-

brncb der diplomatiscben Beziebungen gegeben war.

Dieser staatsrecbtlicben Anffassnng mnfite der Gescbicbts-

sobreiber besonders Recbnung tragen, wo es sicb nm formale

Dinge oder nm cbronologiscbe Bestimmungen bandelte. So konnen

wir nns nicbt wnndern, wenn wir in der leider korrnpten Stelle

I 125 lesen: "Ograg de xad’i^taiidvoLg mv dSsi, iviuvtog oi Sis-

SXccS0ov ds, jtglv i0^aX£tv kg tijv Idttixiiv xal xhv 7e6XB[iov

g)av£Q&g^). Ganz abnlicb beifit es nnn ancb V 20: A'drai

al GKovStti iydvovTo T£X£vt«)Vtog rov %£[imvog figcc ix AiovvOimv

E'vd-'bg t&v &0tixS>v, cfdrddfixa itSv di£Xd'6vtcav xdt '^fi£Q&v k)X(y<ov

nccQ£V£yxov0S>v ^ <bg xb Jtg&xov 'fj ig xijv 'Axtix^iv ml ^ dtgxii

xoi) jcoXdfiov Tonds kyivExo, Icb frene micb, dafi 'Wilamowitz, der

1) Fiir die Formelhaftigkeit des Ausdrucks xoXXmv kccI uya^&v ist diese

Stelle liSchst bezeichnend.

2) Die in dXaaeov liegende Korruptel als Dummbeit des Herausgebers zn,

bemanteln, hilft nicbt freiter.
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einst in den Curae Tliucydideae grade diese Stelle als ein nntrug-

liches Zengnis fiir die Tatigkeit des Herausgebers betrachtet hatte,

sie jetzt Thukydides belaBt (Berl. SB. 1919, 944); daB icb aber

nichi einmal soviel zugeben kann, Tbukydides habe seine Ansicbt

uber den Anfang des Krieges geandert, ergibt sicb aus dem G-e-

sagten.

Aber die Stelle bietet ja andre Schwierigkeiten. Der Einfall

in Attika ist 431 im Mai erfolgt, der Eriede 421 im April ge-

gescblossen. Kann das durch avtddsxa hov dLsXd'6vtc:)v xal 'fifisQ&v

dXiycjv ^aQBi/By%ov6G>v aiisgedruckt sein? Wilamowitz a. a. 0. 943 be-

jabt dies, da das TCccQccip^QSiv ancb ein Minns der Differenz be-

zeichnen konne. Das wird man gern fur Dalle zngeben, wo dnrcb
den Zusammenhang der Sachverhalt klargesteilt war ^). Aber bier

wundert man sicb, das Thnkydides, wenn ibm einmal an der ge-

nauen Berecbnung lag, einen Ausdruck wablte, der miBverstanden

werden konnte, ja mnBte. Denn daB der Griecbe bei TcaQccipsQaiv

sognt wie bei ^aQsXa'dvsLv ^ccQcccpdQs^d'ac zunachst an
ein TJberbolen, an ein Pins zn denken geneigt war^), wird sicb

kanm bezweifeln lassen, nnd bier wurde ibm diese Anffassnng
durcb das ocal formlicb anfgedrangt. Die vorgescblagene Strei-

cbnng der Partikel beseitigt aber die Zweidentigkeit nicbt nnd
ftihrt anBerdem eine fast nnertraglicbe stilistiscbe Harte berbei.

Nicbt obne Gewicbt ist endlicb ancb Scbwartzens Bemerkung, daB
dieses stark nacb Pedanterie schmeckende Streben den Zeitranm
fast anf den Tag zu bestimmen iiberhanpt fiir Tbukydides anf-

fallig ist.

Aber haben wir denn iiberbanpt das Eecbt die Eechnnng nacb
Kalenderjabren bier voransznsetzen? Dnmittelbar nacb den in Drage
stebenden Worten fahrt docb Thnkydides fort: „Man darf dabei
freilicb nicbt nacb Beamtenjabren rechnen, sondern nacb natiir-

licben Zeiten. Wer nacb meiner Metbode recbnet, der wird finden

Sixcc pbhv d'iQT] v6ovg dh %Biii&vag rp TCoXiiico rpSe ysysvrjfidvovg.

Danacb bandelt es sicb docb ancb vorher nnmoglicb nm Jabre von
365 Tagen, nnd es beiBt ja ancb garnicbt (avtb tovto) dixa 6Ao-

1) Die einzige Stelle, die man dafiir anfuhrt, beurteile icb freilicb anders.

Bei der Kalenderreform sagt Dio Cassius XLIII 26,1 von Caesar: imk xcel iiij-

Tiovta '^(isQag JiipalmVf BaccmsQ ig rijv kitcc^tcloyiuv 7tccQE(psQov. Nacb einem
bestimmten Tage scbaltete Caesar die 67 Tage ein, die nacb der astronomiscben
Berecbnung den Uberschufi gegeniiber dem gewbbnlicben Kalender bildeten und
binzugefftgt werden muBten, damit die ricbtige Summe herauskame.

2) Man denke an Ausdriicke wie 6 Ttdvtccg pccffUeag 7t(XQsv£y%(hv taig iTCtvo^ccig

Aristid. Panatb. I 206 Dind. cf. Luc. Charid. 1 19 u. b.
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xXilQcav er&v $iBX&6vt(ov sondem aindSexa i. d. und da das aito —
doch nur die Bedeuttmg hat dem zweiten Bestandteil eminente

Elxaft zu geben, kaim der Siim nur sein: es war grade die runde

Zahl von 10 Jahren vergangen, nicht 9 oder 11“.

Wer von Pythodoros bis Alkaios zablte, kam eben auf 11

Jahre. Aber diese mechanische Abzahlnng der Archonten „ist

nicht genan, olg xai aQx^iiEvoig xccl [isaov0t xal Satcog ivv^e' x<p ijcs-

ysvatd rt“. Der Kriegsausbrach iyiveto &rl IIv&odaQov oixdti fte-

eovvxog, nnd es ist deshalb verkehrt Pythodor voU mitznrechnen.

"Warnia aber Thuskydides soviel grade an der Zehnzahl lag, ergibt

sich darans, dafi er den ersten Krieg nicht nur 25, 1 terminologisch.

den SBxivtjg adlsiiog nennt sondem auch 26, 3 nnter dieser Bezeich-

nnng dem dekeleischen entgegengestellt : |i)v tm jrpc&rgj noldfiw

dsxdxei xul rijj ft£t’ avxbv bxdnxm icvoxcaxfi xal x^ Qoxsqov wixvjg

jtoXsfia. Wie er die Daner des letzten Krieges bestimmt hat, dariiber

nachher. Jedenfalls nicht anf zehn Jahre, und damit wird diese

Stelle zu einer stillschweigenden Ablehnung der vulgaren Auffas-

sung (Isokrates geg. Kallim. 47 Panath. 57 und selbst Xenophon
Hell. II 4,21), die eben den dekeleischen Krieg gemaB der Be-

amtenrecbnung den zehnjahrigen nannte.

Aus diesem Gregensatz zur Vulgaransicht erklart sich nun
natiirlich ohne weiteres die genaue Rechnung in 20,1 ebenso wie
der scbwerfallige Ausdruck &g xb jcq&xov usw. „Seit dem Sommer,
wo der E^ieg ausbrach, waren 10 Jahre vergangen*. DaB er

dabei die Riistungen zum Einfall mitberucksicbtigte, also den

Sommer 431 voU rechnete, wird niemand wundem, und ebenso-

wenig, dafi er das Fruhlingsfest der Dionysien 421 nicht mehr zum
"Winter zahlen mochte. Anffallend ist nur, daB er trotzdem nicht

blofi a^xui aC dnovSal iyivovxo «[iu sagt sondem xsXsvrStvxbg

xov jjsifiSvog zufugt. Steup streicht die Worte, aber sie sind nicht

zu trennen von den Worten xal xb &dQog xov SvSexkxov Sxovg,

mit denen erst 24,2 schlieBt. Deutlich ist beide Male, daB Thu-

kydides aus schriftstellerischen G-riinden den eigentlich in den

Sommer 421 fallenden AbschluB der Yertrage nicht von der Dar-

stellung des Winters, in dem ja der Friedensvertrag schon fast

bis zur Ratifiziemng gediehen war, trennen mochte. (Ed. Meyer,

Forsch. II 295). Die Worte am Anfang von 20 •waren aber in

dieser Form bei der endgiltigen Eedaktion gewiB nicht stehen ge-

bKeben.

Die Dauer des Gesamtkrieges wird in der Einlage bei Xeno-

phon Hell II 3,9 unter Aufzahlung der Ephoren nach der vnl-

garen Anschauung auf 28 Jahre berechnet. Yerstandlich also, daB
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ancli Her Thukydides betont, bis ztim Falle Athens (16. Mnnichion,

etwa 26. April 404) seien verstrichen 27 Jahre xal rjfiilQag oi

jroUdg napev£yxo'ii0ceg (26,3). Auch hier baben wir eine Angabe,

die den eigensten Motiven des Autors entspringt.

Yiel schwerer ist es iiber den SchlnB von cap. 26 ins Heine

ZVL konamen: xai ijcl i'tt] (ilv xal dsxa (i^vag anhxovTO ^ istl

%iiv ixuTBQwv yijv 0r^atsv0ai Sh iisv' SivoxaxVS ^s^aiov

e^Xuatov dXXijXovg rd iidXi0Ta, SjtBixa fihtoi xal dvayxaod'BVtsg Xv0aB

Tciig fiBxd td Sdxa ^rt] 07tovddg aid'ig ig TtdlB^ov (pavB^hv xard0T7j0av.

Man betrachtet jetzt allgemein als den Endpunkt der angegebenen

Frist die flagrante Verletznng des Vertrages, die in der zweiten

Halfte des Sommers 414 die Athener durch Plunderungen auf la-

konischem G-ebiet begingen (YI 106). Als den Anfangstermin der

6 Jahre und 10 Monate setzen dann Steup nnd andre, so jetzt

auch Wilamowitz S. 947 den Ephoratswechsel Oktober 421 an.

Aber wenn auch Thukydides V 36 in einer Parenthese bemerkt,

dafi einige von den neuen Mannern Gegner des Friedensvertrages

waren — dafl es nur zwei, also eine Minderheit sind, wird gleich

darauf deutlich —
,
so markierte doch ihr Amtsantritt keineswegs

einen so entscheidenden Wechsel in der spartanischen Politik, daS

mit ihm als einem festen Datum gerechnet werden konnte^). . Vor

alien Dingen hat aber diese Auffassung zur Voraussetzung, dafl

der Sommer 421 wirklicher Friede gewesen sei und dann erst die

'(iaoawg dvoxax^ begonnen babe, und diese Voraussetzung steht im

Widerspruch zu Thukydides’ Tendenz grade hier die vollige Ein-

heit des siebenundzwanzigjahrigen Krieges zu erweisen. Nicht

ohne Absicht sagt doch auch 35,2 Thukydides: iaAntBvov Si

dAXijXovg B'SO'ijg [iBxd xdg 0novddg o'i XB'jid'rivatoi xal AuxbSoi-

(idvioi, vgl. 35,4: rovrav oiv Sq&vtBg oiSiv ytyv6(i£i>ov

ijtAaxBv ov Tovg AaxsSaifiov^ovg fitjSsP S^xaiov 8iavoBl0&ai. Dazu
tritt ein sprachliches Moment. Thukydides hat die Verkniipfung

durch yikv — BKBita (livtoi noch viermal III 111,3 YIII 75,1 und

86, 2 (stets vb [ibv ag&tov — ixBita yiivtoi
;
hinzu kommt III 93, 1

"wo nach der Uberlieferung das [ilv feblt), IV 135. An der letzten

Stelle heiBt es aQO0skd^hv ydq vvxxbg xal xXifiaxag x:QO0d‘Blg fiB'xQt

{ib'v tov ^) B'Xad'EV . . . ixsita [ihtoi B-S&Sg al0d'O[iBvcov, xqIv x;QO0^y]vai,

UTcrjyays jcdXiv xuxd rd^og xrjv 0-CQattdv. Hier wie an den andern

1) 35,8 heiBt es freilich: ro jn.Ji' oiv d’sgog toCto rjavxia rjv xcl t<poSoi-

xuq’ dUrJlflus; aber dieser Zustand dauert auch den grBJJten Teil des 'Winters

fort, cf. 39,2 lyiyvovro ycip altl X6yoi. rots xb ’A&riva(oie xal Auxedaiyov^oie

xsqI bT^ov (iiiijXaw.

2) Toitov codd. TOV Kruger.
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Stellen (vgl. etwa VIII 86, 2 ol Sh dtQatimtai zb fihv TtQ^top 6^^

^%'bXov &xovsLVy ScXX^ cctcoxxbCvbiv i^ddjv to'bg xhv dfjfiop xataX'66vtccSf

BTCsitcc iiBvtOL ^6Xig ffiv%&6avtBg ijxov0av) wird eine EntwicHung
in zwei Stadien zerlegt, von denen das zweite, durch smitcc ein^

geleitete die nnmittelbare Fortsetztmg des ersten bildet ^). DanacH

muB man ancb Mer die angegebene Frist bis zu dem Zeitpnnkt

recbnen, wo die beiden Macbte ava'yxa6d'dvxBg X'v^ccl rd:g iistdt

hrj ^Ttovddcg avd'ig ig ^bXs^iov q)avBQbv xaxi6tYi^av. Diese Angabe

bann man aber scbon wegen des &vayxa6%^ivxBg nicht auf den vom
Zaun gebrocbenen Yertragsbruch 414 beziehen. AuBerdem lieferte

dieser den Spartanern zwar Bi7CQoq)d6c0xov aixiav xov

(VI 105), aber nach VII 18, 3 muB man annehmen, daB danacli erst

Reklamationen in Athen stattfanden ^), und erst als die Spartaner

sich so das Greftibl der gerechten Sacbe gesichert batten, traten sie

413 '?iQog Bi)d^'bg &qxoii8vov Ttg^xaxa in den offenen Kampf ein (VII

18). Diesmal werden sie gewiB ancb zur Berubigung ihres Gewissena

(VII 18) eine formelle Aufkiindigung des Vertrages nicht versaumt

haben ®), die etwa im Februar erfolgt sein mag. Und entscbeidend

scbeint mir; nur wenn"wir so recbnen, versteben wir ancb, warum
Thukydides die Auffassung des dekeleischen Krieges als dsxdxr^g

TtdXBfiog so bestimmt ablehnt. Hatte er ihn im Sommer 414 be-

ginnen lassen, lag dazu kaum ein Grund vor. Setzte er den An-

fang 413, so betrug die Dauer neun Jabre.

Kecbnen wir nun vom Februar 413 bis zum AbschluB des

Kikiasfriedens (etwa am 11. April), so miissen wir freilicb mit

Acacius ?| in astrti andern. Aber falsche Zablen kbmmen ja

sicber im Tbukydidestext vor^). Unbequemer ist, daB Tbukydidies

dann den Vertragsbrucb von 414 ganz ignoriert, da er unter das

B^CQd'Bv SI pBx^ &voxo3x^g ^B^cclov S^Xccjcxov dXX^Xovg xd fidXi0Ta

1) Hier hat Ullrich im. Anhang zu seinem zweiten Hamburger Programm

(1846) S. 102 eine falsche Angabe. Unrichtig ist auch seine Annahme, dafi Thu-

kydides mit IttI tijv i^atigov yfjv etgatsv&ccv die sizilische Expedition meine.

Sonst hat er vieles dort sehr richtig heurteilt.

*

2) Nach VI 105 hat man den Eindruck, daB die athenischen Feldherm auf

Drangen der Argiver ohne staatlichen Auftrag die Hehietsverletzung begiugem

Jedenfalls muBten die Spartans, wenn sie das Becht auf ihrer Seite habeh woUten,

mit dieser Mbglichkeit und einer DesaYOuierung der Feldherm rechnen und Ge-

nugtuung auf friedlichem Wege verlangen, ehe sie zum Kriege schritten.

3) Das hat alles schon XJUrich a.a.O. 89 ff. treffend ausgefuhrt Vgl, auch

Cwiklinski Hermes XII 48,

4) Sollten die Verschreibungen sich nicht zum Teil daher erklaren, daB in

Thukydides’ Manuskript die attischen Zahizeichen standen, hier pi statt p||

gelesen ist? Ehenso z. B, 1165,12 ||| fur PHI?

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. PhU.-hist, Klasse. 1920. Heft 1. 5
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nicht fallen kann ’). Andrerseits erhalten wir so die einzige Frist-

angabe, die wir Her erwarten miissen, die scharfe TJmgrenznng

des formellen Friedenszustandes
,

der in Wirklichkeit nnr eine

^xoatog &voxG>%ii war. IminerHn bleiben Bedenken. Aber den

Herausgeber zu zitieren Hlft auch Her nicht weiter. Hatte der

die BerecHnmgen angestellt, die Schwartz S. 60 ihm imputiert,

so wttrde er sich nicht mit der nackten Zahlenangabe begnugt

haben.

tiber den ganzen Abschnitt, innerhalb dessen unsre Kapitel

stehen, kann ich mich kurz fassen, da iiber diesen soeben Wila-

mowitz in der schon mehrfach zitierten Abhandlung SB. Berlin

1919 S. 934 ff. gehandelt hat nnd ich seinen vortrefflichen Ansfiih-

rungen zum grofien Teile beistimme. Sicher ist auch mir, dafi

Thukydides die TJrkunden in der endgiltigen Fassung seines "V^erkes

nicht im Wortlaut mitteilen woUte. Das zeigt die lose und fliich-

tige Verbindung mit dem Teste. Ich halte es fiir moglich, dafi

diese auf Thukydides selbst znriickgeht. Fallt sie dem Heraus-

geber zu, so haben wir doch kein Recht diesem mehr als die un-

urngiinglich notwendigen Eingriffe zuzutrauen. Insbesondre scheint

auch mir Schwartzens These unerwiesen, daB die Biindnisurkunde

23. 24 nur eiu diplomatisches Angebot gewesen sei, das die Spar-

taner zusammen mit d.em Friedensentwurf in Athen iiberreichten,

und daB erst der Herausgeber sie irrtiimlich als wirklich vollzo-

genen Vertrag aufgefaBt und hinter den FriedensabscUufi verlegt

habe. Das ist schon deshalb unglaublich, weil das Biindnis an der

Stelle, wo es jetzt uberliefert ist, sich ohne weiteres durch die

Schwierigkeiten
,

die bei der Ausfiihrung des Friedensvertrages

entstehen, erklart und sich vortrefflich in den historischen Zu-

sammenhang einreiht, wahrend keineswegs ersichtlich ist, was die

Spartaner vorher bewogen haben soUte auBer dem Frieden auch

noch ein Biindnis anzubieten. Tatsachlich erwahnt doch auch Thu-
kydides ausdriicklich das Biindnis nicht nur 39, 3 gi) 0q>C0i, |vg-

(luxCav IdCav itoi-^Scovtai. &0xeq hi&'tjvaiotg, sondem auch 42, 2 atvv-

&ccv6(isvoi 8w xal Boimvotg ISC^ ^vjifiaxlccv jtsitoCtjvtai. Schwartz
tilgt an der ersten Stelle StaasQ 'Ad''qvaCoig als Znsatz des Heraus-

gebers; aber soil der etwa wirklich so folgerichtig vorgegangen
sein, daB er an der zweiten das xul zufiigte? Richtig ist, daB die

folgende ErzaHung Schwierigkeiten hietet, die bisher noch keine

1) DaB die improyisierte Landong nicbt als at^azsla gezftUt wird, verstebt

man aber leicbt.
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vbllig evidente Losung gefunden haben^). Aber auob dies® gebem
nicbt das Recbl cap. 22—24 dem Hemasgebar znzaweisen oder
gac dieses Urteil aaf 25. 26 aaezudebmea.

Es bleibt ako dabei: Wir babea in Y 26.6 das Prooemiam,
das Thnkydides selber dem zweiten Teile seines Werkes vorauS'

gescbickt bat. Damit erbalt dieser Teil von vornberein eine ge-

wisse Selbstandigkeit, nnd wenn am Anfang das genaue Datum
des Friedensverteages, das wir jetzt 19,1 in der XJrkunde lesen

nnd das xmbedingt ancb in der endgiltigen Fassung mitgeteilt

werden soUte, wiederbolt wird (25,1), so zeigt sicb dentlich, dad
dieser Teil bewuBt neu anbebt, wobl ancb auf einer neaen BoUe
steben sollte. Andrerseits kann die G-escbicbte des zehnjabrigen

Krieges nie fiir sicb ediert sein, da ibr jeder kunstleriscbe Ab-
scbluB feblt, nnd das Prooemium selber kennzeicbnet ja das Fol-

gende als blofie Fortsetzong, als zweiten TeU.

Dieser zweite Ted sollte, das kUndigt Tbukydides 26,1 au8«

driicklicb an, die Zeit bis zum Fade Athens nmfassen. Einzel-

beiten diirfen wir an sicb nicbt erwarten. Wenn der Giescbichts-

scbreiber solcbe bringt, so tnt er das nicbt fiir eine lnbaltsangabe

sondem fur den Nacbweis, da6 diese ganze Zeit zum Kriege ge-

bore. Nur desbalb fiibrt er an, daB der Krieg zwiscben Atben
nnd den Peloponnesiern aucb in der Zeit von 421—413 nicbt anf-

gebort babe, da die Bestimmungen des Friedens von beiden Maditen
nicbt voll ausgefuhrt warden, VerstoBe gegen den Friedensvertrag

vorkamen nnd ein Teil der spartaniscben Bundesgenossen uberhaupt

nicbt beitrat. Yon den YerstoBen erwahnt er besonders Mantinea,

wo Atbener nnd Peloponnesier in offnem Kampfe einander gegen-

iiberstanden, nnd den epidanriscben Krieg, der den Atbenem AndaB
zn der offiziellen Erklarung gab, die Spartaner batten deb Frieden

geferocben (56,3). Dagegen lag bei diesen staatsrecbtlicben Be-

tracbtnngen gar kein (drund vor, die siziliscbe Expedition zn er-

wahnen, die den Friedensvertrag formal nicbt beriibrte®), mid es

war nnberechtigt, wenn Cwiklinski Herm. XII B1 ans Tbnkydides

Scbweigen den ScblnB zog, er babe, als er Y 25. 6 schrieb
, nicbt

die Absicbt gebabt die sizilische Expedition in die G-esoMebte des

Gresamtkrieges einzubezieben. Ancb Argos wird ja nicbt genannt,

obwobl es dock im Mittelpnnkt der Darstelinng des fanlen Frie-

dens stebt.

TatsScblicb kann Tbnkydides niemals daran gedacbt baben die

1) Vgl. den Nacktrag S. 79.

2) Ahnlich. Schwartz 209.

5*
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Zeit von 421—404 darzustellen, ohne die sizilisclie Expedition mit-

zubehandeln. Diskntabel ist nur der Gredanke, da6 er urspriinglich

einmal die Absickt gehabt babe diese in einem eignen Werke zu

scbildern. Dafiir konnte sprechen, dafi Buch V nnd VI wirklick

eine kiinstlerische Einkeit bilden, eine Tragodie mit rasebem Auf-

stieg, Peripetie nnd Katastrophe, ein Werk, dessen kunstleriscbe

yollendnng man besonders empfindet, wenn man das fiinfte nnd

ackte Buch daneben liest. Und doch ist es mit dieser TJmgebung,

wie Schwartz vortrefflich dargetan hat (206ff.)j engste ver-

klammert; es feblt auch nicht ganz an Stellen, die wie manche

Partien in V noch nicht endgiltig redigiert sind oder nur vor-

lanfige Andeutungen tlber Seitenschanplatze geben. TJnd vox alien

Dingen kommt das Ethos des siebenten Buches nur dann voll zur

Geltnng, wenn man als Hintergrund nicht bloB den TJntergang

der Elotte sondern dessen Folgen, den wenn auch noch nicht er-

folgten so doch drohenden Pall Athens denkt (vgl. auch Einzel-

stellen wie VI 64). Danach mu6 man annehmen : Thukydides hat

die Gesehichte der Sizilischen Expedition zwar als Einheit ansge-

arbeitet, aber' sofort die Tendenz gehabt sie seiner Eortsetznng

des zehnjahrigen Erieges einzuverleiben nnd deshalb nicht nur das

yierte Buch so umgearbeitet, dafi die erste sizilische Expedition

als Vorspiel fiir Grb^res wirken sollte, sondern auch die vorlauiig

nur skizzenhaft ausgearbeitete Darstellung des faulen Eriedens

und der folgenden Jahre mit ihr verbunden. Geschehen ist das

zweifellos noch wahrend des dekeleischen Erieges. Vollig abge-

schlossen hat er aber die Darstellung auch in VI. VII noch nicht.

Zu den Abschnitten, die erst nadb 404 hinzugekommen sind, ge-

hbrt natiirlich namentlich das Prooemium, das er dem zweiten

Teile seines "Werkes vorausschicken wollte.

‘ III-

Wenn der Eedner im Prooemium die Aufmerbsamkeit seiner

Hbrer erregen will, so empfiehlt ibm Anaximenes an erster Stelle,

auf die Wichtigkeit des Themas hinzuweisen (29 p. 66, 6 BQ. Na-
turlich ist dieses Mittel nicht erst von der rhetorischen Technik
erfunden und Choirilos gewifi nicht der erste Epiker gewesen, der

es anwandte (Arist. Rhet. 1415 a 18):

[lot Xdyov Slliov, Saag utco yaCrig

^X%'sv is EigA^eriv ndlsfiog (liyag.

Eein Wunder, dafi auch Herodot hi seinem, wie gesagt, an das
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Epos^) anknupfenden Prooemium als sein Ziel angibt, . (iTjrs

§Qya ^eyccXa ts xccl . . &zlBci ysvijrac. Das Igyov aber, das

den Hobepnnkt seines Werkes bildet, ist der Xerxeszug, und

diesem schickt er VII 20 die ansfubrliclie Erklarnng voraus : (Jtd-

Xg)V yicQ t&v i^Sjisv utoXkp d?) [liyi^tog oitog iysvBto^ &0t£

liri%B Tov ^uqbCov zbv ini Hxvd'ag Tta^dc tovtov (i7]dsva (paCvB6%'ai , . ,

liYIXB xatSc xk XByo^Bvcc xov ^Argsi^decov eg ^'iXiov /iijre xbv Mv^cbv xs

xal Tbvxq&v xbv 3tp6 xS)v Tq(dixS)v yavo^Bvov . . . ccSrccc at %a6ai

odd’ BXBQai TCgbg xai^x'f]0i yevdfiBvat 6tQaxriXa0lav (lu^g xrjdSs (ydx H^cccc*

xl ydp o'dx ijyayBv Sx trjg Id^Crig Sd^og ktl xfjv ^EXXdda ^SQ^rjg
;
xotov

dh TCvvbiLBvov vdcD^ ovx izceXiTtB
;
Zweifellos batte Tbukydides diese

Stelle vor Angen, als er seine Einleitung znr Darstellung des

zebnjahrigen Krieges scbrieb. Denn In cap. 23, das sicker znm
•altesten Prooemium geborte lesen wir : x&vdlTCQbxBQOvi'Qymv
^eycdxov i^,gdx‘d'7] x b MjjSixbPyXccl toirxo B^a>g dvotv uaviiaxCoccv

xal 7tBto(ia%CccLV xa%Btav xi^v xqC6lv l(Sxsv* xo^xov dh xov TtoX^fiov it^xdg

xs (iBya 7tgov^r]f xad'Tjfiaxd xb lgvvvivB%%'ri yBvi(S%'av iv aitp xfj ^El-

Xccdv oloc oi>x BXBQa iv lom xgovp,

Aber scbon im ersten Kapitel bebt er nacb Spbragis xind An-

^abe des Tbemas sofort bervor, er babe den Krieg gescbrieben

iXxc&ag iisyav xb adsed'at xal &%ioXoyd}taxov xmv XQoysysvfj^svmi/.

Welcbe Momente in der Gregenwart gegeben waren, die ibn ab-

solnt zu seiner Erwartuug berecbtigten, deutet er nor kurz an;

dafiir gibt er von cap. 2 an — den scbwierigen ScbluB des ersten

Kapitels uberspringen wir vorlanfig — in der Arcbaologie die Be-

griindung fiir das relative Drteil, daB der Krieg grofier als alle

frliberen gewesen sei.

Das BeweistbemA der Arcbaologie ist; nacb sicberen Indizien

kann man behanpten, daB keine vergangene Epocbe ein Ereignis

gezeitigt hat, das sicb an Bedeutung mit dem Kriege der Athener

nnd Peloponnesier messen kann. Grleicb von der Drzeifc boren wir,

daB i^e Hellenen damals ovta [iBye'd'Btr nblamv t^^vov ovts xfj diXjj

^agcc&xBvjj (2,2) nnd daB sie oiSav TCgb x&v Tgcoixav dC ddd'evaiccv

xccl &yiBi%iav dXlTjXcov dd'gboc (3, 4). Erst die maritime Eat-

1) Naturlicli nicht an Choirbos. — Sonsfc erwEline icb nur etira, wh Aristo-

phanes den Agon in den Froschen einleitet (759 3 XQ&yficc ^Q&yficc (liycc xmC-

vTjtcft, iiiya cf. 884), aus den thukydideischen Reden II 11,1, wo Archidamos auf

die Grdfie des Krieges hinweist, I 80, 2, Vil 61, 1 u. 6.

2) Selbst Ed. Meyer, Forsch. z. alten Gesch. II 280, gibt ja zu, daB hier

vielleicht der Best der ursprunglichen Einleitung zum archidamischen Knege

Yorliegt.
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wicklting, die mit Minos einsetzte, maclite eine gemeinsame ITnter-

netmung mciglicb (3,5), and unter der riihrnng des damals mach-

tigsten Herrschers Agamemnon ward der Troerzng angetreten.

Ater anch von diesem gilt (10,3): eixog vo(iC^eiv riji/ STgaveiau

ixtlvfiv iiByiOtriv (ilv ysvidd^ai rmv ngb wiTijg, XsiTto^ivrjv Ss t&v

vvv, XffM^QQV Jtoiijffet tt ti x&vtavS'a mtdta^siv, r^v slxhg

ixi rb (isl^ov [ilv aoitjTrjv Hvra xo<S[ii}(lm, '6[i(ag Si (pulvExai xal oiitmg

IvSeeCtdQa. Die TJrsaclie war besonders die &%Q'riyi,arla (11), Si

&%g7j(i(XT{av rd r« Jtpo to'StcDv de&svfj xal aSrd ys tavra, ^vo-

(taetStara rav xqIv y£v6(itva, SijXovtai rotg sgyoig {ixoSseatega ’6vta

Trjg fij/iJig xal Tov vvv xsgl airav Sid toiig xoirjtdg X6yov xagstSm-

x6tog (11,3). Haben doch. sogar nocb nacb dem Troerznge die

Ursachen fiir die Scbwacbe von Hellas fortgedauert, &<fTs (lij fj^v-

ideaeav aS^tj&iivai (12,1). In der folgenden Periods, die fur Tbu-

kydides durcL das Aufkommen der Tyrannis gekennzeicbnet ist,

fiel freilich die d%qri^axCa allmahlich fort (13), imd dadurck wurde
allgemeiner eine Entwicklnng der Seemacht moglich, die zum Baa
verscMedener Kriegsflotten fiihrte. Aber selbst die starksteu von

ilnen lessen sick sckon in technischer Hinsickt nickt mit den mo-

demen vergleicken. Erst kurz vor den Perserkriegen warden in

Sizilien and Kerkyra modeme Kriegssckiffe in grofierer Zakl ge-

bant, wakrend die Aegineten and Atkener nock kaom in Betrackt

kamen (14). Dabei waren diese Elotten aber die einzige G-rnnd-

lage der Mackt, za Lande gab es iiberkaapt keine grokere Mackt-

entwicklong, and die Kriege besckrankten sick, abgeseken etwa

vom lelantiscken, aaf lokale (Jrenzfehden (15). ixsydvsxo SI dXXoig

xs dXXo&i xcyXtffiaxa fir) ai^tj&^^vat
,
besonders aber keinmte der Brack

der Perser and die selbstische Politik der Tyrannen, die nor an

ihre Hausmackt dachten. otixo) xavxa%6&£v ^ ‘EXXdg ixl noX^v

%q6vov xaxEixBxo xoiv^ ipavaghv [irjSlv xaxtQyd^eod’at xaxd xdXsig

xs dxoXftoxdgu stvai (17). Der Sturz der Tyrannen and die sieg-

reicke Abwehr der Perser mackten erst die Bahn fiir eine starkere

Macktentwicklang frei. Beim Xerxeszage einigte sick Hellas anter

Spartas Eukrung, wakrend die Atkener die Grrundlage fur ikre

Seemackt sckufen. Die Einigkeit der Hellenen dauerte freilick

nickt lange, aber grade der Dualismus fiikrte dazu, dak bei Aus-

bruck des arckidamischen Krieges jede der beiden Grokmackte fiber

eine starkere Mackt verffigte als sie in der Zeit der Einigkeit

zasammen besessen batten (18.9)^).

I) Der SchluB yon 19 richtig interpretiert von den Scholien tmd Hdpken

De Thucydidis prooemii compositione Berlin 1911 p. 46.
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Will man die Archaologie richtig beurteilen, so ist es

disch allein zulasgig, alle von anfierlialb genommenen Gesichts*-

punkte fernznlialten tmd sie rein aus sicb zn interpretieren. Zweiiens

darf man sich aber anch nieht dadurch beirren lassen, dafi sie

zweifellos nicht endgiltig ansgearbeitet ist, Exknrse nnd IJneben-

beiten entbalt. Das andert nicbts an der Tatsacbe, dafi wir in

cap. 2—19 einen ganz einbeitlichen gescblossenen Gedankengang
baben tind das Beweistbema scbarf durchgefiibrfc wird. Wenn im
ersten TeUe die kritiscben RSsonnements, im zweiten das Tat-

sacbenmaterial nberwiegen, so liegt das in der Natur der Saobe,

Wie einbeitlicb die Metbode ist, dafiir geniige ein Beispiel. In

13 nnd in 18 wird genan in derselben Weise die nene Periode

der Macbtentwicklnng daranf znruckgefubrt, dafi die bisberigen

Hindernisse beseitigt werden, dort die znr Zeit des Troerznges

berrscbende &%Qri^mCa (11), bier der Drncfc der Per&er nnd die

Politik der Tyrannen (16). Darin liegt zngleicb
,

dafi 18. 19 nn-

trennbar mit dem Vorigen verbnnden sind^). . Wer diese Kapitel

ablest, scblagt aber iiberbaupt der ganzen Beweisfiihrnng den Kopf

ab. Denn erst "bier bbren wir, dafi die Entwicklung der belleni-

seben Macbtverbaltnisse bei Ausbmcb des Krieges ihre grofite

Hobe erreicht batte, sodafi der nun entbrennende Krieg der Grofi-

maebte wirklicb &%ioXoyatutos t&v stQoysyevrjiievmv werden mnfite.

Aber eina ist bier sebr merkwnrdig. Piir den Gedankengang

dnrfte dock xmter keinen TJmstSnden der Nacbweis feblen, dafi aneb

die Perserkriege an Bedentnng binter dem jetzigen Kriege zuriick-

standen. Und dock werden in 18, 2 zwar die Perserkriege erwabnt,

ein Yergleicb mit ibnen aber wird bewufit vermieden. Man em-

pfindet das nm so mebr, weil der Ansdruck daxdv^ htt

aiiTijv cc^d'is 6 ^^Q^aQog Tp(I) ftsydXgj Ovdlp ijti vijv ^XXdda Sov-

Xexsd^iEvog ^X&sv (18,2) fiiblbar an die vorbin genannte Herodot-

stelle VII 20 ordlrav y&Q t&v •fifistg t$(iEv xoXXp 6^ ^iyidxog c^tog

tyivETo erinnert. SelbstverstandHcb wird dieser Anstofi dadurcb

niebt beseitigt, dafi naebber in 23 der Vergleicb gezogen wird,

deim dieses Kapitel hat mit dem biesigen Znsammenbang niebts

zn inn. Hopkeso, dec das Problem klar empfunden.hat, Tearontet

desbalb (48), Tbnkydides babe nacb c. 19 einen Veigleiob mit den

Perserkriegen in der Art, wie wir ibn jetzt in 23 lesen, ein-

scbalten woUen. Das befriedigt desbalb niebt, weil der gegebene

Ort for diesen Yergleicb dock vor der Erorternng fiber den Dna-

lismns, also in 18,2 war. Wenn Tbnkydides ibn dortbewnfit ver?

1) Bicktig E5pken 44 ff.
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meidet, so sehe ioh nur eine Erklarungsmoglichkeit : Thukydides
ihtlB beabsichtigt baben den nachstliegenden und durcb Herodot

besonders nahegelegten Vergleich mit den Perserkriegen vor der

Archaologie zn bringen. Dagegen hat Hopken vollkommen recht,

wenn er im AnschluB an Cwiklinski annimmt, Archaologie nnd

cap. 23 konnten nicht gleichzeitig konzipiert sein. Beide behandeln

ja das gleiche Thema, dafi der peloponnesische iKrieg alle friiheren

iibertrelFe. Cap. 23 zieht zum Yergleich nur das anerkannte groBte

Ereignis der hellenischen Geschichte heran, die Archaologie dehnt

ihn anf die ganze Vergangenheit ans. Offenbar sollte die altere

Darstellong von cap. 23 dutch die umfassendere Untersuchung der

Archaologie ersetzt werden.

Kehren wir jetzt zum Eingangskapitel des ganzen Buches zu-

riick, so deutet Thukydides dort am SchluB des ersten Satzes die

in der Gegenwart gegebenen Momenta kurz an, die ihn zu der

fiubjektiven Erwartung von der GroBe des Krieges fiihrten. Wenn
wir dann weiter leaen ; xCvtidig yicg avtt] 6rj (isy^atrj tolg "Elknidw

hyivsto xal [ibqsi, uvl t&v &g 6h sinttv xal ini nXsl&tov

^v&Q^nav, so braucht der tlbergang in die objektive Beweisfiih-

rung an sich nicht zu befremden. Wichtiger ist schon, daB auf

die erste Begriindung unvermittelt eine zweite ganz andrer Art
ge’setzt wird (Schwartz 177). Entscheidend ist aber die inhaltliche

Schwierigkeit. Selbst von dem siebenundzwanzigjahrigen Eriege

konnte Thukydides unmoglich sagen, er habe an raumlicher Ausdeh-

nung alle friiheren iibertroffen und die Barbarenwelt, die Menschheit

starker in Mitleidenschaft gezogen als alle anderen Erschutte-

rangen. Diese richtige Bemerkung von Steup und Schwartz (177)

gewinnt dadurch noch an Gewicht, dafi Thukydides den Vergleich

mit den Perserkriegen geradezu herausfordert. Wie in 18, 2 klingt

selbst der Wortlaut an die Herodotstelle VII 20 (0t6kcav yAg . . . mllp
dj) iiiyiSTog oirog iyevsTo) an. Dazukommt die Schwierigkeit

des Eolgenden
;

ret y&g itgb abxSiV xal tic hi naXaidrsqa eatp&g fiev

ebgstv Siii alrld'og ddiivarov usw. Bier hat ah&v formal

keine Beziehung im Vorigen; sachlich kaim es nach der Gegen-

iiberstellung von rd in naXaidrsga nur auf ein Ereignis der Ver-

gangenheit gehen, und die Deutung auf den peloponnesischen Krieg

ist auch dadurch ausgeschlossen, dafi unmoglich Thukydides schlecht-

hin von der Zeit vor diesem sagen konnte, sie sei &ict xg<^vov nk^^og

nicht sicher zu ermitteln (Schwartz 178). So drangt alles zu dem
auch von Schwartz gezogenen Schlusse, daB der Satz xlvfjsig yctg

xtk. garnicht auf den peloponnesischen Krieg geht, sondern auf
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ein anderes Ereignis, das unmittelbar vorher genannt war oder
werden sollte.

“Welches Ereignis war gemeint? Schwartz glanbt, die Tqmxi.
Aber auch wenn wir an Memnon und die Amazonen denken, konnten
die Zhge vereinzelter troischer Hilfsvolker nnmbglich gegeniiber
dem Gesamtaufgebot des Orients unter Xerxes in die Wagschale
geworfen werden. Tl ykQ oix ^yaysv sx trjs Hairjg l^•vos ini tijv

‘EXUda fragt Herodot an der Stelle, die fiir Thnkydides
den Ausgangspnnkt bildet. Wenn dieser also ohne Polemik gegen
seinen Vorganger von dergrofiten Erschutternng der Barbarenwelt
redet, so konnen auch hier nur die Mrjdtxii gemeint sein. Auch mit
t& ngo aitciv xal td sri naXccCrsQcc will doch gewifi Thnkydides nicht

Zwei Perioden innerhalb der vortroischen TJrzeit schildem — was
hatte das fiir Siim gehabt ?—

,
sondern innerhalb der ganzen Ver-

gangenheit, die did nXiid'og nicht sicher zu ermitteln war.
So erwartet man die Xennnng der imteren Grenze dieses Zeit-

ranms, und als solche bieten sich, wie auch Steup empfindetj unge-

zwungen nur die Perserkriege dar‘).

So fiihrt uns die Interpretation des ersten Kapitels zu dem
SchluB, dafi eine — gewiB nicht durch mechanischeu Ausfall ent-

standene — Liicke des Zusammenhanges vorliegt, in der von den
Perserkriegen die Rede sein muBte. Genau das Gleiche ergab die

Analyse der Archaologie. So wird es nicht mehr vorschnell sein,

’wenn wir die Hypothese wagen, dem Geschichtsschreiber hahe

etwa folgende Einleitung der Archaologie vorgeschwebt; „Thahy-
dides hat den Krieg der Peloponnesier und Athener zu schreiben

untemommen, weil er erwartete, dieser wiirde an GroBe alle frii-

heren iibertreffen. (Und diese Erwartung trog ihn nicht. -roiirov

ydQ tov noXinov [irjxdg re fiiycc nadi^jiard ts ^vpt}vix^*3

vi&Q'ca iv aiirp -rij EXXddi olu oi}% %tSQa iv Xetp 'iq6v<p xtX. (23, 2. 3).

Dagegen verschwinden selbst die Perserkriege (23, 1), und doch hat

man diese nicht ohne Grand fiir das grofite Ereignis der Vergangen-

heit erklart.) xCvriSig ydg avrt] (leyCevri rolg”EXXrj(fiv iydvsto xal

^EQBi tivl rStv ^agpdQcav, Sg Sh slaelv xal ini nXBZ6tov dvd'Qdnoiv.

Deim wenn auch die Ereignisse vor den Perserkriegen und die der

noch alteren Vergangenheit nicht sicher zu ermitteln waren, so glaube

ich doch auf Grand sicherer Indizien, daB diese Zeiten keine groBen

Ereignisse herrorgebracht haben“. Selbstverstandlich istdamitnur

ganz roh ein Weg bezeichnet, den Thnkydides nehmen konnte.

1) Bei der maritimen Eatwicklung werdeu cap. 14 die ftltere Zeit und die

Epoche dX(yov nqh r&v MriSixatv geschieden.
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Als wahrscheinlicli betracMe ich nnr, da6 ein Gedankengang wie

der von 23, 1—3 das Fundament abgeben sollte. Aber sicher wollte

Tbnkydides ihn nicht nnverandert ubernebmen und es ist sebr ver-

standlich
,
daB er sich grade die Ausfiihrnng dessen, was er jetzt

liber den letzten Krieg zu sagen batte, anfsparte nnd danacb ancb

die Bebandlung der Perserkriege, die scbwerlicb so knrz bleiben

sollte wie in 23, gestalten wollte.

Der Einleituug der Arcbaologie entspricbt genan der AbscbluB

in capp. 20. 21. T& {isv ohv xccXccici toiavza r^QOv, %aXsjck Svra

jcavrl i^rlg texiitiglaj jci^XEvGat . . . kx de xav slQrjfidvcav xsxiirjQCav

Sfitog xoiavta &v tig vo[i(^(in> [idXi(fTcc & Si'ffXd’ov O'djj &iiaQxdvoi . . .

xttl 6 zdXsfiog O’Sxog . . . dut’ aixav xmv igyejv (Sxonov&t, SriXdiOEi

Sfiog fiE(^0v ysyEvriiidvog uitav. Die naXaid sind natiilicb dieselben

wie in cap. 1, die Perserkriege nnd die voranfliegende Zeit^). Es

sind die Dinge, die den Inbalt der Arcbaologie bilden (a dtijld'ov).

Diese bringt freilicb aufierdem nocb in 19 die Entwicklnng nacb

den Perserkriegen; aber deren Beriicksicbtignng diirfen wir in 20

gamicbt erwarien; denn cap. 19 dient ausschlieBlicb dem Zwecke

die Macbtverbaltnisse bei Beginn des peloponnesischen Krieges

zur Anschaunng bringen, gebort aber nicht etwa zu den Perioden

Oder Ereignissen, die ein Vergleichsobjekt fiir den Kideg abgeben.

Und nnr an solcbe wird nacb dem Zusammenbang in cap. 20 ge-

dacbt. Capp. 20. 21 sind also der naturgemaBe AbscbluB der Ar-

chaologie. Und der ScbluB von 21 scbarft nacbdriicklicb dem Leser

ein, daB nunmehr der Nachweis, der Krieg sei &^ioXoyaTttTog xmv

jcgoyByEvrinivmv, zu Ende gefubrt ist.

Cap. 22 bringt mit ancb formal sebr losem Anscblufi etwas

ganz Keues, die Darlegnng der wissenschaftlicben Metbode und Ten-

denzen des Autors. Man tritt der Gedankenarbeit, die in diesem

Kapitel steckt, nicbt zu nabe, wenn man daran erinnert, daB die

1) Wenn Schwartz auch hier tcc ytccXaicc auf die vortroische TJrzeit bezieht,

so wird das durch die Fortsetzung in § 2 widerlegt. Benn hier wird der Irrtum

der Athener iiber den Sturz der Persistraiden als Beleg dafiir angefuhrt, daB die

Kunde iiber die TtaXccia selbst in der Heimat getriibt wird. (Schwartz paraphra-

siert S. 174 nnrichtig: „die anch die Tradition iiber die nahere Yergangen-
heit, ja die Berichterstattung iiber die Gegenwart selbst triiben konnen". Es

beiBt %ul T^v ctpitsiv und dann folgt ein Beleg, daB auch iiber tcoIXu

BtL xal vvv dvm 'nal o-fi XQ^'^9 Scfivtiatoifisva falscbe Yorstellungen berrschen.

Per Gegensatz ist also: lokal — temporal). — Innerbalb der Arcbaologie selber

wird der lelantiscbe Krieg 15, 3 zu den nciXai yBvofi^svoL gerechnet. Audi

am Anfang von 15 kann man rd rs TtccXaik nal td ^cftBQov yBvSi^Bva nur auf die

beiden unmittelbar vorber gescbiedenen Perioden des Scbiffbaus beztieben, vgL

Steup. Zu den TtaXccik geboren die Perserkriege III 55,1 I 73,2 u. o.
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Vorstafe fiir sie die kurzen AaBerungen sind, die nns bei den al-

teren Prosaikem als typisches Prooemienmotiv begegnen nnd die sub-

jektiveBerechtigung des Autors zu seinemWerke, dieZnverlassdgkeit

der Darstellung betonen (oben S. 68). Am augenfalligsten wird das,

wenn wir Hekataios znm Vergleich heranziehen: TdSs ype^9Jco, Sg

HOI &X7j&dcc doxdsk slvai • ot yaQ ^EXX-^vov X6yoi noXXol re xkI yeAoEot,

d)s d(iol cpulvovxai, sielv *). Aucb Tbukydides erwabnt diese Unzuver-

lassigkeit und Zwiespaltigkeit der 'Uberliefexmig — „selbst die Be-

rickte der Angenzeugen weichen voneinander ab (22, 3)“— ;
aber wenn

en daraus nicbt blofi die Polgernng zieht: Tct d'Sgya x&v stpccxd'dv-

rc3V ip XG> itoXifip oix ix xov staQatvx6vxog xvv9'av6{isvog ’dj^maa

yq<k(pEiv sondern hinzufiigt oiS &>g iiiol hd6xEi, so ist das direkte

Polemik gegen Hekataios’ Prooemium. Aus Hekataios’ Anspmck

anf das Recbt der subjektiven Kritik und aus Herodots Traditions-

befangenheit, die ibn zu dem G-rundsatz fubrte: 6g)dXm Uyeiv xd.

XEy6iisp«, vollziebt er die Syntbese, indem er die subjektive Willkiir

einscbrankt durcb die Acbtung vor der metbodiscb erforscbten

tiberlieferung ®), und scbafft damit die historiscbe Wissenscbaft.

Man b-nTin sicb scbwer vorstellen, dab Tbukydides jemals dar-

auf verzicbtet baben sollte diese prinzipiellen Gedanken in irgend

einer Form auszusprecben, wo ihm die Gelegenheit dazu dutch die

Prooemientecbnik geradezn aufgedrangt wurde. Sacblicb stebt

aucb nidits der Annabme im Wege, dab das idteste ProoMaum

1,1; 22; 23,1—5 umfabte. Aucb formal wiirde mindestens der

tibergang in die erste Person in 22 kein Hindernis sondern durcb-

aus stilgemab sein (oben S. 69). TJnd ebenso ware es durcbaus

verstandlicb, wenn Tbukydides zwar gleich im ersten Satze scbon

auf die Grobe des Krieges bingedeutet, den Vergleich mit den

Perserkriegen aber erst nacb der Darlegung seiner wissenscbaft-

licben Prinzipien gebracbt batte. Bedenken erregen kann der andre

Ton, den man in 22 namentbcb gegen den Scblub bin zu empfinden

meint. Aber der ist dort durcb die Sache bedingt. Immerbin

1) Sonst ervrahne ick von Einzelheiten nur, daB schon Antiochos weii%st«B

mit einer Andeutnng von der <^nellenforscliung spriett (S. 68), und wenn et dabei

xSiV &Q%a^tav Xdfmv xic »i(tt6taTct xcd (fcupiotatru zu bruigmi veis^iiAf, so

kehrt das letzte Wort bei Tbukydides wieder: Scot 3i povi4«ovtca x&v xs ysvo-

pivtov xb cutpis axtmtiv, wie scbon Alkmaion von der eatp^vtm redet. Wie

Tbukydides bier zweimal auf die Wert legt (§ 1 xr}v &»ei(Setav x&v Ux-

&ivX(ov, 2 Scov Svvuxbv nsgl ixdexov so aucb V 26, 5 srpoff-

(Xcov X7JV yvd>it7iv 8xa>s xi Dort spricbt er ebenso wie 1 22, 3 da**

von, dafi er bei beiden Parteien Erkundigungen eingezogen bat.

2) Vgl. Antiocbos (vorige Anm.).
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wage ich niclit zd behaupten, da6 die drei Stellen wirldich das

alteste Prooemitim rein entbalten. Es kann sehr wohl sein, da6

cap. 22 nacbtraglich eine altere Fassung der gleicben Gedanken

ersetzt hat. Jedenfalls liegt aber nicht der geringste AnlaB zu

der Annahme vor, dieses Kapitel sei der Rest einer fiir den sieben-

undzwanzigjahrigen Krieg berechneten Einleitung. Von einer sol-

chen feblt jede Spur, nnd was Thukydides in 22 iiber seine Reden
sagt, schliefit die Abfassung nach 404 aus (vgl. Thukydidesstudien I

S. 119).

Leider laBt sick das zeitliche Verhaltnis von 22 zur Archa-

ologie nicht sicher bestimmen. In 20 finden sich freilich eine

AnzahlkritischerBemerknngen iiber die Uberlieferung, die schwerlich

gleichzeitig mit 22 konzipiert sind. Mindestens die 20, 3 geriigte

Unzuverlassigkeit der Berichte iiber die Gegenwart wiirde dann

wohl mit der Unzuverlassigkeit der Angenzengen 22,3 in orga-

nische Yerbindnng gebracht worden sein, wahrend sie jetzt zu

einem ganz andem Topos gehort, Man hat den Eindruck, dafi

diese Bemerknngen geschrieben sind, nm zu dem schon vorhan>

denen cap. 22 iiberznleiten. Danach liegt der SchluB nahe,^ daB

die Archaologie spSter ansgearbeitet worden ist. Ganz zwingend

ist er nicht. Denn fiir das Beweisthema der Archaologie sind die

Einzelheiten von 20 mindestens nicht notwendig. Zum AbschluB

geniigte etwa der Hinweis auf die iibertreibende Tendenz der

Richter, der die Gedanken von 10, 3 11, 3 fortspinnt. Das tibrige

kann also nacbtraglich eingeschaltet sein, nm den AbschluB an 22

zu gewinnen. Freilich miiBte dann die Archaologie zunachst ohne

jede Verbindung mit dem Prooemium niedergeschrieben sein. Tat-

.sachlich wird wohl auch hier die einfachste Erklarung die richtige

sein.

Die Archaologie selber ist vor 404 geschrieben. Das beweist

die Stelle 10,2, wo auf die Fehlschliisse hingewiesen wird, die

moglicherweise die Nachwelt aus den baulichen Resten Athens

nnd Spartas mit Bezug auf deren Macht ziehen konnte. Da wii^d

Athens Macht als noch bestehend vorausgesetzt
,
wenn man auch

die Empfindung hat, daB sie bereits hinter der. von Sparta zu-

riicksteht. Auch die AuBerungen iiber Sparta passen nur in die

Zeit zwischen 418 und 404 (vgl. zuletzt Steup z. St., Hopken 49,

Schwartz 173). Danach ist die Archaologie fiir die Einleitung des

archidamischen Erieges berechnet, und die teXsvxii tovSs tov «o-

Xsfiov, die 13, 3 und 18, 1 zur Datierung alterer Ereignisse benutzt

wird, ist das Jahr 421. Andrerseits kann man kaum glauben, daB

Thukydides, als er diese Stelle schrieb, noch den Nikiasfrieden
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als endgiltigen AbschlnB betrachtet ond nocb nicbt die Absicbt.

gebabt haben sollte aucb die Folgezeit za schildern. Non konnen
wir aos Stellen wie IV 48,6 roit Sicherbeit scbJiefien, daB wab-
rend des dekeleiscben Krieges es eine Zeit gegeben bat, wo Tbu-
kydides nocb nicbt die Anffassung von der Einbeit des ganzen
Krieges batte, aber die drei Kriege in einem Werke bebandeln

wollte (Ed. Meyer Eorscb. II 278) ‘). Aber fiir dieses Werk batte

keine Einleitnng gepafit, die speziell den ersten Krieg als a|ioIo-

ydratog x&v XQoysysvruiBvav nacbwies. So bleiben nor zwei Mog-
licbkeiten. Entweder bat Tbnkydides, als er die Arcbaologie

scbrieb, an mebrere selbstandige Werke gedacht, oder aber — nnd
das ist das Wabrscbeinlicbe — er bat die Synkrisis mit der Ver-
gangenbeit nacb Beendigang der' ansgedebnten Stndien, die er

dafixr gemacbt batte, zonacbst einmal in vorlanfiger Form nieder-

gescbrieben. Diese Synkrisis traf scbon fiir den zebnjahrigen Krieg

zo, nnd das war die einzige feste GroBe, mit der Tbnkydides z. B.

bei der Datierong rechnen konnte. Er konnte sie aber mit ge-

ringen Andemngen — wie leicbt war die Datiernng der alten

Ereignisse anf eine nene teXevtij rov xoIbiiov zu rednzieren! —
ancb fur den Fall festbalten, dafi es ihm bescbieden ware das

Ringen der beiden Grofimacbte bis zu Ende zu erleben und zu

scbildern. Denn wenn Scbwartz bezweifelt, ob fur den siebenund-

zwanzigjahrigen Krieg bei dessen uberragender GroBe eine Syn-

krisis iiberbaupt denkbar gewesen ware, so scheint inir das zu

weit zu geben. Ein Gescbicbtsscbreiber des Weltkrieges wird

freilicb an eine solcbe Synkrisis nicbt denken. Aber ob bei den

Griecben selbst unter dem Eindruck der siziliscben Katastropbe

und des dekeleiscben Krieges die Erinnerung an die gewaltigen

Zablen der Perserkriege und die Vorstellung von dem Eiesen-

untemebmen des Troerzuges erloscben war, ist docb fraglich, und

jedenfalls konnte ein Historiker, der die Uberzeugung batte, daB

die Menscben ebenso wie sie dazu geneigt sind die gegenwartigen

Ereignisse fiir die grSBten zu balten, nacbher docb wieder die alte

Zeit bober einscbatzen (21,2), sebr wobl aucb fiir den Fall, daB

das Ringen nocb groBere Dimensionen annehmen und mit dem

IJntergang der einen GroBmacht enden sollte, eine solcbe Syn-

krisis als Einleitnng des Gesamtwerkes fur wunschenswert balten.

Nur konnte das, was iiber den gegenwartigen Krieg zu sagen war,

natiirlicb nocb nicbt niedergescbrieben werden. So wird es uns

1) VII 18, 2 nQorsQqi TtoXejncp ist nicM so zwiiigend. V 20 und 24 ist &

XQ&Tjag n6ls(ii,os durch V 26,8 yeranlafit.
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jetzt erst veil verstandlich, dafi nach cap. 1, 1 eine Liicke des Zu-

saimneiihatiges ist und der Beginn der Archaologie fehlt.

Manches bleibt Her unsicher; das Wesentliche diirfen wir als

fest ansehen. Thukydides hat bald nach 421 die G-eschichte des

zehnjahrigen Krieges in Angriff genommen und ihr in Weiterbil-

dung der iiblichen Prooemientechnik eine Einleitang vorausgescHckt,

die 1, 1 ,
dann 22 oder eine altere Fassung nnd 23, 1—6 umfaBte.

Ehe er aber sein Werk zum AbschlaB brachte, traten die Ver-

wicklungen ein, die in ihm die tlberzengung weckten, dafi der

Nikiasfriede kein Ende sondern nur einen Einschnitt in der Aus-

einandersetznng der GroBmachte bedente. Er zog die Konsequenz

und beschloB anch die folgenden Ereignisse darzustellen. Eiir die

Zeit von 421 an entwarf er eirie vorlaufige Skizze; nur die Ge-

schichte der sizilischen Expedition bildete eine solche Einheit, dafi

er sie sofort zur geschlossenen Tragodie ausgestaltete. Yon vorn«

herein hatte er dabei wohl geplant diese Ereignisse mit dem zehn-

jahrigen Kriege in einem Werke zusammenzufassen. Dafi es sich

aber nm verschiedene, wenn auch innerlich zusammengehorige Kriege

handle, war seine aelbstverstandliche Auffassung noch nach 410.

Erst allmahlich erhob er sich fiber die formal-staatsrechtliche Be-

trachtung zu der historischen Erkenntnis, dafi die Zeit von 421—
413 dem Geiste nach nicht als Eriede anznsprechen, dafi das Ganze

ein einziger grofier Krieg sei. Diese Anschauung muBte er na-

tiirlich in seinem Werke ausdrucklich begrunden. Der gegebene

Ort daffir war der Anfang jener Periode, die er im Gegensatz zu

seinen Zeitgenossen nicht als Eriedenszustand anerkennen konnte.

Es war das die Stelle, wo der erste Akt des Ringens vorfiber

war, wo er sowieso neu anheben mufite und der Gedanke an eine

Einleitung fur die Fortsetzung des Werkes nahe lag. So hat er

mit dieser die Begriindung seiner Auffassung von der Einheit des

siebenundzwanzigjahrigen Krieges verbunden.

Selbstverstandlich mufite dann ein kurzer Vorweis auf diese

Erorterung in die Einleitung des Gesamtwerkes eingeflochten werden.

Den lesen wir heute nicht. Denn Thukydides hat ein Prooemium

zum Gesamtwerk fiberhaupt nicht geschrieben. Zwar hatte er

schon wahrend des Krieges eine Umarbeitung des ursprunglichen

Prooemiums vorgenommen
,
indem er den kurzen Yergleich des

zehnjahrigen Krieges mit dem Xerxeszuge (23) durch eine Synkrisis

mit der Vergangenheit fiberhaupt ersetzte und diese aus Kompo-
sitionsgrunden vor die Darstellung der wissensohaftlichen Prin-

zipien schob. Er hatte diesen Abschnitt in der Form niederge-

schrieben, dafi er die Partie fiber die Gegenwart noch nicht aus-
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fulirte und das tlbrige mit leichten Anderungen auch fur ein©

Einleitung des Gesamtwerkea verwendeu konnte. Aber unter dem
Eindrncke der Eatastrophe Athens nnd der StiDointingen, die er

in der Vaterstadt bei der Heimkehr vorfand, verschob sick seine

Gesamtanffassung vom Kriege so sehr, dafi ihn nur der eine Ge-

danke beherrscbte diese Aoffassung mit neuen schriftstelleriscben

Prinzipien durch eine Umarbeitung des ersten Teiles zur Anschanung

zu bringen. So blieb alles andre liegen, nnd als ihm der Tod nn-

vermutet friih die Eeder aus der Hand nahm, war sein Werk ein

Torso, am Anfang wie am SchluB.

Nachtrag zu S. 67.

Wahrend Schwartz meint, der Bundnisvertrag V 23 werde

dnrch die ganze folgende Erzahlung ansgeschlossen, sucht Wilamo-

witz in der genannten Abhandlung der Berliner Sitzungsberichte

grade zu zeigen, da6 er nicht nur 29, 2 vorausgesetzt werde,

wo Thukydides die SchluBformeln der beiden TJrkundeh 19, 2 und

23,6 verwechselt — das scheint mir sicher richtig sondern

auch an den vielbehandelten Stellen 39, 2 nnd 46, 2, wo gesagt

wird, daB die Spartaner durch den Abschlufi eines Biindnisses

mit Theben, das dem Frieden nicht beigetreten war, eine ccSixlu

gegen Athen, begehen, elQtjuivov &vsv ScXXt^Xcov

rm (iiftB xoXsfislv (xecd'dxEQ slQrjto &vsv MXifXmv firjSsvl

46,2). Allerdings lesen wir einen solchen Paragraphen jeizt m
*c. 23 nicht; dafi ihn das Bhndnis aber urspriinglioh enthalten haben

miisse, folgert Wilamowitz aus 22,2, wo es heifit, die Spartaner

batten das Biindnis aus Sorge vor den unzufriedenen Peloponne-

siern und den Argivern abgeschlossen, rfpb? ydp d.v tovg ’J&Tjvcdovg,

el i^^v, %a)pstv. Has Biindnis musse also einen Paragraphen ent-

halten haben, der ihnen den Anschlufi an Athen unmoglich machte.

TJnbedingt zwingend ist dieser Schlufi nicht
;
denn mit i^ijv braucht

nicht notwendig die staatsrechtliche Moglichkeit gemeint zu sein

(z. B. VIII 48, 4), und faktisch war doch der Anschlufi von Argos

auch verhindert, wenn Athen mit Sparta in ein enges Bundesver-

haltnis trat, loyale Haltung natiirlich vorausgesetzt. Wichtiger

ist die Frage, ob wir das Fehlen des Paragraphen im heutigen

Text erklaren konnen. Wilamowitz nimmt an : T&ihydides schrieb

seine Darstellung auf Grund des urspriinglichen Vertrages. Von

diesem wurde aber jener Paragraph bald fallen gelassen, wahr-

scheinlich schon bei der Emeuerung des Biindnisses 46,4 und dem-

entsprechend auf dem Stein oder auch auf dem Papier im Archiv

getilgt, und von dieser verkiirzten Urkunde ist der Text, den wir
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23 leseiij eine Kopie. Das ist eine komplizierte Erklarung, und
Wilamowitz nennt es selbst einen „seltsainen Vorfall^, da6 Thu-

kydides, der dock nach seiner ganzen Darstellung den urspriing-

lichen Text gekannt hahen mu& (und zwar nach 39, 2, aber anch

nach 29,2 anch den Wortlant), sich nachtraglich eine -Kopie

des nnvollstandigen Textes besorgt und seinem Mannskript bei-

legt, ohne den Widersprnch zu 'vermerken. Bedenklich ist es anch

in eine TJrkunde, die in der iiberlieferten Fassung die nns wohl-

bekannten Formeln des Defensivbiindnisses bietet, einen Paragra-

phen einznfiigen, der dem Yertrage einen ganz anderen Charakter

anfdrlicken wiirde. Ansgeschlossen erscheint es mir endlich, da6

dieser Paragraph „bei der Emenernng des Bhndnisses 46,4 fallen

gelassen wurde^^ (Wilamowitz 954), Ob die Sqxol, die dort er-

nenert werden, sich anch anf den Biindnisvertrag beziehen, ist an

sich zweifelhaft (vgl. Stenp z. St.). Sollte es der Fall sein, so

durfte Thukydides jedenfalls nicht einfach von der Emenernng der

Yertrage 'sprechen, wenn dabei grade die Bestimmnng, die den

Mittelpnnkt der letzten diplomatischen Aktionen gebildet hatte,

gestrichen worden ware. TJnmoglich konnte anch Nikias, der doch

abgesandt war, nm anf Orund dieses Paragraphen Beschwerde zu

erheben (46,2), nnter Yerzicht anf diesen den Yertrag neu be-

schworen. Wenn 46,4 wirklich anch der Bundnisvertrag ernenert

ist, dann konnte man aus dem Kapitel eher schliefien, dafi die Be-

stimmnng ^sv iiridsvl ^vfipaivsLv nnabhangig von ibm be-

standen habe. End daflir scheint allerdings noch ein Moment zn-

sprechen.

Wahrend namlich 39, 3 und 46, 2 die adixCa der Spartaner in

der Yerletznng jener Bestimmnng gefunden wird, heifit es 42,2

von derselben Sache : 7tvv%‘av6iLBvoi drt xal tdl(f ^v^ficcxtccv

MTCoiifivxai qxidxovrsg ^got sqov xo cvfj tovg fti) d axoiidvovg
T&g67tovddcg Ttgo^uv ayxd^aiv^ nnd hier weist Thukydides

ausdrhchlich anf ein Yersprechen zurlick, dafi die Spartaner anfier-

halb des Biindnisvertrages gegeben haben, 35,3: Xiyovteg cdsl dyg

^Ad-fivaCcov to'v'covgy ijv p) xocv^ &vayxcc0ov0Lv. Da nnn

an dieser Stelle noch von anderen Yereinbarungen die Bede ist,

die im Hinblick anf die delditevoi tag 67tov8dgy insbesondre die

Booter getroffen werden, so mhssen wir, woranf mich Bnsolt freund*

lichst hinwies, doch die Frage aufwerfen, ob etwa mit dem algri-

liivov 39, 3 nnd 46, 2 anf diese Bezug genommen wird. Die Stelle

Jantet: xal tb ^dgog tovto itdv iTti^ai^Cav ^ev ^cfav tolg ’Ad'r^vaCoBg

xal IlBko%ovv7i6toig^ i^&nteiov 8b dXX'ifiXovg ai^^^bg fiatd tdg 67tovSdg

ot ta ^A%^%vaioi ml oC Aaxa8miJt6vtOL xatd tiiv t&v dXX'ijXocg
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ovK a:jt6So6vv. tiiv l^fig){7CoXcv ^Q6t£Qoir Xa^6vtBg ol ^ jiccKsdcci^iiSvioit

&7toSLd6vac xcd allcc ovk &7tedBSihKe(fccVy oiSs to{>g ijtl 0Q^K7]g
QBi%ov lvii^d%ovg tdg a^n^ovMg Ssxo^ievovg oidh BocmQi)g oiSh Koqiv-
%'Covgj Xe/yovtsg alsl d)g ^Ad'rivaCiDv toiivovg^ ^Blcodij xolv^
avaynd^ov^vv' %Q6vovg xb 7CQO'i%'Bvxo &vbv ^vyyQatprig

toijg iiii i6i6vxccg diKpoxigoig TtoXs^Covg bIvul^ xo'6xg)v o^v 6Qa>vtBg ol

Id.d'rjvatoL oidhv BQyci yiyvdiiBvov i)zd}7tXBvov toi}g AccxBdai^ovCovg

lirjdsv dCxaLOv diavost6d’av xxX.

Hier ist alles in Ordnung bis auf den Satz xQdvovg xb Ttgoij-

S'Evxo nsw. Sacblicb kann dieser dock nur an Uyovtag ulsl an-
kniipfen; aber formal bedeatet das eine unertragliche Harte, die

urn so fiihlbarer isfc, weil das logiscbe Verbaltnis, in dem xQ^^ovg
XB 7£QO'6d'Bvxo zu oiSs . . . TtaQslxov stebt, dadarch vollig verdonkelt
wird. Hinzu kommt, dafi es wegen d^KpotsQoig icoXsuCovg atvai

jedenfalls das naturlichste ware als Snbjekt zn TCQoiid^avxo beide

GroJSmachte zn fassen, Endlicb greift das xoiitoav ohv dg&vxBg ot

Idd'Tivatoi oidev BQyip yiyvdiisvov so dentlicb anf Xiyovxag cclsC zu-

riick, daB man das Dazwischenstebende nicbt als Parallelglied zu
Xsyovxsg sondern als Parentbese auffassen mocbte, die mit dem plus-

quamperfektiscb zu iibersetzenden Aorist ^QO'6d'Bvxo auf eine frii-

here Pestsetzung verweist und dadurcb das Zugestandnis der Spar-

taner begriindet. Dann wird es War, wie der sicber vorliegende

Febler der Uberlieferung zu beilen ist. Wir mussen entweder xb

in dh andem, wobei aber die Ankniipfang bart bliebe, oder eine

Liicke annebmen. Und wenn wir nun etwa erganzen: {6)iioX6yYi6ccv

ydQ fisxd xctg 0:itov$dg avBv aAltJlcoa/ 67tBv6B6d'al xp (xt^xs ^oXsiibIv}

XQdvovg XB jtQoiUd'Evxo usw., so ergibt sicb sacblicb ein durcbaus klares

Bild der politischen Situation. Um sicb vor Argos und den unzu-

verlassigen Bundesgenossen zu sichern, sacbt Sparta ein Bundesver-

baltnis zu Athen. Der Gredanke fallt auf fruchtbaren Boden
;
aber das

Ziel der atheniscben Politik ist vor allem der Beitritt der Booter

usw. zum Priedensvertrage. Atben stellt sicb auf den Standpankt,

daB jeder Verbiindete Spartas in den Vertrag einbegriffen ist (32,6

KoQivd'Cocg bIvccc 67tovddg, bYtcsq AccKadatiiovCcov £i6i also

aucb umgekebrt eip. Nicbtbeitritt die Verletzung der Bundnispfliobt

gegen Sparta bedeutet. -Das batte zur Konsequenz, dafi Sparta

das Biindnis mit den [xij da^diisvoi losen mufite. Da aber dafur

Sparta nicbt zu baben ist, so einigt man sicb auf die iiblicbe Pormel

HvBv dXX'jijXcov iiifixs ^Ttsvdecfd'uC xp ii'ijxB ytoXa^slv^ debut aber ibre

Wirkung auf die bestebenden Vertrage aus, indem man Pristen

festsetzt, nacb deren Ablauf automatiscb das Biindnis Spartas mit

den fii) dBldiiBvoL aufboren soil. Es ist aber sebr begreiflicb, dafi

Kgl. Oes. d. Wiss. Nchrichten. Pha.-liist, Klasse. 1920. Heft 1. 6
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man diese aus den aktuellen Bediirfnissen hervorgegangene Kom-
ptomifibestimmung nicbt in den fur fiinfzig Jahre zu schlieBenden

Biindnisvertrag aufnahm, sondern sich dort mit einer Epimachie

begniigte und diese durch eine biioXoyi'a erganzte, wie sie in dem
SchluBpassus des Biindnisvertrages : ijv Si ti Soxf] jlaxeSaifioviois

xal Hd’tjvaioig agoad'etvai xai &<peXtlv icegl rijs Su &v

Soxfj, eiiogxov ieftgiotigoig stvai (23,6) ausdriicHich vorgesehen war
und ohne weitere ESrmlichkeiten vorgenommen werden konnte.

Verstandlich ist es auob, dafi Thukydides diese Vereinbarung erst

in dem Zeitpunkt erwahnt, wo sie aktuell wird, wie er ja auch

die Sex^fiegoi iaidxovSal zwischen Atken und Theben erst 32,6

und die Erweiterung des Defensivbiindnisses zwischen Elis Argos

und Mantinea zu einem OfPensivbiindnis erst 48, 2 nachtragt. Immer-

hin werden wir auch hier nicht vergessen, da6 uns die Partie

21—24 nicht in endgiltiger Eassung vorliegt. Andrerseits ist es

grade diese Vereinbarung, die nachher zu diplomatischen Verwick-

lungen fuhrt. Daher ist es erklarlich, dafi sie im Polgenden mehr-

fach erwahnt wird und dariiber der Epimachievertrag zuriicktritt,

der formal z. B. 29, 3, aber auch 39 ff, nicht in Betracht kommt.

Trotzdem brauche ich wohl kaum zu betonen, dafi ich fiir die

Erganzung von 35,3 wie fur die gauze hier vorgetragene Hypo-
these nur eine Moglichkeit in Anspruch nehme. Sie sollte nur

zeigen, dafi die Schwierigkeiten des auf den Biindnisvertrag fol-

genden Abschnittes sich auf verschiedene Weise losen lassen und
jedenfalls kein Recht geben die Realitat des in 23.4 mitgeteilten

Bundnisses zu bezweifeln.



Das erste Prooemium des Lukrez.

Von

£. fieltzensteln.

Vorgdegt in der Sitznng rom 26. Marz 1920.

Mewaldt hat in einem feinen Aufsatz (Hermes XLin, 286 ff.)

erwiesen, dafi uns in Bnch IV des Lnkrez zwei mit einander nicht

vereinbare Prooemien erhalten sind, deren zweites, der Zeit nach

friiheres dies Bnch an Bnch II anznschliefien bestimmt war, wah-

rend das erste, spater verfaBte bereits Bnch III in seiner jetzigen

SteUnng voranssetzt, seinerseits aber bei einer Bearbeitung von

Bnch I schon benntzt ist. Ans seinem Pund haben znnSchst

Mnssehl {De Lucretii lib. 1 condidone et retractaiione 1913), dann

nenerdings Diels (Lnkrez - Stndien I, Sitznngsber, d. Pren6. Aka-

demie d. Wissensch. 1918, S. 912 ff.) Schliisse anf die Dentnng des

viel behandelten Prooeminms zn Bnch I gezogen. Snchte man fmher

schon in ihm eine Inhaltsangabe des ganzen Werkes, so fand man
jetzt eine solche des nrspriinglichen Werkes in seiner noch

nngeanderten Bnchfolge. Mnssehl (S. B8) fafite daher die Verse

B5—61 (nach Lachmanns Zahlnng) als Inhaltsangabe zn Bnch I,

die Verse 127—13B als solche zn Bnch V, III nnd IV. DaB zwei

Biicher in dieser angebHchen Inhaltsangabe nnerwahnt blieben^)

nnd III nnd IV in der spateren Abfolge erschienen, berftcksidh-

tigte er ebensowenig, wie er die ZerreiBnng der Gesamtangabe

erklarte. Diels, S. 91B, etwas mehr von Vahlens bekannter Ab-

handlnng (Sitznngsber. 1877, S. 479 ff.) beeinflnBt, bessert daran,

1) Ailerdings will Mussehl in den Versen 60—61 auch eine Beziehnng auf

Buell 11 herausspiiren: die in ihnen erWarten termini iecliniei finden sich auch in

Bnch n. Aber erstens kann das niemand als Inhaltsangabe bezeichnen, nnd

zweitens finden sich alle termini schon in Buch I. Wie eine wirkliche Inhalts*

angabe im Prooemium bei einem Dichter aussieht, zeigt Vergil Georg. I 1—6.

6 *
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indem er in einem ersten Teil auf den Hymnus eine prosaisch stili-

sierte Mitteilung iiber den wissenschaftlichen Inhalt des ganzen
Werkes und zunachst des ersten Bnches folgen laBt, dann von

V. 62 einen neuen Teil wieder in hoherem Ton beginnen und mit

T. 127 den Dichter dann in trockenem Ton zu der Inhaltsangabe

zoruckkehren laBt, die er in dem ersten prosaischen Intermezzo

nnr in dem auBersten UmriB gegeben babe. Das Streben nach

Wechsel im Ton soil ofiPenbar die Zerlegung begriinden. Nnr be-

fremdet es etvras, da6 Diels behauptet, an der zweiten Stelle

breite nun der Dichter den ganzen Plan des "Werkes aus, wah-

rend dock die Verse 127—135 keine Beziehung auf Buch I und II

zeigen. Zugrunde Hegt offenbar Mussehls Ausfiihrung, von der

Diels freilich in einem wichtigen Punkt, der Anordnung der Bucher

III und IV, abweicht. Die Verse lauten:

127 Qua propter bene cum superis de rd)us hdbenda

nobis est ratio, solis lunaeque meatus

qua fiant ratione, et qua vi quaeque gerantur

130 in terris, turn cum primis ratione sagaci

unde anima atque animi constet natura videndum,

et quae res nobis vigilantibus ciivia mentes

terrificet morbo adfectis somnoque sepultis,

cernere uti videamur eos audireque coram,

135 morte obita quorum tellus amplectitur ossa.

Aus ihnen schKeBt Diels, der urspriingliche Plan des Werkes sei

gewesen: I De principiis; II De atomis; V De mundo, de astris,

de animalibus, de hominibus; VI De meteoris, de terra eiusque mira-

culis, de pestilentia; IV De sensibus et simulaeris; III De anima.

Ich mochte jenen nrsprunglichen Plan, wenn andere Grunde

fur ihn sprechen — sowohl Mewaldt wie Diels ffihren solche zur

Stiitze an —
,

nicht bestreiten. Nur, daB er aus dem ersten

Prooemium hergeleitet werden kann, will mir nicht eihleuchten.

Gerade hier wird ja mit klarem Wort Buch HI vor Buch IV ge-

ruckt (v. 131), und femer laBt sich aus ihm keineswegs erschlieBen,

daB der Dichter damals Buch V und VI vor III und IV (oder

IV und III) las. Nicht eine zeitliche Abfolge liegt in denWorten
cum — turn cum primis, sondern eine Abschatzung der Bedeutung,

welche fur den augenblicklichen Zweck des Dichters der Mittelteil

seines Werkes gegeniiber dem Endteil hat. SchlieBt doch v. 127

eng an 102—115 an, sodaB 116—126 nur eine Mnlage bilden, deten

Zweck die Verherrlidiung des Ennius ist; nach Epikur soli er als

der sprachliche Meister des Dichters genannt werden^); aber in

1) Die Art, wie Ennius gerade an dieser Stelle benutzt ist, laBt sich hei*
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Inhalt und Ton stimmen die beiden umgebenden Stiicke znsammen

;

es ist tmmoglich v. 112 ignoraUur^) mim quae sit natura animai

von 130 zn sondem turn cumprimis ratione sagaci tmde anima at-

que animi constet natura videndum^)^ nnd ebenso unmoglich ist

V. 127—135 in stilistischer Hinsicht auch den Versen 102—116

entgegenznstellen. Nur jene Einlage hat den gehobenen Ton.

Scheidet sie zunachst aus, so sehe ich nicht, was nns veranlafit,

in den zwei weit auseinanderliegenden Stellen 64—61 nnd 127

—

135 eine wnnderlicher Weise anseinandergerissene fiekapitulation

des Inhaltes des G-esamtwerkes, sei es in einer frtiheren, sei es in

der jetzigen Grestalt zu sehen. Mit Recht scheint mir Vahlen

hiergegen Einsprnch zn erheben.

Sehen wir die erste dieser yersgmppen an; deren Einfiihmng

ich zunachst fortlasse:

52 ne mea dona tiU studio disposta fideli^

intellecta prius quam sint contempta relinquas.

nam tibi de summa caeli ratione deumque

66 disserere incipiam, et rerum primordia pandaUj

unde omnis natura creet res^ auctet alatque^

quove eadem rursum natura perempta resolvat;

quae nos materiem et genitalia corpora rebus

reddunda in ratione vocare et smiina rerum

60 appellate 8%iemus et haec eadem usurpare

corpora prima^ quod ex illis sunt omnia primis.

Zweimal wird auf sie bezng genommen, das zweite mal mit

direkter Verweisung

148 naturae species ratioque.

prindpium cuius Jiinc nobis exordia sumet,

150 nullam rem e nilo gigni divinitus unquam,

quippe ita formido mortalis continet omnis,

quod multa in terris fieri caeloque tuentur^

an einer Kleinigkeit zeigen. Homer hat selbst die Frage einmal anfge-

worfen H. 23, 103 w ?ro7rot, ^ tig ^<sti xal bIv ^JtScco dSfioieir 'tpvxil b!^&-

tvp, dtdg ipt t^urvv%Ci\ UatQouXhog &siXo$b

iq)$0n]7iBL ts t B, mat iioi iititBXXs^

^h^BXov uiit^. Hieraus stammt in der Uherisietztuig des Matins der Yers m
waneat spedi simulacrum in nocte dlmtum. An die Homerstelle selbst scheint

Ennius angekndpft zu haben, nnd da Lukrez 122. 124 unmittelbar nach einander

die Worte simulacrum und species gleichbedeutend gebraucht, wird Matins sich

in der Wortwahl ihm angeschlossen haben. Auf y. 117 nimrat VI 95 bezng (zu-

gleich auf IV 4. 5). Lukrez will Hachfolger des Ennius sein.

1) Das PassiY hat, wie Sfters, den Sinn
:
ganz allgemein ist die Unkenntnis,

Ygl. z. B. Seneca De heata mta 1,3 pergmtes non quo eundum est, sed quo itUTi

2) Buch in ware also in Wahrheit schon friiher erw&hnt,
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quorum operum causas nulla ratione videre

possunt ac fieri divino numine reniur,

156 qua% oh reSj ubi viderimus nil posse creari

de nilOj turn quod sequimur iam rectius inde

perspidemuSy et unde queat res quaeque creari

156 et quo quaeque modo fiant opera sine divom.

Die ofifenbare Verweisung zeigt, da6 der zweiten Teil des

Prooemiums erst hier endet^); sie zeigt ferner, daB v. 64—67 die

q)v6Loloy(cc, den Gregenstand des ganzen Werkes, charakterisieren

soUte, nicht aber den Inhalt eines Einzelbnches oder Einzelteiles

angeben; sie zeigt endlich, daB schon in v. 66. 56 das "Wort na-

tura den Gregensatz zu d’sdg oder bilden sollte. Die natiir-

liche Erklarung schlieBt alles Eingreifen der Grottheit and damit

die reliffio aus. So schlieBt das erhabene Enkomion Epikurs in-

haltlich luckenlos an; nnr stilistische Eiicksichten haben eine sprach-

liche Ankniipfang verhindert; aber vorausgehen mufi die Angabe

des StofPes der Nennnng des Lehrers^). An dessen Preis schlieBt

dann in schlichter Form v. 80 (illud in his rebus vereor, ne forte

rearis inpia te rationis inire elementa) greift aber zngleich auf

die Ankiindigang in 60—61 zuriick (54 caeli ratione deumque 59 red-

dunda in ratione).

Zwischen den beiden Abschnitten 50—61 und 148—166 (168)

steht nun der von mir oben abgedruckte immer wieder als Inhalts-

angabe des Werkes in Anspruch genommene Teil 127—135. Aus
beiden will er erklart werden. Venn wir hier lesen bene cum

superis de rebus habenda nobis est ratio (vgl. V 84), so empfinde ich

darin auch jetzt eine Aufnahme der friiheren Ankundigung de

summa caeli ratione deumque (64) und finde die Einzelheiten {solis

hmaeque meatus qua fiant ratione et qua vi quaeque gerantur in

terris) im SchluB wiederholt {quod multa in terris fieri caeloque tu-

entur^ quorum operam causas nulla ratione videre possunt ac fieri di-^

vino numine rentur). Auch in v. 127 handelt es sich zunachst nur

um die Charakteristik der q>v6LoXoy(ay aber der Dichter erwahnt

1) So auch BockemuUer, der auch den Anfang richtig erkannte.

2) Ich irrte, wenn ich friiher (Drei Vermutungen zur Geschichte der r5m.

liiteratur, Festschrift f. Th. Mommsen, Marburg 1893, S. 49 ff.) die Versgruppen

64—bis 61 und 136—145 einem andern Entwurfe zuwies. Eine Harte liegt nur

darin, daB an die allgemeine Ankundigung sofort die fiir Buch I besonders be-

stimmte Erklarung der termni techmoi v. 68—61 schlieBt, veil der Dichter sie

fiir notwendig hielt und an keiner anderen Stelle des Prooemiums unterbringeh

konnte. Aber sie leiten tatsachiich nur y. 159 ff. ein, wo nach einander semen

(160), genitalia corpora (167), semina (169), materies (171), prmdpia (198), ma-

feries (203), semen (206), primordia renm (210) begegnen. Ihrem Verstandnis

dienen sie, nicht eiuer Inhaltsangabe.
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sie nur, um zu sagen, auBer ihr werde er noch eineu fiir den.

gegenwartigen Zweck noch wiclitigeren Teil fiber die Seele und
die Tratimbilder binzuffigen ^). Von einer Andentong der Reihen-
folge der Bficher finde ich so 'wenig, daB ich eher sagen wfirde,

in dem zweiten Prooemium, 50—155 (158), gebt Lukrez von dem
letzten Ziel seines Werkes (V. VI) zu dem Mittelstfick (III. IV)
und von diesem znm Anfang (I. II) zurfick— wenn icb eine solcbe

Cbarakteristik und Betracbtnngsweise nicbt bei der eigentfimliohen

Komposition dieses Prooemiums scbon an und fur sicb ffir irre-

ffihrend bielte.

Der zweite Teil des Prooemiums scbeint im Gegensatz zu

V. 1—43 ganz von der personlicben Rficksicbt auf den Empfanger,

bzw. den Leser bestimmt. Zwei typiscbe Eormen bieten sicb ja

dem antiken Dicbter von selbst, die Anrufung der Muse oder der

Gotter, welche ibm Kraft verleihen sollen — nur eine Kebenform
ist der Befebl der Gottheit, die Einffibrung des carminis amtor —

:

sie setzt der Idee nacb voraus, daB der Dicbter sicb eben jetzt

an sein Werk macbt; oder die Widmung und Anspracbe an den

Empfanger: sie setzt naturgemaB voraus, daB dies Werk abge-

soblossen ist oder der Verfasser es im Geist als abgescblossen

scbaut. Sie stebt der Kunstprosa naber. Die beiden Grnndtypen
gestalten sicb frfibzeitig aus —

,
die Anrufung zum kunstvollen

Hymnus, die Widmung fast zum rbetoriscben Prooemium, das die

Aufmerksamkeit des Lesers gewinnen will — und beide vereinen

sicb frfibzeitig, ja verscbranken sicb; die Einleitung des Culex und

der Kynegetika Oppians zeigt, daB es scbon in alexandriniscber

Zeit gescbab ®). Bei Lukrez ist die Sondernng nocb Hat und Mar,

daB sicb beide Teile auf das Gesamtwerk, nicbt etwa der zweite

nur auf Bucb I bezieben; sie bilden tatsacbUcb ein Ganzes. Dem
ersten Typus gebort der Hynmus (1—43) an, dem zweiten alles,

was folgt. In dem Hynmus bat er eben den BescbluB, sein Werk
zu scbaffen, gefaBt, in dem EolgeteB scbaut er es — man darf

1) Wean es sicli um eine Inhaltsangabe handelte, w&re dabei Bucb IV ganz

ungenbgend, ja befremdlicb charakterisiert. Eine verschwindende Einzelheii;, die

dort in der AusfUirung gar nicbt den angegebenen Sinn bat — sie empWugt ibn

erst durcb das jttngere Prooemium —
,

gentigt docb nicbt als Inhaltsangabe des

Bucbes. Immer Marer scbeint mir zu werden, daB wir fttr den Abscbnitt 102

—

135 einen anderen einbeitlicben Zweck nacbweisen miissen und seinen Sinn ge-

radezu verderben, venn wir ibm die Bedeutung einer Inhaltsangabe aufzwbngen.

2) Getrennt bietet beide Teile Vergil Georg. I, freilicb nur scheinbar, denn

die Anrede Octarians hebt sicb docb deutlicb von der Anrufung der G6tter abj

der eine, besonders gefeierte Leser, bei dessen Nenaung der Dicbter die eigene:

Kraft wacbsen fuhlt (vgl. Tibull El 1 und vieder den Culex), rbckt an die G5tter

selbst beran. Sehr interessant sind daun die „prooemienbaften Stbcke* innerbalb.
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das trotz, ja wegen v. 136—145 ruhig sagen — im Greist schon

als fertig nnd denbt scheinbar nnr daran, seinen Gonner dafiir zu

gewinnen und dabei festznhalten. Die Erhabenlieit des Stoffes

nnd der Preis der Heldentat Epikurs soli ihn anlocken, die Miilie

des Studiams anf sich zn nehmen. Ereilicli wird ihm gleich diese

Ankiindignng die Enrcht erwecken, sick dabei in zu ver-

stricken; er mnfi bernhigt werden: ^ mll&v
d^Boi)g &vccLQ^Vj &XX 6 t&g tmv TtoXXmv dd^ag d'sotg 7tQ06cc7tt(QV^)* Aber
anch wenn er schon ein Stiick Weges mit dem Dickter gegangen

ist, werden jene falscken Seelsorger, die angeblicken „Propketen“^)j

die anck in Eom jetzt ikr Wesen treiben —
,
man denke z. B. an

Nigidins Eignliis — immer wieder versnchen
,

ihn mit Hades-

Traumen tmd Schwindelgeschichten irre zn machen; das liegt ja

in ihrem Interesse. Der Dichter mnfi versickem, dafi er anck

dafiir in seinem Werk Erklarnng nnd damit Befreinng bieten werde»

Wenn er dann, sich nnterbrechend, Tiber die Sckwierigkeit seiner

Anfgabe klagt, die dnnkeln Gedanken der Griechen in licktvollem

lateinischen Vers darznstellen, nnd dock versickert, dafi die Be-

wnndernng flir Memmins nnd die Hoifnnng, seiner Eretmdschaft

gewiirdigt zu werden^), ihn alle Miiken iiberwinden nnd die Nackte

der Ausfiilirring (ygl. z. B. die Ciris)*, sie wachsen z. T. ans dem Ulteren epischen

Gebrauch hervor. Eine genauere Typologie, die freilich nicht wie bei G. Engel

De mtiguorum epieorum didacticorum Mstoricorum prooemiis Marburg 1910 ohne

Scbeidung der Grundschemata nur die rhetoriscben t67Coi aufzahlen durfte, wiirde

fiir die alexandrinische Poesie mancbes ergeben. Fiir Lukrez wenig. Dad er in

der Hauptsacbe nur aus sich selbst verstanden wird, zeigt m. E. der Hymnus.

Die Gescbichte der Form erkldrt nicht ihre individuelle Verwendung, und die

Parenthese in dem homerischen Hestia-Hymnus bedingt noch nicht, dafi man in

Lukrez eine Parenthese andeutet, die in ihrem ganzen Wesen doch wieder keine

Parenthese ist

1) Die grofiartige Schilderung des Opfers der Iphigenie erlautert den Satz.

l^aturlich hat sie daneben noch einen anderen Zweck. Die ganze zweite Ein^

leitung preist ja Epikur, indem sie schildert, was seine Lehre leistet (das Pro-

oemium zu Buch II erg§.nzt das), nur ist alles persdnlich gewendet und verbindet

sich daher mit der Mahnung an Memmius.

2) Das Wort Epikurs, das auch bier zugrunde liegt, hat uns Diels in der

Auggabe des ersten Buches Philodems Tiber die Getter (Abhandl. d. PreuB. Aka-

demie 1915, S. 17) mit glanzendem Scharfsinn wiedergewonnen : SUmg o[i}x

6] cotpbs [§]ovX'^[v]y icXX* ctv ^agc(i]v&a[i]v ot -O'[g]roi KccXo^lpsmL

d£%ry[o]v. Die -fifrot, die Plato im Jon so anmutig verspottet, heifien

in Bom mit dem keltischen Lehnwort vates, ygl. meine Hellenistischen Mysterien-

religionen*, S. 99. Vahlen irrt, wenn er vates hier als Dichter deutet. Schon

der Yers religionibus atqtie minis dbsistere vaium hatte dayon abbringen mussen,

ebenso die Worte et merito,

3) Epikurs Schktzung der Freundschaft braucht dabei yon dem Hdrer nicht

voraus gesetzt zu werden. Geliugt ihm die Seelenrettung, so wird aus dem armen
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dnrchwachen la6t in heiBem Eifer, ihm durci die Dichtung das

begliickende Licht der Wairheit zn bringen, so empfinden wir,

dafi der personlicbe Cbarakter nnd Ton des Prooemimns bier am
starksten hervortritt nnd sein Eingang (52 ne mea dona tihi studio

disposta fideli) vertieft wiederholt wird, anck wobl, da6 die Erinne-

rung an die eigenen Miiben nnd den reinen Eifer des Dichters den

Bescbenkten antreiben soli, selbst die kleinere Mlibe anf sick zu

nekmen, dies Werk zn studieren, ferner anck, dad wir fiir diesen

kleinen Abschnitt eine bessere Stelle als hier gegen ScklnB der

ganzen Einleitnng nickt finden konnen, nnd miissen dock zngeben,

da6 die folgenden Verse 146—160 kart nnd befremdlick anscklieBen.

Wenn, wie ick fiir sicker kalte, der Gedanke dem Lnkrez vor-

sckwebte ‘das Dnnkel, in dem dn dick befindest, kann ja nnr die

^v^ioXoyCa zerstrenen’, miifiten wir wenigstens erwarten Tmno

etenim terrorem animi e. q. s, nnd miifiten erwarten, dafi der terror

animi nnmittelbarer vorker nnd in ansckanlicherer Weise gesckil-

dert war als in dem Wort terrificet (133)^) nnd dafi die animi

tenelrae lebkafter als in der Andentung v. 144 besckrieben waren.

Es ist klar, die drei Verse 146—148, die wir gar nickt entbekren

konnen, sind wortlick einer der drei Stellen entnommen, an denen

sie sonst als ScklnJB einer andern Ansfiikrnng ersckeinen (11 69;

III 91; VI 37):

nam vel uii pueri trepidant atqne omnia caeds

in tenelris metuunt, sic nos in luce timemus

interdim, nilo quae sunt metuenda ntagis quam

quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura,

hunc igitur terrorem animi tenebrasque necesse est

non radii soils nec lucida tela diet

discutiant^ sed naturae species ratioque.

Hier ist igitur trefflick am Platz, weil terror nnd tenehrae

eben geschildert sind nnd anf sie bezng genommen wird; in 1 146

ist es nnr iibernommen, weil diese Eorm des Gedankens dem Dichter

sckon gelanflg war. Hatte er sie nen gebildet, so katte er den

GedankenanschlnB dnrck eine andere Partikel dentlicker gemacht.

Das personlicke Prooeminm flbertragt einen Grnndgedankmi

der epiknreiscken Lekre anf den individnellen Eall; so ist es nickt

wnnderbar, dafi nock weitere Abschnitte in ihm ans ficnker sckon

gcformten Ansfiihrnngen entnommen sind. So znnackst bekannt-

Klienten notwendig der wahre Freund. Dafi Memmins sich zum epikureischen

Bundesbruder ausbilden soil, kann ick in den 'Worten sperata voluptm sumis

amidtiae nickt finden (Diels, S. 924).

1) Vorkereitet durck Hmore (106) nnd iimendumst (111).
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lich V. 132—136. In dem zeitlich spateren Prooemium von IV,

das Buch III voranssetzt, lesen wir von den simulacra (v. 33)

:

atque eadem nobis vigilantibus obvia mentes
terrificant atque in somnis, cum saepe figuras

Gontuimur miras simulacraque luce carenfum,

quae nos horrifice languentis saepe sopore

exderunt; ne forte animas Acherunte reamur

effugere aut umbras inter vivos volitare,

neve aliquid nostri post mortem posse relinqui e. q. s.

Die Darsfcellung selbst in dem Bucli (v. 722 ff.) erwahnt zn-

nachst die mirae figurae (Centanren, Scylla) Oerbereasque canum

facies simulacraque eorum, quorum morte obita tellus amplecti-
tur ossa (733. 734) und steUt dann nach dem Satz simulacra la-

cessuntJiaec eadem nostros animos quae cum vigilamus (758) als

Beispiel certe uf videamur cernere eum quern reddifa pro (?) vita iam
mors et terra potitast. Die Sinne iiben ja an diesem Eindruck keine

Kritik xmd das Gedachtnis rukt languetque sopore. Erst jenes

spatere Prooeminm gibt, v^ie das bei der Verbindung mit Buck III

begreiflich ist, der Beobachtnng die Beziehnng auf den Glanben

an das Eortleben der Seele nnd betrachtet diese Tranmerscheinnngen

als Hauptquelle der Todesfnrchfc. Aus diesem Prooeminm von IV
stammt dann I 132—135 (freilich mit einer Erinnernng anch an

V. 734 des Textes). In IV 33 ist das eadem vigilantibus atque in

somnis bedingt durcb den Haupttext, der ansdriicklich erweist,

dafi es wirklich die simulacra sind, die im Traum auf den Geist,

imWacben auf das Ange wirken; in I 132 ist das mifiverstanden

Oder nmgebildet: die gleichen Bilder soli der Wachende im
Pieber, der Schlafende im Traum seben; der Zusatz morbo adfectis

zu vigilantibus ist nicbt nnr stilistiscb hart, sondem biegt auch den

ganzen Gedanken nm, ahnlich wie der Zusatz audireque coram erst

in dieser IJmgestaltung moglicb ist, Damit aber ist zwingend

erwiesen, da6 Lukrez, als er das persbnliche Vorwort des ersten

Buches schrieb, Buch I—IV schon in der iiberlieferten Eeihenfolge

vor sich sah^). Das Prooemium kann also gar nicht eine
Inhaltsangabe der friiheren Form bieten.

Aber noch etwas anderes gewinnen wir: Lukrez erwahnt, m. E.

in diesem spateren Prooemium von IV, die poetische Form und ihre

Seize aJs Mittel, den Memmius in dem Studium der epikureischen

Lehre bis zu Ende festzuhalten. In Buch I ist er von dem Ge-

1) Auch das Prooemium von V setzt in den Versen 65—63 Buch III und

IV in dieser Eeihenfolge voraus
;
auch wird das Prooemium von III in V 11 Tor-

ausgesetzt, andreiseits in dem Prooemium ron VI das von Buch I.



Das erste Prooemium der lukrez. 91

danken, Memmius konne abspringen woUen, ausgegangen; die Mah-
nungen der votes hofft er tinwirksam gemacht zu haben; so Ttatiti

gerade die Erinnercmg an das Prooemium von IV ilm mit dazn
fvihren, bier noch einmal die eigene hingebende Arbeit zu er-

wabnen. tlber die Verse 146—148 bat Sormenburg, Rhein. Mu-
seum LXII 41 ff. scbon das Ricbtige gesagt. Nicbts spricbt dafiir.

da6 sie dem Prooemium von VI entnommen sind, wie Griussani

bebauptet batte
;
aucb in II sind sie lediglicb durcb den Plickvers

II 64 omnis cum in tenebris praesertim vita laboret vorbereitet. Nur
das Prooemium von III gibt eine abnliche (xedankenverbindung

wie das von I. Gleicb zu Anfang werden III 10 die animi terrores

in 25 die Aclierusia templa erwabnt (vgl. I 120), als Vorwurf des

Liedes wird III 35 animi natura atque animae bezeicbnet (vgl. 1 131),

als Ziel III 37 metus ille foras praeceps Acheruntis agendas, fun~

ditus humanam qui viiam turbat ah imo, omnia suffundens mortis

nigrore (vgl. I 106 ff.). Die Ausfiihrnng reicht dann nber lU 82

obliti fontem curarum Tmnc esse timorem hinaus bis zu III 86 vitare

Acherusia templa petentes. Hier schlie6t wundervoll an nam vel uti

pueri trepidant, bier aucb besonders passend hunc igitur terrorem

animi tenebrasque, Kehrt doch Lukrez damit zu dem Eingang e

tenebris tantis tarn clanm extollere lumen zuriick. Aus den eng zu-

sammenhangenden Prooemien von III und IV ') sind die Grund-

gedanken des personlichen Vorwortes in I entnommen.

Unbesprocben ist dabei biaber der Eingang dieses Vorworts

geblieben, der nacb den Handscbriften lautet:

50 quod superest, ut (getilgt vom Corr. Obi.) vacuas auris

semotuni a curis adhibe veram ad rationem.

Die Herstellungsversucbe zablt Diels, S. 926 ff. auf
;
ihre Unsicher-

heit beruht darauf, dad immer an zwei Stellen geandert, bzw.

erganzt werden mud. "Was Diels vorschlagt, quod superest, G-ai,

vacuas auris (anmumque) ist palaograpbiscb nicbt allzuschwer, er-

regt aber durcb die ganz singulare Einfubrung des Praenomens,

die mir dem Verbaltnis des Dicbters zu seinem Gonner nicbt recbt

zu entsprecben scbeint (vgl. v. 140), Bedenken. Durcb den Hin-

weis anf Horaz Serm. H 6, 32 wird dies Bedenken nur verstSrkt

und die Tatsacbe, dad Horaz anf der H6he des Rubmes sich die

Anrede Julie gestattet (Carm. IV 2, 2), genugt mir nicbt, es zu

entkraften. IJmgekebrt emp&nde icb bei einem eigenen friiheren

Herstellungsversuob quod superest, tu i(flm) vacuas auris {animumque}

1) Das spatere Prooemium von IV kniipft in v. 37 fiiWbar an das Pro-

oeminm von III; dagegen ist das fruhere Prooemium von IV in dem Prooemium

von III (v. 31 ff.) benutzt.
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selbst, dafi eine Nenntiiig des Nameus zwar nicht unbedingt notig,

aber doct naturlich ware. So tommt Lachmanns erste, von Vahlen

wieder empfohlene Konjektnr quod swperest, vacuas auris (animuni^

que, age, Memmi) fiir mein Empfinden trotz der apodiktischen Be-

hanptnng von Diels, kein Dickter und kein Prosaiker der klassi-

scken Zeit babe so reden konnen^), dock wieder in Erage —

1) Das Gesetz ,,age als Verstarkung des Imperativs steht stets an erster

Oder zweiter Stelle des Satzes^ — oder Satzgliedes; sonst wiirden schon Lukrez

I 953 und III 962 widersprechen — ist, wiewobl Diels sick auf das ganze von

Hey im Thesaurus I 1403—6 ausgehreitete Material und eine eigens fur seine

Behauptung unternommene Nachprhfung der Zettelsammlung beruft, falsch und

wohl einem MiBverstandnis entsprungen, wie sie bei ausschliefilicber Benutzung

auch des besten Lexikons samt aller Zettel leicht entstehen: was nicht auf dem

Zettel steht, ist nicht mitberiicksichtigt, eine innere Begriindung nicht gesucht.

Ich greife zu Horaz und finde in den Satiren II 8, 80 sed ilia redde, age, quae

deinceps risisti und II 7, 92 erijpe turpi colla iugo, Hiber, liber sum^ die, age, und

gar in den Oden 1114,1 descende caelo et die, age, 127,17 quicquid hahes,
age, depone iutis aurihus, II 11, 22 ehuma die, age, cum lyra maturet, I 32, 2 si

quid meui sub umbra lusimus tecum, quod et hune in annum vivat et

plures, age, die latinum, barbite, carmen (Beziehung des Belativsatzes freilick

uinstritten). Seinem Wesen nack drangt age an den Anfang des Satzgliedes, wird

aher bald auck, wie andere Heisckformeln, enklitisck einem Imperativ nachgestellt,

Drangen andere Worte ebenfalls an die Spitze — sei es ihrem Wesen nack {en,

heia) oder der rketoriseken Betonung, ja sogar nur der poetiseken Wortver-

sekrankung halber —
,
so kann age sick auck mit diesen Worten verbinden und

der zweite Imperativ kann dann in seiner Stellung frei werden. Die Griinde, nack

denen der Dickter dann die Wortstellung frei kestimmt, sind meist deutlich.

Wenn Lukrez 15 mal die Einleitungsformel nunc age gekrauckt (einmal nack einem

Vordersatz, siehen mal mit folgender erster Person des Konjunktivs), so ent-

scheidet die bei ikm ublicke Yerteilung des Satzes auf den Yers und die logiseke

Betonung des nunc (daB er diese Formel ofters verwendet, kann nickt da-

gegen geltend gemacht werden, daB er in einer andern Yerbindung age auck

anders stellt), Im Dialog stellt Horaz Sat. I 4, 38 agedum, pauca aceipe contra

an den YersscbluB, weil er mit Frimum ego den neuen Vers und Teil beginnen

will, pauca keinen Ton tragen und agedum nur ein ungeduldiges Drangen zu

diesem Teil andeuten soli. Es ist unricktig, daB Seneca eine Anderung des Mas-

siseken Gekrauches kringt und die Dickter der flaviseken Zeit ikm folgen. Weder
Valerius Flaccus HI 416 flecte gradum, pladtis sileant, age, litora coeptis {age

fast gleich fac) nock Statius Sih^ lY 3, 107 ergo omnes, age, quae sub axe

primo Bomani colitis fldem parentis, prono limite commeate gentes weickt in der

Wortstellung von der Tecknik des Horaz ab. Mckt einmal Seneca, wenn er

Troad. 609 den ketonten Begriff in vier Worten ausgedruckt vorausnimmt:

sanctas parentis conditi sedes, age, aude subire. Er erreickt dabei durck

das eingesekobene age, daB am Eingang des neuen Verses aude wieder starkeren

Ton empfangt. Abnlick Livius XXI 43, 7 in Jianc tarn opimam mercedem, agite, cum
(dum?) dis adiumntibus arma eapite oder Vergil Aen. VI 531 sed te qui worn casus,

age, fare vicissim attulerint. Lukrez foigt in age und agedum ebenfalls nur dem

Massiseben Gebrauch; ick seke keinen Untersekied zwischen Silius XI 674 submiUite
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wenigstens wenn wir ein Vorwartsdrangen des Dichters wirkliek

empfinden. Aaf die Art des AiiscMusses der beiden Teile xind

damit auf die Bedeutmng der Worte quod supere^t kommt es dabei

an. Sie sind offenbar der Grrnnd, dab man v. 60 ff. allgemein als

einen Nachtrag nnd Anbang zu dem Voransgebenden faBt (so ancb
Diels, S. 924), Das macbt in formeller Hinsicbt freilicb Scbwierig-

keiten. Ancb im Dentscben wiirden wir nacb einer ganz allge-

meinen Einleitung eine Widmung ^xibrigens (oder ferner), Angust,

pafi^ gut anf^^ anstoBig £nden, und gerade die Verbindnngsformel
zwiscben zwei ganz verscbieden orientierten Abschnitten nnd Bitten

wiirde ein Hanptgrund des AnstoBes sein. Es ist im Lateiniscben

nicbt anders; dem Cbarakter der Widmung widerstreitet diese

Pormel, wenn sie wirklicb einen Nachtrag anfiigen soli. Selbst

die logiscbe Verbindnng macbt dabei Scbwierigkeiten, mag man
mit Vablen erklaren, der Dicbter vertraue nun fest, die Gottin

werde fiir den Frieden sorgen; so eriibrige nnr nocb, Memmins
znr Acbtsamkeit zn ermabnen, oder mit Diels, der biergegen

scbarfen Einsprucb erbebt, lieber annebmen, Lnkrez erwarte auf

Grnnd seiner natnrwissenscbaftlicben Erfabrnng, dafi die Zerstorong

des Krieges ancb wieder von den Segnungen des Eriedens abgelost

werde ^), nnd dann quod superest knrz als mdglicbst prosaiscbe

signa utque adeo temptate^ agedum^ ac deposcite paeem und Lukrez III 961 nune
aUena tua tamen aeiate omnia wiUe aequo omimoque^ agedum, dign^ concede,

Demaber entspricht ganz quodsupereBt, vacuas auris animumque, age^ Memm%
semotum a cur is adhibe, Auch hier sind zweiGlieder; die cbiastisehe Stellung

legt auf vacuas und mehr nocli auf semotum a curis den Ton und hiernack be-

stimmt sich die Abfolge der andern Worter. Dafi wirklicb zwei Glieder emp-
funden werden, mag Cicero De leg, I 8 beweisen si mihi ullutn tribmrektr

vacuum tempus et liberum; neque emm occupata opera neque inpediio ammo res

tanta smdpi potest; utrimque opus est, et cur a vacare et negotio (Ygl. Livius

XLV 19, 9 tt. a.).

1) Ich Terstebe den XJnterscbied nicbt ganz. DaB Lukrez „im antik-frommen

Sinn“ an Venus und die von ibm geschilderte Tatigkeit der Friedensvermittlung

glaubt, bat docb weder Vablen nocb sonst jemand angenommen. Das mytbolo-

giscbe Bild ist dem Lukrez nur konventionelle Dichtungsform, aber sie bedingt

freilicb, daB wenn er im Folgenden die Erfullung seines Wunscbes annimmt, dies

in dem Liede als Erfbllung des Gebetes erscheint. Auch bei der Deutung der

Verse 29. 30 effiee ut inter e a fera moenera miliiiai . . . sopita quiescant bandelt

es sich wobl mehr um ein MiByerstS-ndnis. Sjcber steht nach dem Zusammenbang,

dafi interea, das nach Diels falscb verstanden wird, nur beifien kann dum ego

haec carmina pango^ und dafi diese Bitte motiriert wird : denn in wirklicber Not

des Vaterlandes Bnde weder icb Sammlung zum Dicbten, nocb Memmius Zeit

und Mdglicbkeit zum Lesen. Diels behauptet, dafi Lukrez den ersebnten Friedens-

scblufi keineswegs als Vorbedingung fiir sein Werk und die Bescbaftigung (des

Memmius) mit der Philosopbie bezeicbne. Aber aus interea folgt das nicbt,

und aus sopita quiescant auch nicbt; letztere Worte kbnnen ebenso den Zustand
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Ubergangspartikel entsprechend dem komegriechisclien loia6v be-

zeichnen. Beziekt man v. 50 ff. anf das Voransgekende, wie er es

tnt, so sckeint mir die Gedankenverbindung nm nichts deutlicher

geworden zu sein.

Nun ist ja klar, was man mit dieser Anffassung der Vers-

gruppe 60—61 bezweckt: das zweite Vorwort soil mit dem macht-

vollen Preis Epiknrs beginnen. Das ware gewiB sehr sck5n, wenn
nur nicbt gleicb der nachste Abschnitt desselben v. 80 illud in Ms
rebus vereor, ne forte rearis zn der Anrede an Memmius znriick-

kehrte, die man eben stilwidrig von diesem Teil losgelost hat,

und wenn nicht die beiden folgenden (v. 102. 136) das gleiche

taten, ja der SchlnBabschnitt gar anf jene Verse fuhlbar bezng

nahme. Yon 60 bis 166 (168) geht eben ein einheitlicher Teil.

Piir die Anschannng, dafi der zweite, personliche Hauptteil

einer einheitlichen, in der alexandrinischen Dichtung schon verge-

wie das Eintreten der Kulae bezeichnen. Wobl setzt er sicb der Fiktion nacb

jetzt ans Werk, aber ob im Augenblick wirklicb Krieg ist, wissen wir nicbt. Seine

Worte sagen nnr, daB eine Notlage des Vaterlandes jetzt nocb nicbt bestebt,

aber eintreten kSnnte, daB er fiir sein Sebaffen langere Zeit als notwendig voraus-

siebt und daber fur sie urn Frieden bittet. Ganz unentsebeidbar, aber aucb von

geringerer Bedeutung sebeint nur ein anderer Einwand gegen Yablen. Dafi das

Zitat des Yeronenser Yergilscboliasten {Georg. Ill 3) meuas aures animumgue

sagacem auf Lukrez lY 912 tennis auris animumgue sagacem zu bezieben, die

handschriftlicbe Lesung aber dennocb bier beizubebalten ist, nebmen beide an.

Ifur die Erklarung Yablens, der Scholiast moge durch einen Gedacbtnisirrtum

aus I 50 vacuas eingesetzt baben, bekampft Diels; so mogen Schriftsteller wie

Laktanz und Arnobius zitieren, Fachgranamatiker wie Nonius lesen mit dem Finger

auf dem Bueb. Icb konnte einwenden, daB was fiir die gedankenlosen Schreib-

sklaven des Nonius erweisbar, fiir Glossograpben iiberbaupt sogar wabrscbeinlicb

ist, sicb nicbt auf jeden Scholiasten nnd Grammatiker und seine Zitat e tibertragen

laBt. Aber Yablen hat ja ausdriicklich aucb als mSglicb bezeiebnet, daB der

Sebreiber einer Lukrezbandsebrift aus I 60 meuas binzugesebrieben oder einge-

setzt babe. Diels weiebt docb nur darin ab, dafi er bebauptet, ein streng ge-

scbulter antiker Pbilologe, etwa Yalerius Probus, miisse das getan baben, weil

tenuis auris ibm anstdfiig gewesen sei. Ein feines Obr beifie lateiniscb aures

(auriculae) tenerae^ molles, delicatae, teretes (grieebiseb togov ovag) eruditae, ele-

gantes, doctae, urbanae (die drei ersten Belegstellen passen nicht, da es sicb dort

um verzkrtelte oder empfindlicbe, nicbt aber bellborige Obren bandelt, die vier

letzten nicht, weil es sicb bier um Ubertragung vom Menseben bandelt; aucb ist

der Sinn anders
;

eber anzufubren ware jpurgatae, vaporatae u, dgb). Diels gibt

dabei selbst zu, dafi sicb als Gegensatz aures durae, dbesae, ei*assae (und manebes

Abnliche) findet. Icb denke, das batte einem Yalerius Probus geniigt, das

slqrgiivov, wenn es ein soicbes war, zu bewabren. Gerade weil Diels annimmt,

daB vacuas falscber (icb fiige binzu: platter) Ersatz ist, bat die Bebauptung, es

konne nur von einem trefflicb gescbulten Grammatiker stammen, nicbt zwingende

Kraft, und an der Hauptsacbe andert sicb niebts: aucb dann ist vacuas falsch-

licb aus I 50 eingedrungen.
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‘bildeten ProoemienfassTing beginnt, spricht bei nSberer Priifang

die XJbergaDgsformel guoA superest. Da mir Mussebls Ansfubrungen

(a, a. 0. 146) nicbt scharf genug scbeinen, weise ich zrmachst axif

IV 1278

nec divinitus interdum Venerisque sagittis

deteriore fit ut forma muliercula ametur:

nam facit ipsa suis interdum femina factis

morigerisque modis et mundo corpore culto^

ut facile insuescat secum nos degere vitam.

quod superest, consuetude concinnat amorem e. q. s.

Plautus wiirde nach solcber Schilderung quid opust verbis sagen,

Rbetoren quid multa: der Redeude will die Schilderung nicht lang

ausdehnen und eilt zur Hauptsache, bzw. dem Resultat. Aus dem
„es bleibt nur das Polgende noch zu sagen“ wird ein »geuug von

dem Vorigen, genag hiermit" ^). Offenbar stebt biermit eine andere

Verwendung im Zusammenbang, die wir V 91 seben. Lukrez hat

nach dem Preislied auf Epikur (1—64) zunachst die Inbaltsiiber-

sicht der fruheren Ausfiihrungeii gegeben, dann mit den Worten
quod superest^), nunc hue rationis detulit ordo, ut mihi mortali con-

sistere corpore mundum nativomque simul ratio reddunda sit esse (64

—66) die Anktindigung des Eolgeteils begonnen und in Abschwei-

fungen begriindetj warum er ihn brauebt. Dann geht er zu der

Ausfiihrung und zwar zu dem ersten Abschnitt {mundum^d natmn

et mortal&tn ess^ mit den Worten liber:

quod superest^ ne te in promissis plura moremur^
principio maria ao terras caeliimque tuere;

quorum naturam triplicem, tria corpora^ Memmi,

tris species tarn dissimilisj tria talia texta,

una dies dahit exitio.

Ein rascher, unvermittelter tjbergang zu dem Hauptteil soil

zur Empfindung kommen: Grenug davon; keine weitere Ankiindi-

gung; schau bin auf u. s. w. Ein abnlicbes griechisches Beispiel

bietet die yon mir ofters bebandelte Hermetische Sebrift Poiman-

dres § 26, Der Offenbarungsgott bat seine theoretische Darlegung

vollstandig geschlossen {tovvd ieti to &ya^bv xskog totg

ieX'rjKdei, ^sco^rivcci)^ kein uberfliissiges Wort will er waiter ver-

Keren, sondern drangt vorwarts und fiigt sofort den Missionsauf-

trag hinzu : koLxdv ^
%l pikksig] o{)% hg ytdvtcc TCccgaXa^hv uccd'o--

drjybg yCvig totg d^Co^g^ b^tc^g tb yevog trig dvd'gcontdtTivog Sid 6ov vitb

1) Nicht gleich, aher doch ahniich ist das Eintreten eines ^bis hierhex“ fiir

„iiicht inehr“: aus %ccl 6 ^dvcctog oinsrt wird lateinisch et mors hactenus.

2) Hier ist die urspriingliche Bedeutung noch Har.



96 R. Reitzenstein, Das erste Prooemium des Lukrez.

Tov d'sov Beide mal handelt es sich um Aufforderungen.

Genau so ist in I 60 der nene Tail, also das zweite Prooemium,

mit der Airfforderimg an Memmius eroffnet : AufgepaBt also, denn

jetzt beginne ich mit folgenden Satzen, und folgende Definitionen

mufit dn dir dafiir merken^). Es sieht durchaus so aus, als ob

der Dickter direkt die tractatio beginnen -wollte, und die Stellung

der Verse 68—61 erklart sick von kier. Aber gleick im Anfang
drangen sick andere Gedanken dazwischen : er darf nickt als eigene

Lekre vorbringen, was er dock nur dem groben Griechen sckuldet,

er muB die Furcht, die- der Leser bei dessen Namen empfinden

kann, bekampfen, er mufi ikn vor den Einflusterungen der id'stoi

wamen und mufi ikn zu geduldiger Mitarbeit willig stimmen, eke

er in dem Scklufiteil zn der ersten Ankiindigung zuruckkehren

kann. In die Form dieser sckeinbar ganz personlichen Mahnungen
kleidet er kier das grofie Preislied auf die Leistungen Epikurs,

das nach Sonnenburgs schoner Beobacktung die Biicker I, III und
V eroffnen soli*).

So kekre ick denn, weil ick ein moglickst lebkaftes Einsetzen

der Auffordernng erwarte, mit Vaklen lieber zu der urspriing-

licken Vermutung Lachmanns zurucfc quod superesf, vacms auris

(animumque, age, Memmiy, semotum a euris adhibe veram ad rationem,

wenn ich auck zugebe, dafi wir voile Sicherkeit uber die Er-
ganzung nie erreichen werden. Sicker scheint mir nur, dafi der

neue Teil mit v. 50 beginnt, und ick bedaure es, dafi Vaklen in

einer Bemerkung am Schlufi der Teilung nack v. 61 zugestimmt
kat. In der mustergiltigen Erklarung des ganzen Stuokes hat er

von dieser Teilung keinerlei Gebrauch gemacht. Gerade weil ich

in Kleinigkeiten von ikm abweicke, betone ich zum Schlufi, dafi

ich ihm vor alien das Verstandnis der wundervollen Dicktung ver-

dankej ick werde nickt viel einwenden, wenn ein Leser sagt:

td tov Sidasxdkov.

1) So kann dies zweite Prooemium, for das Bockemiiller nur ein dunkles
Empfinden hatte, nie allein gestanden haben. Von dem ersten freilich ist es trotz-

dem ganz losgelbst. Jeden Zweifel an dem eigenen KOnnen, jeden Gedanken an
drokende Kriegswirren hat Lukrez mit dem entschlosseneu Quod superesl von sich

geworfen (wir sollten nicht einmal die curae mit den Sorgen um das Vaterland
verbinden), jetzt handelt es sich nur darum, den Leser fiir das Werk zu gewinnen.

2) Dafi auch das zweite Prooemium des vierten Buches in die feste Typo-
logie, allerdings nicht der rhetorischen Prooemien gehort, zeigt Oppian Kyneg. 1 20
*EyQ€0 xcd dtccQXov, x^v fi£Q67SCi>v Costco tig ecctg £'itdt7\eBV

iiotSaig: non datw ad Musas cwnrere lata via. Ober den Ursprung brauche ich.

kein Wort zu verlieren. Ein Gegenbild zu Oppian bietet das von Vergil Ekl.

6, 64 charakterisierte Prooemium eines Epyllions des Gallus: ittm canit errantm
Rsnncssi ad fluvnina G'aTiutn A.onas in monies ut du^ceni una sororum.



Die Zeitrechming der alien Aegypter im Verhaltnis

zu der der andern Volker.

Eine entwicklungsgeschiclitliclie Studie.

Von

Enrt Sethe.

III. Einteiltmg des Tages- -and des Himmelskreises.

Vorgelegt in der Sitzung vom 13. Februar 1920.

17. Der 360teilige Kreis und das Sexagesimalsystem.

Besonders lehrreiche Kngerzeige fiir das gegenseitige Ab-

hangigkeitsverhaltais der "Vblker kinsichtlich der Zeitrechnung iiiid

der ffimmelskunde scheinen aus der Teiltmg des Himmelskreises

einerseits, des Tageskreises andererseits zu gewinnen zu sein; beides

Dinge, die innerlick zusammenhangen und die erst auf eiuem ge-

vvissen Kulturniveau auftreten und nicht selbstandig neu gefunden

worden sind, sondern zweifellos, und vielfach erweislicb, von einem

Volk zum andern gewandert sind. Die Natnrvolker kennen weder

das eine nock das andere; sie teilen den Tag in Tageszeiten ein

wie das Jahr in Jakreszeiten, aber nickt in bestimmt abgemessene

Teile wie unsere Stunden. Selbst bei den Q-riecken und Romern

ist die Einteilnng in Stunden erst verkaltnismafiig jung und sicker

aus dem Orient importiert gewesen (s. u.). Ebenso bei den C3ii-

nesen, die sie umgekekrt aus dem Westen bekommen kaben werden.

Dasselbe gilt von der Einteilnng des Himmelskreises.

Auf die Einteilnng des Himmelskreises (Aeqnators) in 36 Teile,

die den 36 Dekaden des anf 360 Tage angesetzten Jakres ent-

sprecken und daker von den Griecken Dekane genannt werden,,

wnrde sckon oben (S. 305) kingewiesen. Diese Einteilnng ist spezifisck

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 2. 7
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aegyptisch und bei den Aegyptem sicber bis in den Anfang des

3., wonicht bis in die Mitte des 4. Jabrtansends v. Chr. (nacb

Borcbardts Cbronologie) znriickzuverfolgen ^). Die aegyptiscben

Namen der Dekane werden von den Astrologen der hellenistiscben

Zeit, die die Dekane als Teile der Tierkreiszeicben bebandeln (s.

dazu nnten), bfters bberliefert^). Von Aegypten aus scbeinen die

Dekane spater auch zu den Babyloniern gewandert zn sein, wenn
man dem nicbt ganz einwandfreien Zengnis des Diodor (II 30, 6)

glauben darf ®). Sie sind, banptsacblicb in der Astrologie verwandt,

1) Die Dekade ist sckon am Ende der 3. Dyn. belegt (Lepsius 133; vgl.

Pyr. 1067 c). Das holie Alter der Dekannamen aber gebt woM aus dem Gebraucbe

des Ausdrucks fur den „Vorlaufer“ eines Sternbildes (griecb. ^tri s. ob. S. 44)

bervor; er zeigt, wenn anders das Vorhergehen dabei aucb raumlicb gedacbt sein

soil, daB diese Namen selbst nicht wobl j linger als das Alte Eeicb waren; nacb

dieser Periode wird tp-"" nur nocb von der Zeit gebraucbt. Die Zusammenfassung

zu einer Keihe von 36 oder genauer die Auswabl von 36 zu dieser Reihe kSnnte

an sick aber erst spater erfolgt sein. In der Tat hat diese Auswabl gescbwankt.

Man bat spater vielfacb andern Sternbildern die Rolle des Dekans zugewiesen,

als vordem (s, dazu Lepsius 72). Aucb Sterne, die nacb ibrer Stellung am
Himmel garnicht in den Kreis geborten, sind spater in ibn aufgenompaen worden,

wie der Sirius (s. ob. S. 293) nacb dem Beispiel des Orion, der seit alters unter

die Dekane geborte.

2) Lepsius 22. 216/7. Tbes. 166, Boll 71. 551. Catal. cod. astrol. graec.

11152. VI. 156. VI 73. Oxyrb. Pap. Ill 127.

3) An dieser beruhmten Stelle, dem locus classicus fiir die astronomiscben

Kenntnisse und Vorstellungen der Babylonier, ist offenbar mancbes nicbt in Ord-

nung. Nicht nur, daB die uberlieferten 30 Sterne, die jeweils zur Halfte uber,

zur H§,lfte unter der Erde steben und von denen alle 10 Tage einer von oben

nacb unten, ein anderer von unten nacb oben gescMckt wird, in 36 zu emendieren

sind (gegen Boll 336 Anm. 2); auch die Benennung §ovXcclol die ibnen bei

Diodor zugescbrieben ist (p^g 7tQoaccyoQSvov<)i povXcciovg ^sovg), scbeint nacb der

moglicberweise aus derselben Quelle geflossenen Stelle Scbol. Apoll. Rbod. lY 262

(tk iisv Smds^a Sg)$loc ^Bo^g ^ovXcc^ovg 7CQo0riy6Q7i6av) nicbt ibnen, sondern den

12 Gottern des Tierkreises zu gebiihren, die bei Diodor als ibre Herren bezeiebnet

sind, wabrend nacb spaterer agyptiscber Auffassung die 36 Dekane unter ({}7eb)

ibnen als ein auBerer und ibnen untergeordneter Kxeis steben soUten (vgl. die von
Lepsius 72 zitierte Stelle des Rhetorios, die nacb Bo IPs freundlicber Mit-

teilung aus Porphyries Introd. in Ptol. tetrabibl. stammt). Fiir diese §ovXccZoi

vgl. Boll 477/8, der dort die 12 lovis consiliarii der Etrusker vergleicbt

und micb brieflicb auf Quint. Smyrn. II 693 ff. hinweist, wo von 12 die Rede
ist, die des Zeus Ratscblage besorgen. An der SteUe der ApoUonios-Scbolien wird
die Benennung aber nicbt den Babyloniern, sondern den Aegyptem zugescbrieben,

von denen die kommentierte Stelle des Apollonios spracb. DaB die Darstellung

bei Diodor scbwerlicb rein altbabyloniscbe Deberlieferung wiedergiebt, ist aucb
aus anderen Grbnden sebon von Boll, Paully-Wissowa Realenzyklop. YI2419 wie
von Jos. He bn, Siebenzabl und SabbitS. 50 betont worden. Dasselbe wird aber
wobi umgekebrt aucb von dem ApoUonios-Scboliasten gelten, der den Aegyptem
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auch bei den Arabern und Indern^), sowie den Chinesen, uberall

als deatliches Preindgat neben den seit weit alterer Zeit gebranch-

licben Mondstationen nnd dem 12teiligea Tierkreisr anrafcreffen^j.

Mit der 360teiligen Einteilting des Himmelskreises, wie sie in

der Dekanteilung indirekt gegeben ist, hangt sicherlicb anok die

Kreisteilnng in 360 Grade liberbanpt anfs engste znsammen, die

nur darin ihre naturliche Grundlage findet*), Diese Einricbtuug

seinerseits unbeTCBt neben ecbt Aegyptischem (wie die Benennung der Planeten

als ^a^do(p6goL) auch Babylonisches zugescbrieben baben ddrfte. Aller Walir-

scheinlichkeit nacb sind der Zodiakus und seine 12 povlcciot babylonischer,

die 36 Dekane bei Diodor aber aegyptiscber Herkunft, Was bei Diodor 1181,4;

iiber die 24 Sterne gesagt ist, die hinter (iistcc) dem Zodiakus abgegrenzt uad

^L^ccatal t&v Slav genannt sein sollen, klingt fast wie eine babyloniscbe Ya-

riante dessen, was vorber (30, 6) uber die vermutlicb aegyptiscben 36 Dekane ge-

sagt war (abnlicbe Yorstellungen bei den Indern bber die Zodiakalzeicben, Olden-
berg, Z. D. M. G- 48, 631). Aus babyloniscben Quellen ist bisber nicbts, das die

Dekane bezengte, bekannt geworden. Wenn es in dem ScbSpfungsepos Enuma
eli§ Yon Marduk beiBt: „er scbnf das Jabr, teilte ab die Grenzen, 12 Monate,

3 Gestirne stellte er bin“ (Weidner, Handb. der babylon. Astronomie 162), so

wird es sicb dabei nicbt um die 36 Dekane des Aeq.uatorialkreises bandeln, son-

dern, wie Weidner ricbtig geseben bat, um die 36 Sterne, die die sogen. Astro-

labien der Babylonier in eigentiimlicber Anordnung zeigen (Weidner, a. a. 0.

62—76): 3 parallel um den Himmelspol laufende Spbaeren sind durcb 12 Ereis-

sektoren, deren jeder einem der Monate des Jabres entspricht und den Namen
dieses Monats tr^gt, in 36 Felder geteiltj in jedem dieser Felder .stebt ein Stem,

sodafi die 3 Sterne eines Monatssektors nacb griecbiscber Ausdrucksweise Para-

natellonta sind, eine Ordnung, die scbon Letronne aus Diodors Darstellung ge-

folgert batte (Boll 78). Wenn Weidner aber aucb die 36 Sterne bei Diodor,

die durcb ihren 10 t^gigen Wecbsel so unverkennbar als die Dekane cbarakterisiert

sind, mit diesen in 3 Spbaeren verteilten 36 Sternen identifizieren und die 12 Tier-,

kreiszeicben mit den 24 Sternen, die dabinter stehen sollen, addieren will, um
wieder auf die 36 zu kommen, so wird man ibm bierin nicbt beistimmen kOnnen.

Weder die 24, die eher als Haiften der Tierkreiszeicben erscbeinen (sie erinnem

an die 24 Aequinoktialstunden der griechiscben Astronomen), nocb die 36 Dekane,

die diesen 24 wie gesagt entsprecben konnten, kSnnen etwas damit zu tun haben.

1) Ygl. Boll414 und ders. bei Paully- Wis sowa, Realenz. Suppl. 1339.

Letronne, Oeuvres cboisies s^r. 111,451, zeigte, daB die indiscbe astrologiscbe

Torminologie griecMscb ist; die Dekane beiBen dort drescanas*

2) Boll 333. — Bei dmi Ofainesen ist die aus dem 12teiligen Tieri^Mui

(Dodekaoros) erweiterte Liate von 28 Tieren, die die Mondstationen bezeicbnen,

dadurcb auf 36 erweitert, daB an 4 Stellen dieser Liste je 3 neue Tiere anstelle

eines alteren (Nr, 8. 14. 22. 28) eingesetzt sind. Gbavannes, T’oung Pao,

s^r. II, Bd. 7 (1906), 115/6.

3) Die entgegenstebenden Ausfubrungen vonKewitscb, Ztscbr, f. Assyriol.

18, 73 ff. 29, 265 ff. scbeinen mir mebr Beacbtung gefunden zu baben, als sie ver-

dienen. Aus der Teilung des Tages in 6 Teile zu 60 Unterteilen soil nacb ibm

die Teilung des Kreises in 360 Teile berrorgegangen und dann auf das Jabr fiber-

7 *
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hat sich iiber den ganzen Erdkreis verbreitet. Sie bat nnr bei den

Babyloniern gelegentlich in einer 480 teiligen Einteilung Kon-

hnrrenz gefanden, bei den Chinesen in einer bis hente geltenden

36674 teiligen ^). Ob diese 360teilige Kreisteilung aber wirklich

von Aegypten ausgegangen ist, ist ungewifi. Dort ist sie namlich

als richtige, zahlenmafiig dnrcbgefiihrte Gradeinteilnng erst bei den

griechischen Gelehrten Alexandrias nachweisbar, nnd zwar nicbt

vor Ptolemans, wahrend sie in Babylon bereits im 7. Jh. v. Chr.

auf den Bimmel angewandt einwandfrei bezengt ist®).

Eiir die Entstehnng dieser 360 teiligen Kreisteilnng in Babylon

spricht am starbsten die nralte Ansbildnng des Sexagesimalsystems

bei den Babyloniem (Sumeriern), die dort soweit getrieben worden
ist, dafi man beispielsweise die ursprfingliche natiirliche Einteilung

der EUe in 24 Einger spater dnrch eine solche in 60 Einger er-

setzt hat, wodurch das Mafi des Eingers eine seiner Benennung
garnicht mehr entsprechende Grr66e bekommen hat. Das Sexa-

gesimalsystem findet in der Natur keinerlei vemlinftige nnd ein-

fache Erklartmg, — wie sie das Dezimalsystem in der Zahl der

Einger, die Rolle der Zahl 4 als heilige Zahl bei den. Aegyptern

in den 4 Himmelsrichtungen bezw. im Korperbau des Menschen®),

das Duodezimalsystem in der Zahl der Monate des Jahres nsw. haben—
es sei denn eben von der Zahl 360 aus, deren natiirliche G-rnndlage die

Zahl der Tage des Rund- oder Rumpfjahres bildete. So nimmt

tragen worden sein, bei dem alsdann die Sechsteilung durch die Zw5lfteilung ab-

gelost worden sei. So sei der Monat zu gleichm^Big 30 Tagen entstanden (a. a. 0.

S. 80/1), Als ob dieser nicht vielmehr in dem wirklichen Mondmonat seine natiir-

liche Entstehnng gehabt hatte. Man sieht: bier ist alles in sein Gegenteil ver-

kehrt. Fur die besondere Eolle der Zahlen 6 und 60 aber wird keine natiirliclie

Begrilndnng gegeben, wie sie in alien solchen Fallen (z. B. bei 4, 10, 12) vor*

liegen muB; sondern beide werden aus einer recht kiinstlichen Methode des Z^hlens

abgeleitet. — Auch die Modifikation durch Hoppe (Archiv f. Mathem. n. Phys.

3. Folge, 15, 304 £ 16, 278 £), der vom Winkel des gleichseitigen Dreiecks aus-

gehen will und die Gradteilung des Kreises sekundar aus der sexagesimalen Teilung

dieses Winkels entstanden glaubt, befriedigt in keiner Weise. Hier wird das Sexa*

gesimalsystem nicht erklart, sondern als gegeben vorausgesetzt.

1) Auf einer Mondlangentafel des 7. Jh., Zimmern, Ber. Sachs. Ges. d.

Wiss. 53,54 Anm. 2. Eine 60, 120 und 240teilige Einteilung des Himmelskreises

scheint dagegen das von Weidner, Handb, der babyl. Astron. 166 behandelte

„AstroIab“ vorauszusetzen.

2) Cantor, Gesch. d. Mathem. ^ 1 682.

3) Zimmern a. a. 0., gleichfalls auf einer Mondlangentafel.

4) Archimedes (3. Jh. v. Chr.) scheint sie noch nicht zu kennen. Er gebraucht

und erwahnt sie in seiner „Kreismessung“ nicbt. Vgl. Letronne, Oeuvres

choisies s^r. 11 2, 266 ff.

6) S. meine Ausfnhrungen Gott. Gel. Anz, 1916, 480.



Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Yerlialtiiis zu der der audern Ydlker. lOX

denn Zimmern^) wirklich an, daB die 60 als der secliste Teil

der 360 zn ihrer besondem, ihrem ganzenWesen nach kiinstliclien

Rolle gekommen sei; nack ikm soli ikr babylonisclier Name §uS§u

{p^(S6o^) geradezu das Vs bedenten und ihr Schriftzeicben nr-

spriinglich den Sextanten dargestellt haben. In der Tat ist nnr
so das Sexagesimalsystem und zugleick aucli die Bedeutung zu er-

klaren, die das Seokstel (nickt die Zakl 6) auck sonst im Becknen
der Babylonier spielt. Durck das Abtragen des Radius auf dem
Umfang des Kreises ergab sick das regolare Seckseck, dessen

seckster Teil das gleickseitige Dreieck ist. Die Secksteilung des

Kreises findet sick spater in Babylonien in natura in dem secks-

speickigen Wagenrad, das freilick nack Ausweis der aegyptiscken

Denkmaler erst zur Zeit Amenopkis’ IV. (14. Jh.), und zwar bei

den Aegyptern wie bei den Asiaten^), das altere Rad mit nur

4 Speichen abgelost hat. Das Keilsckriftzeicken fur den Winkel-
grad ist der secksteilige Stern Die Teilung in 6 x 60 Teile

aber liegt in der babyloniscken Einteilung des Tages in 6 mana
zu 60 imdu auck praktisck wirklick angewendet vor.

Bestatigt sick diese Erklarung, so warden wir die vom Rand-
jahre kergenommene Einteilung des Himmelskreises

,
wie sie zu

Aegypten in den Dekanen indirekt gegeben ist, auck den Baby-
lonxern als originales Eigentum zuschreiben mussen, wenn man nicht

annekmen will, daB diese die 360teilige Kreisteilung in unyor-

denklicken Zeiten von den Aegyptern als etwas Eertiges uber-

nommen katten. Jedenfalls werden aber das aegyptische Dekan-
system und das babyloniscke Sexagesimalsystem letzten Endes ge-

meinsamen Ursprung gekabt kaben.

1) Ber. SUhs. Des. d. Wiss. 53,47ff.

2) Ygl. Tomb of Tlioutm6sis lY, S. 24 ff., wo dagegen der aeg. Kanig das

achtspeicMge Rad (Uebergangsform?) benutzt.

3) Cantor, Gesch. d. Matbem. ^146. Bedenken gegen die Zimmern’sche
Erklarung aufiert mir Ungnad, Er betont namentlicb, wie scbon Hoppe, daB

die Zahl 360 in dem Sexagesimalsystem der Babylonier neben 60, 600, 3600 keine

Rolle spiele, abgeseben von der Jahres- und Tageseinteilung, und beruft sicb auf

das von Kewitscb aufgeworfene Scblagwort, Zablen gebe vor Messen. Dies

hatte m, E. aber nur fiir primitive Yerbaitnisse eine Berecbtigung, nicbt aber Mr
ein so kiinstlicbes System, das das natUrliebe Dezimalsystem zur Yorau^etzung

bat und das selbst inkonsequenterweise immer wieder in es zurdokfailt. Das erstere

gebt daraus Mar hervor, daB die babyl. Scbrift ein besonderes Zeichen fur 10

bat und 11 durcb 10 und 1, 20 durcb 2 Zebnen usw. ausdruckt. Die 60 spielt dabei

eine Rolle wie etwa bei uns die 100 Oder besser wie ein MaB; sie wird ziffem-

maBig durcb eine Eins, 120 durcb 2 Einsen bezeicbnet. Fur 60 x 10 gibt es

einen besondern Ausdruck (ner), Als das Sexagesimalsystem konstruiert worde,

wird man langst gemessen baben.
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Was die sexagesimale Unterteilung der Stnnden in Minuten

tmd Sekunden angeht, in der das Sexagesimalsystem auck bei uns

noch hente fortlebt, so geht merkwiirdigerweise gerade sie so, wie

sie ist, nicbt anf die alien Babylonier znriick, die ihre Doppel-

strmde (J^«) nie anders als in 30 Teile (VB oder imdu — 4 Mi-

nnten) teilten, sodafi der ganze Tageskreis unserer 24 Stnnden in

360'solcher kleineren Teile zerfiel und somit eine Teilung aufwies,

die der natiirlicken Teilnng des Jahres in 12 Monate zu 30 Tagen

genan entsprack.

Ob die in einigen aegyptiscken Texten der Ptolemaerzeit (Leps.

Denkm. lYllc = Thes. 196, vgl. Thes. 200) nack Jakr, Monat,

Tag nnd Stnnde genannten kleinsten Zeitteile der Aegypter {liJ,

hi.t nnd 'w J) wirkkck bestimmte Bruckteile der Stnnde bezeicknet

kaben, ist ganz nngewiJB^). Da die alexandriniscken G-elebrten

griechiscker Znnge, wie z. B. Ptolemans, einerseits die Teile der

wechselnden (biirgerlicken) Stnnde im allgemeinen nickt anders,

als die Griecken sonst, ansdrncken, d. k. dnrck beliebige Brnchteile

wie Va, Vs, ^/s, '/s, andererseits wo sie mit AeqninoktiaJstunden

rechnen^), den ganzen Yolltag (das nack babyloniscker

Art in 360 (also die Einzelaeqninoktialstnnde in 15

teilen ®), so ist kanm anznnekmen, dafi die Aegypter, deren Kalender

dabei benntzt wird, nock eine andere Einteilnng der Stnnde ge-

kabt kaben, die nnserer Minutenrechnnng entsprack. Aus einer

Stelle des Origenes^) gekt klar kervor, dafi man zn seiner Zeit

jedenfalls die 60 Teilnng der Stnnde nickt kannte, sondern die

Stnnde nnr in die Teile Vs, % Vb, Vi®, Vss teilte. Das siekt reckt

aegyptisck ans; es ist das Prinzip, nack dem die Aegypter seit

nralter Zeit ihre Eeld- nnd Getreidemafie teilten ®). Unsere Stnnden-

teilnng in Vi, Vs nnd V* (d. i. nack antiker Auffassnng V2+ VO S^d.

sckeint nock die Fortsetznng davon zn sein. Es ist bemerkens-

1) Nach seiner Schreibnng scheint li.t -wenigstens nrspriinglicli die knrze

2eitspaniie, in der das Nilpferd den Kopf zum Atemholen ans dem Wasser steckt,

bezeichnet zu baben; Vi.t (?) aber, das mit dem Bilde des Auges geschrieben

ffird, bSnnte den Angenblick bezeicbnet baben. In dem betr. Texte, der diese

Bezeicbnnngen der kleinsten Zeitteile nennt, ist iibrigens ancb das als groBer Zeit-

teil genannte Wort Jntj, das den Worten fiir Triakontaeteris, Jahr, Monat, Tag
nnd Stnnde voransgeht, nnr ein allgemeiner Begriff fiir lange Zeit Ton nickt genan
nmschriebener 6r6Be.

2) So z. B. Ptolemans bei der Berechnnng der Mondnmlanfe, fur die er anf
Eipparch und den Babyloniem foBt.

3) Bilf,, Stnnden S. 89 ff.

d) Bei Enseb. Praep. eyang. Till, 76, zitiert yon Bilf., Stnnden 92.

6) S. m. Arbeit «Von Zablen nnd Zahlyrorten“ S. 73 ff.
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weri, dafS axicli die Chinesen ihre Doppelstonde in 8 Vo teilen, die

also nnseren Viertelstnnden entsprechen (Grinzel 1466).

Die Sexagesimalteilung der Stimde tritt nach den Ennittlungen

von Bilfinger im Osten znerst nm 1000 n. Chr., im "Westen gar
erst im Ansgang des Mittelalters anf. Wo sie ierstammt, ist

ganzlich dnnkel. Bi-lfinger vermutet, dafi die arabischen Astro-

nomen die ersten waren, die dieses Teilnngssystem anf die tTnter-

teilnng der Stnnde anwendeten. Es ware also nnr das Prinzip

dieser Teilnng babylonisches Erbe.
^

Anch bei der Kreisteilnng ist die sexagesimale TJnterteilnng

der Grade nicbt alt. Ptolemaus teilt den Kreisgrad znnacbst in

2 Teile (Tag und Eacbt entsprecbend); die Chinesen teilen ihn in

100 Teile. Dagegen findet sich die Sexagesimalteilung bei Ptole-

maus bei der Teilung des Kreisradius, den er (als Ve des Elreises)

in 60 Grade teilt, die wieder in 60 erste Teile {IsatA — partes

minutae primae, unsere Minuten) und 60 zweite Teile {partes minutae

semndae, unsere Sekunden) geteilt werden.

18. Die Zwolfteilung des Kreises.

Der Einteilung des Himmelskreises in 36 Teile, die auf der

Ansetzung des Jahres anf 360 Tage berubt, steht, abgesehen von

der in die 27 oder 28 Mondstationen, die Zwolfteilung desselben

gegeniiber, die ihrerseits auf der Zahl der Monate des Jahres be-

ruht. Sie tritt uns im Altertum in der griechisch-romischen Welt
in zwei Eormen entgegen

;
einmal in dem Tierkreis oder Zodiakns,

den wir noch heute fur die Einteilung der scheinbaren Sonnen-

bahn, der Ekliptik, verwenden, sodann in der von BoIP) zuerst

nachgewiesenen Dodekaoros, einem gleichfalls aus Tierbildem be-

stehenden Kreise, der mit dem in Ostasien seit dem 1. Jh. n. Chr.

zur Zahlung 12gliedriger Reihen von Zeiteinheiten iiblichen Tier-

zyklus zusammenhangt. Beide Tierkreise erscheinen auf astronomi-

schen Denkmalem der romischen Kaiserzeit in Aegypten und Italien,

wie anch in astrologischen Texten derselben Zeit, nebeneinander,

wobei ihre Teile in ganz bestimmter Weise, anscheinend mit

gleichen Rektaszensionsgrenzen, mit einander korrespondieren. Da
der Zodiakns damals schon die Einteilung der Ekliptik darstellte,

wird mit der Dodekaoros vermutlich eine Einteilung des Aeq^nators

gemeint gewesen sein, falls beide Kreise nicht faktisch identisch

1) Sphaera 296 ff. Dazu Chavannes T’oung Pao, s^r. 2, Bd. 7, 61 ff. 'und

Boll ebenda s^r. 2, Bd. 13, 699 £P.
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und die Dodekaoros nur eine jungere Benennung fiir den Zodiakus

gewesen sein sollte^),

Widder-Katze Lowe-Esel Sckutze-Falke

Stier-Hund Jongfran-Lowe Steinbock-Hundskopfaffe

Zwillinge-Sclilange Wage-Ziege Wassermann-lbis

Krebs-Skarabaus Skorpion-Kuh Fiscbe-Krokodil.

Auf aegyptischen Denkmalern tritt der Zodiakus verhSltnis-

mafiig spat auf, zuerst im Anfang der Kaiserzeit. Die Bilder der

einzelnen Zeichen zeigen dabei Formen, die trotz der aegyptischen

Stilisierung im einzelnen dock den fremden Ursprung deutlich er-

kennen lassen. Es kann heute kaum noch zweifelhaft sein, da6

die Heimat dieses Zwolferkreises in Babylonien zu suchen ist, wo
die einzelnen Bilder schon sehr fruh belegt sind*). Mit der alten

aegyptischen Einteilong in die 36 Dekane vertragt sich der Zo-

diakus auch nicht, wiewohl er in der hellenistischen Astrologie damit

kombiniert wird, indem je drei Dekane als Unterabteilungen eines

Tierkreiszeichens angesehen warden (s. ob. S. 98). Die aeg. Dekane

sind groBenteils Teile von grofieren Sternbildern, deren Ausdeh-

nung der der Tierkreiszeichen durchaus nicht inimer entsprach. So

muBten Teile eines und desselben altaegyptischen Stembildes, das

mehr als 3 Dekane nmfaBte, wie z. B. das Schaf, der Orion, der

Chont (^Eirngstander® ?), notwendig auf mehrere Tierkreiszeichen

fallen
;
aber auch da, wo es sich nur um 2 oder 3 zu einem Stem-

bilde gehorige Dekane handelte, fiel die Grenze der Tierkreis-

zeichen Sfters zwischen diese und trennte so das alte Sternbild

(z. B. zwischen Xvovfiig und XaQp>ov[ug, irtij^iov und Biov). Bei der

Dodekaoros, die als Bimmelskreiseinteilung in der hellenistischen

Literatur seit dem 1. Jh. v. Chr. bezeugt ist (Boll 298), liegt die

Sache insofern etwas anders, als die Tiere, die dazu gehoren, z. T.

gerade typisch aegyptische sind, wie Hundskopfaffe, Krokodil, Ibis,

Katze, Mistkafef (Skarabaus). Das zeigt, daB die in der griechisch-

romischen Welt gebrauchte Form dieses Ekeises in der Tat nirgend

anderswo als in Aegypten ausgebildet worden sein kann, von wo
sie sich nach Boll’s uberzeugenden Darlegungen, wahrscheinlich

iiber das baktriscbe Eeich und Turkestan, nach dem Osten Asiens
verbreitet haben wird®).

1) Dies scheint nach den Feststellungen von Boll 80 ff. fiber den Gebraucb
des Ausdrncks Tta^avarskXovtcc nicht ausgeschlossen.

2) Boll 181 ff.

3) Boll, Der ostasiatische Tierzyklns im Hellenismus, T’oung Pao, sdr. 2,

Bd. lS,699ff. — Den Weg fiber Baktrien hat schon Ideler, Abh. Berl. Akad.

1839, 79 gewiesen. — Die weitgehenden und, wie mir scheint, wenig solide fun-
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Mit dieser Entstehung auf aegyptischem Boden sclieint ntin

aber ihr Name ^ZwoKstxindenkreis^^ in Widerspruch zn steben. Er
laBt als Heimat vielmehr ein Knltargebiet erwarten, wo die Ein-

teilung des vollen Tageskreises in 12 statt 24 Stnnden iiblicb war.

Die Aegypter kamen also daflir nicbt in Betracbt, da sie seit

alien Zeiten den Volltag in 24 Stunden, 12 Stnnden des Tages

Tind 12 Stnnden der Nacbt, teilten, wobl aber die Babylonier,

die ibrerseits den Tageskreis in 12 heru'^) teilten, deren Lange
nnabbangig ' von der Jabreszeit stets die gleicbe war*). Dxese

Teilnng wurde in einem sehr einfacben Verfabren mit einer Wasser-

nbr vorgenommen, indem man vom Anfgang eines Sternes in einer

Nacbt bis zn seiner Wiederbolnng in der nacbsten Nacbt eine

Wassermenge nnter gleicbbleibendem Drnck anslanfen lieB, diese

Menge wog nnd dnrcb 12 teilte^). Das so gewonnene Quantnm
bildete dann das Ma6 fiir eine Doppelstnndej die Zeit, die ein Zo-

diakalzeicben znm Anfgang gebraucbt. Man kann sie direkt als

Zodiakalstnnde bezeicbnen. Zwei solcber Doppelstnnden warden
mana d. i. ;;Mine“ genannt, vermntlicb von dem Grewicbt des

Wassers, das zn ibrer Messnng verwendet wurde, nnd bildeten

eine Wacbe^).

Diese Zwolfteilnng des Tageskreises, bei der die Babylonier,

soviel bekannt, allezeit stehen geblieben sind, ist seit den letzten

vorchristlicben Jabrhunderten ancb bei den Cbinesen, ebenfalls mit

nnveranderlicber G-roBe der Doppelstnnden (schi) iiblicb% nnd von

diesen ist sie ancb zn den Japanern gelangt Qolci), die daneben

ancb eine alteinbeimiscbe Tagesteilung in 6 Tag- nnd 6 Nacbt-

doppelstnnden von wecbselnder Lange baben. Bei beiden Volkem
werden die Doppelstnnden ebenso wie die Monate des Jabres nnd

dierten Kombinationen von Bork, Orientaliscbes Archiv III Iff., im AnscWufi an

Rock, Orient. Lit.-Ztg. 1912, seien Mer nur erwabnt, urn zu zeigen, dafi icb sie

nicbt liberseben babe.

1) Fruber KASBU gelesen. Die ricbtige Lesung verdanke icb einer freund-

licben Mitteilung von Ungnad.

2)

* „Es waren 6 heru der Tag und 6 dem die Nacbt'^ zur Zeit der Tag-

und Nacbtgleicbe. Boli 312. Die Belege geboren dem 7. und 6. Jb. v. Cbr, an.

3) Boll 315.

4) Weidner, Handb. der babylon. Astronomie 1 43. Dort ist die Bauer von

Tag- und Nacbtwacbe an den Sonnenwendzexten auf 4 und 2 mana resp. umge-

kehrt, an den Tag- und Nacbtgleicben auf 3 und 3 mana angegeben.

5) Die Stunden sind bei den Cbinesen sicber bezeugt seit dem 2. Jb. v. Cbr.

und scbeinen erst nacb 481 v. Cbr. aufgekommen zu sein, da das auf Confucius

zuruckgefiibrte AYerk Tscbiin-tsieu bei seinen Angaben uber 36 Sonnen- und

Mondfinsternisse keine einzige Stundenangabe macbt. Bilf., Doppelstunde 44/5.
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die Jahre des zwolfjahrigen ZyHus nach den Tieren des Tier-

zyHus benannt, der der hellenistischen Dodekaoros entsprickt (z. B.

die Stnnde der Batte fiir 11—1 TJhr Nachts). Anch anf der Insel

Tahiti ist die Doppelstnnde beobachtet worden, aber mit der

TJnterscheidniig von 6 Tag- nnd 6 Nachtstnnden, also wobl wie die

altjapaniscbe mit wecbselnder Lange (Grinzel II 128). Nacb dem,

•was anderwarts iiber das Verhaltnis der cbinesischen ZeitreclinTing

znr babylonischen festzustellen ist, ist eine indirekte Abbangigkeit

der Chinesen von den Babyloniem anch in .diesem Pnnkte- nicbt

nnwahrscheinlich. Da6 Abbangigkeit von einem fremden Volke bier

jedenfaBs bestebt, wird dadnrcb nocb wabrscbeinlicber, daC die

Cbinesen ancb die mit der Tageseinteilung innerlicb znsammen-

bangende zwolfteilige Einteilnng des Himmelskreises, den Zodiakus,

sicber von auswarts entlebnt baben nnd zwar mit derselben An-

setzung der Jabrpnnkte in der Mitte der einzelnen Tierkreiszeicben,

wie sie ancb Endoxos, im Gregensatz zu den spateren griecbiscben

Astronomen, annabm. Diese letztere Entlebnnng ist aber erst so

spat erfolgt, dafi sie die bei den Cbinesen eingebiirgerte altere Ein-

teilung des Himmels in die 28 Mondstationen, die wabrscbeinlicb

fiber die indiscben NakSatra gleiclifalls ans dem "Westen stammte,

nicbt mebr zn verdrangen vermocbte^).

Die Stelle, die zngleich fiir die Cbinesen nnd die G-riecben als

Zentrnm der Entlebnnng des Zodiakus in Betracbt kommen kann,

ist eben Babylonien, die mntmaBlicbe Heimat dieses Tierkreises.

Von dort wird also voranssicbtlicb ancb die dazn geborige Teilung

des Tageskreises in 12 gleichbleibende Stnnden doppelter Lange
nacb Ostasien gekommen sein. Das wird nmso wabrscbeinlicber,

als ancb die Griecben die gleicbe Teilnng nacb Herodots ansdriick-

licbem Zengnis wirklicb von den Babyloniem bekommen baben

soUen, im Gegensatz zn andern Dingen, deren Keimtnis sie den

Aegyptern verdanken sollten^).

Die „12 Teile* (fiigsa), in die nacb Herodot der Tag bei

den Griiecben, anscbeinend docb nocb zu seiner Zeit, geteilt ge-

wesen sein soil, nnd die die Vorlanfer der spater seit Alexander

1) Bilf. a. a. 0. 46. Boll 338.

2) Herod. II 109: Von den Aegyptern liaben die Griecben die Geometrie

gelemt, x6Xov (ih> y&Q yv&(iova «al ric SvASetcce tijs rjp.sQris jB«-

(SoI(bv4<bv ^fia&ov ot "ElXtjvss- Das konnte an sicb, zumal neben der Nennung der

beiden Sonneiinhrgerfi.te, ancb nnr anf den Licbttag bezogen werden, 'wenn die

Babylonier diesen in 12 Teile geteilt batten, Trie es die Aegypter taten; docb
"wurde ancb in dem FaUe eine Erwabnung der Nacbtteilnng zu erwarten sein,

also der 24- Stnnden statt der 12 Teile.

;
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d. Grr. iiblichen Sttinden gewesen sein miissen, werden im griechi-

schen Scbrifttnm sonst merkwlirdigerweise nirgends erwahnt^),

auBer vielleiclit bei Platon de leg. 6, 784, wo es beiBt, die staat-

lichen Eheanfseherinnen sollten sich im Tempel der Eileithyia ver-

sammeln aTcderrig '^^^Qocg . .
, [isxql tgitov [isQovg coQccg „an jedem Tage

bis znr Zeit des 3. Teiles"^). Hier tritt der von Herodot ge-

branchte Ansdrnck ^leQog in Verbindung mit dem Worte mga anf,

das spater die Stnnde bezexchnet. Es liegt hier zwar noch in seiner

eigentlichen Bedentnng „Tageszeit“ (neben Jahreszeit) vor, jedoch

schon in einer Anwendung, die direkt zu der spateren Bedentnng

hiniiberfhhrt; denn wie das ^bxqv erkennen laBt, ist damit doch

wohl nicht mehr eine Zeitstrecke, sondern genan wie in den spateren

Stnndenangaben wie tQCtT} &Qa „3 Uhr^^ ein bestimmter Zeitpnnkt

gemeint.

1) Dieses Schweigen wird sich ganz naturlich aus der Seltenheit der Uhren

in alterer Zeit erMaren. Auch spater sind Stnndenangaben verhaltnismafiig selten

;

in den Tausenden von grie“ehischen Urknnden, die sich uns in Aegypten erhalten

hahen, kommen sie fast garnicht vor (in den ersten 4 BSnden der Berliner Ur-

kunden ein einziges Mai in einem HoroskoplJ, Jetzt, wo Jedermann vom Schul-

jungen an und bis in das entlegenste Dorf eine Uhr in der Tasche tragt, mntet

uns das seltsam an, es ist aber durchaus begreiflich, wenn man sich vergegen-

wUrtigt, daB es selbst in einer Stadt wie Eom lange Zeit hindurch nur eine

dffentliche Uhr anf dem Marktplatz gab. Unter solchen Umstanden konnte der

Gebrauch der Stunden sich nur sehr allmahlich ausbreiten; das Volk muBte sich

noch lange mit den ungefahren Tageszeiten begnhgen, wie das ja auch das Zw61f-

tafelgesetz noch voraussetzte. Sehr bemerkenswert ist, dafi im attischen Gerichts-

wesen noch zur Zeit, als die einfachen Stunden bereits im Aufkommen waren,

und lange nach Herodot nur Zeitstrecken mit der gemessen worden sind,

niemals aber Teile des Tages, die durch bestimmte Zeitpunkte festgelegt waren.

Die Parteien erhielten soundsoviel MaB (xov$) Wasser zugemessen fur ihre

Reden
;
wurden diese unterbrochen, wurde auch der PluB des Wassers gehemmt

und dadurch der Endpunkt der Redefrist hinausgeschoben. Auch da, wo von

einer StcciisiistQrniivri rjiiiga die Rede ist, die in 3 Teile zerfiel mit 8 „Wassern“

(je ein vdoQ fiir den Anklager, den Angeklagten und das Gericht), ist dieser ab-

gemessene Gerichtstag nicht etwa der natiirliche Tag; vielmehr wurde dafiir ein

fiir alle Mai die Tageslange des kurzesten Tages als gegebenes ZeitmaB ge-

nommen (in Athen fast 9Vs Std.), es kam 11 Sifitpogsig Wasser gleich. S. Lip^

sius, Das attische Recht S. — Auch im babylonischen Schrifttum kommen

die Doppelstunden erst verhMtnismaBIg spS,t und anscheinend nur in astronomi-

schen Texten vor; im aegyptischen Schrifttum treten eigentliche Stundendatie-

rungen, so oft und so friih das Wort „Stunde“ sonst (auch mit Ordnungszahl)

vorkommt, abgesehen von den thebanischen Stundentafeln erst in griech,-rdm.

Zeit haufiger auf.

2) Bil finger, Korresp.-Blatt f. d. Gelehrten- u. Realschulen Wurttembergs

1884, 9. 10 (mk nicht zuganglich).
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Geradezu mit diesem Worte selbst bezeichnet tritt nns

dann aber der Tagesteil von der doppelten Lange einer Stunde

verscbiedentlich anch nocli spater entgegen in Zeiten, wo sonst im
burgerliehen Leben langst die einfacbe Stnnde, der 24. Teil des

Tageskreises, gebrancht wnrde. So zunachst zweimal in eiaem

astronomischen Sckulheft aus dem Anfang des 2. Jh. v. Cbr, *), das

die „Kunst des Eudoxos* {xi%vri Eid6^ov) zu iiberliefern vorgiebt

nnd nns in einem Papyrus aegyptischer Herkunft erkalten ist.

TJnd zwar tritt die Doppelstunde dort beidemal bezeichnenderweise

in Zusammenkang mit den Tierkreiszeichen auf (Notic. et extr.

18, 2, 65. 66), also ganz in ihrer nrspriinglichen Eunktion als Zo-

diakalstunde, wakrend anderwarts in demselben Bucke auck die

einfacke Aeqninoktialstunde vorkommt. Letronne kat in den

betr. Stellen, die die Zodiakalstande nennen, eckt endoxisohes Gat
seken zu diirfen geglaubt; sie konnten aber vielleickt auck ge-

radezu, wie Manckes in dem Text (Boll 313/4), babyloniscker Her-

kunft sein.

Bilfinger (Doppelstunde 6£f.) kat dann diese Doppelstunde

auck nock in ckristlicker Zeit gefunden, und zwar zunackst in

einer Anzakl von Stellen, die alle das gemein kaben, da6 sie den
Tagesbruckteil, um den das wirklicke Jahr die 366 Tage iiber-

steigt und der sick in 4 Jakren zu einem ganzen Tage summiert,

dem hissextus der Homer, auf 3 statt auf 6 Stunden berecknen:

Epipkanius (Haer. 24, 7. 70, 13), KyrUlos von Jerusalem, Ckronicon

Pasckale, Beda. Dasselbe sckeinfc auck ein Astronom Apkrodisios

getan zu kaben, dem Censorinus (de die nat. 18) den Vorwurf
mackt, er kabe den tlebersckuB des Jakres nur auf Vs Tag statt

auf Vi angenommen. Den gleicken Vorwurf erkebt Beda an einer

andern Stelle gegen die Ansetzung des Jakres auf 365 Tage und
3 Stunden, die er selbst zuvor anstandslos aus einer alteren Quelle

libernommen katte
;
dies katte er wokl zu beackten aber auck dort

durchaus in der Meinung getan, es mit einfacken Stunden zu tun

zu kaben, deim er (oder sein Gewakrsmann?) laBt die 3 Stunden
in 4 Jakren nur zu einem dies artificidlis, d. i. einem Lickttage®)

anwacksen, der dem Eebruar zugefugfc werde (!), Man siekt daraus,

daB weder von einem Gebrauck nock von einer Kenntnis der alten

Doppelstunden zu seiner Zeit die Rede sein kann. Dasselbe wird
auck beim Chronicon pasckale (8. Jk.) und vielleickt auck bei Ky-

1) Zur Datierung s. BSckh, Sonnenkreise der Alten S. 200.

2) Zu dieser seltsamen Bezeichnung, der im Mittelalter ein dies ncduroMs
fiir den Tolltag von 24 Stunden gegenuberstand, s. Bilf. Tag 268.
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rillos (4. Jh.) der Fall gewesen sein, die beide wie Beda die kite

Bereckaung des JahresiiberscliTisses auf 3 Stimden einfach aas einer

alteren Quelle iibernommen haben, die die 3 Stunden moglicber-

weise auch nur als einfache Stunden gerecbnet batte, gleich jenem

von Censorinus getadelten Astronomen.

Anders liegt die Sacke bei Epipkanius, bei dem die „Doppek
stunde“ auck nock in anderem Zusammenkange vorkommt^) und der

auck an der oben zitierten Stelle Haer. 70, 13 so damit recknet

(24 Stunden macken 2 Tage), da6 zunackst Niemand daran zweifeln

wiirde, dafi er wirklick an die alte Zodiakalstunde dackte* Diese

Stundenart kennt er, wie mir Ho 11 freundlickst mitteilte, aber

nur bei astronomiscken Hecknungen, also da, wo die Astronomen
die Aequinoktialstnnde gebraucken; sonst gebrauckt er durckaus

die auf der 24 Stunden-Recknung berukenden Zeitangaben wie rgCrr}

coga = 9 Uhr morgens, &ga huxri = 3 Uhr nackmittags usw. Bei

diesem eigentiimlicken Sackverkalt konnte es sick dock wokl nur

um eine spezifisck orientalisck-asiatiscke, vielleickt auck lokal (auf

Zypern?) besckrankte Sitte kandeln. Auck in dem gleickfalls von

Epipkanius (Haer. 34, 14) rack Irenaus 1 17 bekandelten Falle der

gnostiscken Sekte der Markosier wiirde diese Sitte auf einen be-

stimmten Kreis, eine religiose Gfemeinschaft, besckrankt gewesen

sein, wenn sie dort wirklick erwiesen ware. Dort ist indeB in

allgemeinen Spekulationen fiber die -Bedeutung der Zakl 12 nur

von den 12 Stunden des Tages die Rede (die allerdings in 30

(lotgai^ geteilt sein sollen, wie es bei Ptolemaus und den Babyloniem

die doppelte Aequinoktialstnnde ist), aber es ist im fibrigen durck-

aus nickt gesagt, daB der voile Tageskreis gemeint ist.

TJnd damit komme ick mit einem Zweifel, den ick auck den

andern Beispielen der Doppelstunde bei Epipkanius gegenfiber nicht

unterdrficken kann. Soil man wirklick glauben, daB sick die alte

babyloniscke Doppelstunde, wenn auck vielleickt nur lokal im

astronomiscken Grebrauck, bis in das 4. Jh. n. Ckr. erkalten kabe,

nackdem Ptolemaus und die andern grieckiscken Astronomen Alexan-

drias auch bei den chaldaiscken Beobacktungen niemals eine andere

Art von Stunde als die gewohnlicke Aequinoktialstunde gebrauckt

katten? Hat man nickt vielmekr alle die sckeinbaren Falle der

1) „Einige sagen, Cliristus sei 10 Monate 'weniger 14 Tage 8 Stunden im

Leibe seiner Mutter gewesen, sodaB die ganze Scbwangerschaft 9 Monate 15 Tage

4 Stunden betragen hatte^ Haer. 51, 29; „die Juden recbnen auf das Mondjabr

nicbt bloB S54 Tage, sondern fiigen nocb je 4 Stunden binzu, sodaB dies in drei

Jabren einen Tag macbt" ib. 26.
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Doppelstunde bei Epiphanins ebenso wie die bei Beda und den

andern oben zitierten Autoren so zu erklaren, daB dabei immer
nnr von den wirklichen Tagesstunden die Eede war?, indem die

Nacbt nnberiicksichtigt blieb, wie das schon Beda in seiner Kritik

der 365 Tage und 3 Stunden sagte
:
quasi nocti nihil tribuentes tres

tantum haras per annum Ussexto (d. i. dem Sohalttag im Eebrnar)

accrescere conformant, eine Stelle, auf die Bilfinger seine geist-

voU ersonnene, aber unbaltbare Erklarnng der babylonischen Doppel-

stunde griindete ^). Auf eine solcbe selfsame Rechenweise, um nicht

mekr zn sagen, zielt, wie Bilfinger ganz ricbtig gesehen hat

(Doppelst. 16), auch die bei Lydus (de mens. 2, 1) iiberlieferte Nach-
richt von der babylonischen Rechnung des burgerlichen Tages:

Ba^vXavioi filv yicQ hth &vatoXSyv ijUov icag cchtav Xa[i^Avov0t

dv0ji&v, vmrbg oi5d’ Shag (joviniryv itoiOTifisvoi, olov oi xccd-’ iitSexaSiv

&XXic n&XXov xarSi Svfi^sfirixbg yovofisvqg. Damit kommen wir dann
freilich doch wieder auf die Babylonier zuriick, aber nicht auf die

alten Babylonier, die die alten Zodiakalstunden (beru) gebrauchten,

sondem auf die spaten „Babylonier“ der romischen Kaiserzeit, also

etwa Leute wie Teukros „der Babylonier" (der moglicherweise

aus Kyzikos stamiute) d. h. orientalische Stemkundige, vielleicht

speziell solche aus Asien oder aus asiatischer Schule (vgl. Boll 9).

Die scheinbaren Doppelstunden bei Epiphanius wurden dann
also einfache Aeq^uinoktialstunden mit dieser „neubabylonischen“,

augenscheinlich im vorderasiatischen Orient damals verbreiteten

Nichtberiicksichtigung der Nacht darstellen. Jedenfalls wird man
an ein Nebeneinanderstehen der Doppelstunde und der einfachen

Stunde, wie es auch Boll fiir moglich hielt, nur ungern glauben.

19. Die Tagesteilung in 21 Stunden.

Die Aegypter haben sich anders als die alten Babylonier schon
seit sehr alter Zeit der Einteilung des Tageskreises in 24 Stunden
bedient, indem sie dem Tage wie der Nacht je 12 Stunden zu-

teilten. Erwahnt werden die Stunden der Nacht schon in den
alten Pyramidentexten (Pyr. 616; vgl. 269), deren Aufzeichnungen
aus der 6. Dynastie stammen, deren Abfassung aber groBenteils

noch in die Anfange der geschichtliehen Zeit und selbst noch
dariiber hinaus zuriickreicht. Die Zwolfzahl dieser Nachtstunden
ist zuerst sicker bezeugt in den oben (S. 43 fp.) erorterten Dekan-

1) Er Tollte die Doppelstunde aus je einer mit den Jahreszeiten wechselnden
Tagstnnde und der sie zu 2 yollen Aegninoktialstunden ergiinzenden Nachtstunde
bestehen lassen, wahrend sie tatsachlicb aus 2 auf einander folgenden Aegui*
noktialstunden bestand. S. Boll 318.



Die Zeitrechnung der alten Aegypter im YerMltnis zu der der andern Velker. HI

tafeln von Siut aus dem 21. JL v. Chr. AUe 24 Stunden mit ihren

Namen treten zuerst im Totentempel der Konigin ^atsch.ep8ut auf
(ca. 1480 V. Chr., Naville, Deirelbahari IV114ff.), die Nacht-

Btxmden mit nenen Namen in dem sogen. Amdaat, einem Erzengnis

der Totenliteratur, das dem Neuen Eeich angehort (J4quier, Le
livre de ce qu’il y a dans I’Hadfes 22). Die ganze Reihe der

Stnnden kommt in der Spatzeit seit dem 7, 3h. mit wiedernm
neuer Benennung haufig vor (Thes. 28—31). Die hierin anftretenden

Namen der Tagstunden lassen sich auf Sonnenuhren bereits seit

der Zeit Thntmosis’ III. (15. Jh. v. Chr.) nachweisen (Aeg. Ztschr.

48,10ff.).

Die Stunde hieB unuwet (oynoy), in alterer Zeit auch nau

spater allgemeiner „Zeit“, „Zeitpunkt“ bedeutend). Beides Ab-
leitungen eines und desselben Stammes wnw „vorbeigehen“ (oyeiite,

praeterire), werden diese Ansdriicke seit alters mit dem Bilde des

Sternes geschrieben^); sie werden also wohl vom Vorbeigehen der

Sterne benannt sein, an dem man die Nacht maB (s. ob. S. 306), und
erst sekundar wird diese Benennung dann auch auf die TeUe des

Tages iibertragen worden sein, die man ihrerseits naturgemaB ur-

sprunglich nach der Schattenlange und -richtung gemessen haben
wird, wie das die aegyptische Landbevolkerung noch heute tut.

Die erhaltenen Sonnenuhren sind Zeugnis dafiir. Auch in den
Texten treten Anzeichen dafiir verschiedentlich hervor (Urk. d.

aeg. Alt. IV 655).

Da der Tag im Sommer langer ist als die Nacht, muB auch

sein Zwolftel langer sein als das Zwolftel der Nacht; umgekehrt

im Winter. Die Lange der aegyptischen Stnnden wechselt daher

mit den Jahreszeiten. Die aegyptischen Wasseruhren, deren uns

mehrere erhalten sind, daronter ein datiertes Exemplar aus der Zeit

Amenophis’ III. (s. ob. S. 313) zeigen daher eine mehr oder weniger

komplizierte Einteilung, die auf die verschiedenen Monate des Jahres

Riicksicht nimmt, in ahnlicher Weise, wie es Galenus (2. Jh.

n. Chr.) fiir die griechische Uhr seiner Zeit beschrieben hat (Bilf.

1) Erst spat tritt fur den Stern das Bild des von Borcbardt, Aeg.

Ztschr. 37, 10 besprochenenVisierapparates mrM (mask, von „messen“ pcu^e) ein.

— nau mit dem Stem determiniert. noch Vjt.a&IQ, 1383. 1524. 2148; mit der

Sonne ib. 883. Daruber daB das Wort (ein Komen deverbale mit Abwerfung des

1 . Eadikals no wie
'’

6.10 „Reinigung“, ib .v) „Nahmng“ nsw.) etymologisch mit

wnw.t znsammengehSrt, darf die abweichende Schreibnng mit dem Zeichen des

Hakens (nw.t) nicht tauschen; es ist die iibliche phonetiscbe Schreibnng fur nw
am Anfange derWorte, die ausschlieBlich in diesemFalle gebrauchlich bei wnw A
nicht in Frage kam.
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Stunden 79). Von einer solchen WasseruLr, vielleicht der ersten

ihrer Art oder einer Verbesserung, die daraii vorgenommen wurde,

scheint anch in der ob. S. 29 erwabnten Selbstbiographie des Hof--

astronomen Amenophis’ I. (1648—1527 v. Chr.) die Rede gewesen

za sein. Daselbst wird anch, leider in zerstortem Znsammenhang,

die Sommernacht (grh n Mw) von 12 Stnnden erwahnt, das alteste

Zengnis fiir die Veranderlichkeit der Stnnden nach den Jahreszeiten.

, Dieselbe Einteilnng des Volltages in 24 veranderliche Stnnden

{&QDC0 ^cciQiHcc() wird dann anch von dem griechischen Astronomen

Timocharis, der in den beiden ersten Jahrzehnten des 3. Jh. v. Chr.

in Alexandria wirkte, in Yerbindnng mit aegyptischen Halender^

daten angewendet (Bilf. Tag 62/3). Von Aegypten ans scheint sie

sich seit der 2, Halfte des 4. Jh. v. Chr. mit den XJhren, so nimmt
man an, hber die griechische nnd von da anchi iiber die romische

Welt (hora = griech. cigcc) verbreitet zn haben^). Die alteste Er-

•wahnnng der IJhr (Sgo^oyiov) bei den Grriechen fallt in das Zeit-

alter Alexanders des Grofien^); nach Eom soli die erste Sonnennhr

im J. 293 v. Chr. ans Sizilien, die erste Wassernhr gar erst 159

V, Chr. gekommen sein. Dabei wird es sich aber eben wohl nnr

nm die TJhr mit der aegyptischen Stnndeneinteilnng gehandelt

haben konnen, da die Existenz eines einfacheren Zeitmessers fiir

Griechen and Romer schon fiir weit friihere Zeiten angenommen
werden mnB; finden sich doch schon bei Homer dentliche Spnren
einer Einteilnng der Nacht im Znsammenhang mit der Beobachtnng

der Gestirne (11. 10, 262. Od. 12, 312), bezengt doch Herodot, wie

wir sahen, ansdriicklich die Uebernahme der babylonischen Gerate

znr Bestimmnng der Tagesteile 7t6Xog nnd yv^ncov dnrch die

Griechen (s. ob. S. 106) nnd ist doch anch bei den Romern der

mitternachtliche Tagesanfang, der ohne Zeitmesser nie festgestellt

hatte werden konnen, angenscheinlich alter als die spater iibliche

24 Stnnden-Teilnng gewesen (s. n. Abschn. 22).

1) Ideler 1239 natm an, daB sicli der Bedeutungstibergang you ,Zeit“,

„Tageszeit“ zu „Stunde“ bei mga geradezu iiber die Benennung der Ubren als

aQoX6yia oder wQ06^6niu „Zeitinesser“ vollzogen babei- Nacb dem, was ob. S. 107/8

besprochen wurde, wtirde das aber kaum auf die aegyptischen Uhren und Stunden
zutrefifen konnen, sondern der Bedentungswandel muBte schon vor deren Auf-
kommen eingetreten sein. Ueber die griechischen Uhren s. jetzt Diels, Antike
Technik* 155 £; fur die aegyptischen sei auf die im Bruck hefindliche eingehende

Untersuchung von Borchardt in v. B as sermann- Jordan’s Geschichte der

Zeitmessung verwiesen.

2) Es wird von einem charakteristischen Ausspruch des Kynikers Diogenes
herichtet, den er getan haben soil, als ihm eine Uhr als etwas ^hTeues und Merk-
wiirdiges gezeigt wurde. Bilf. Stunden S. 75.
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Die . von Aineias dem Taktiker (22, 24/6) zwischen 360 nnd
346 V. Ckr. besckriebene "Wasserahr, die ziun Abmessen der Nacht--

wacben diente, ein Grefafi, das auf die langste Nacht des Jahres
abgemessen war nnd bei Kiirzerwerden der NScbte durcb Ans-
schmieren mit WacLs verengert wnrde, stellte eine Anpassung der

einfacben babyloniscben 'Wasserahr, die nur gleicbbleibende Stunden
maB, an die veranderlicben Nacbtwacben dar, einen notdiirftigen

Ersatz fiir das, was den Grriecben spater die knnstvolle aegyptiscbe

Wasserahr bot.

Der Begriff der einfacben Stunde ist bei den Griecben jeden-

falls nicbt alter bezengt als das Auftreten der (aegyptischen) Uhren.

Als altestes and zwar vollig einwandfreies Zeugnis ist, wie Diels
geseben bat ^), eine Stelle ans den bomeriscben Untersucbnngen des

Aristoteles (fr. 161) anzuseben, wo er yon den 12 Teilen der ^ISTacbt*

vmnbg at d&Ssxa ftoipat) ansgehend die D. 10, 263 genannten Vs

der Nacbt als 8 Stunden, das iibrig bleibende Drittel als 4 Stunden
erklart. Die Stelle ist umso bemerkenswerter, als sie durchaus den

Eindrnck macht, dafi die 24Stunden-Teilang damals vollig eingebiirgert

gewesen ist. Sie lafit durcb nichts abnen, dafi eine andere Tages-

teilung vielleicbt nocb knrz zuvor in Geltung gewesen war, Dem-
nacbst kommen als die altesten Zeugen fiir die Stunde auf griecbi-

scbem Spracbgebiet in Betracht Menander, aus dem Pollux (Onom.

171) Siga and als TeUe der Nacbt zitiertVi imd Onesi-

kritos, der den Zng des ITearcbos nacb Indien mitgemacht hatte

and der bericbtet baben soil, daB es in Indien Gegenden gebe, wo
die Stundenzablung unbekannt sei (Plin. nat. hist. 2, 185). In beiden

Eallen ist indeB nicbt ersiebtlich, dafi es sicb wirklicb schon um
die Stunde nacb aegyptischer Art gehandelt bat. Dasselbe konnte

aucb von einer Stelle des Pytbeas von Massilia (Ende des 4. Jh.)

gelten, der bericbtete, an den von ihm besucbten nordlicben Kiisten.

des Weltmeeres dauere die Sommernacbt nur 2 bis 3 Stunden, in-

dem auf den Sonnenuntergang nacb kurzer Zwischenzeit der Sonnen-

aufgang folge ®). Hier kann es sicb jedenfalls nacb der Natur der

Dinge nur um gleicbbleibende Aequinoktialstunden (rapat IfSrmsgivaC)

bandeln, und es ware unter diesen Umstanden garnicbt undenkbar,

daB die Beobacbtungen des Pytbeas nacb Doppelstunden angestellt

gewesen seien, sei es mit Benutzung der einfacben babyloniscben

Wasserubr, sei es unter einfacber Beobacbtung der Zodiakalzeichen,

1) Antike Technik * S. 26.

2) Letronne, Oeuvres choisies ser. 111,502.

3) Dazu Bilfinger in Fleckeisens Jahrb. 1890, 665 ff.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-Wst, Klasse. 1920. Heft 2. 8
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deren jedes 1 Doppelsfcunde znm Aufgang braucM. Um Aequi-

noktialstunden aber von der halben Lange einer Zodiakalstonde,

also V24 des Tageskreises, handelt es sick dagegen an einer Stelle

der ob. S. 108 erwaknten rsxvt] des Eudoxos ^), wo die Dauer des

langsten Tages auf 14, die der kiirzesten Nackt auf 10 Stnnden

angegeben wird, Daien, die auf die Breite von Alexandria fakren

und daker gewiB, im Gregensatz zu den ebenda an anderer Stelle.

vorkommenden Angaben in (babyloniscken) Doppelstunden, auf

aegyptiscken Berechnungen beruken und alexandriniscker Herkunft,

also nackeudoxisck, sein werden.

Ein indirektes Zeugnis fur die 24stundige Tagesteilung, das

auck das oben angefukrte Zeugnis aus Aristoteles an Alter weit

iibertrafe, wnrde das Vorkommen der 4 Nacktwacken bei Euripides

Ehesos 6 sein (s. dazu unten Absckn. 21), wenn dieses Stiick wirk-

lick dem um 480 v. Ckr. geborenen Dichter gekorte und gar, wie

Mancke glauben wollten, aus seiner Jugendzeit stammte, IndeB ist

seine Ecktkeit sckon im Altertum bestritten worden, und keute

gilt seine Unecktheit als ausgemackte Tatsacke. Wilamowitz
setzte das Stiick friiker in die Zeit des Demostkenes, jetzt um das

Jakr 370, womit unser Zeugnis nock immer betracktlick alter als

die andern Zeugnisse sein wiirde. Vielleickt ist es geeignet, eine

Herabriickung der Abfassungszeit des Rkesos zu befarworten. —
Den 4 Nachtwachen, die je 3 Stnnden umfaBten, entsprachen bei

der 24 Stxmden-Teilnng des VoUtages anck 4 Teile des Tages, die

gleick iknen von den Astrologen als tQlcoQog „Dreistundenzeitraum“

bezeicknet warden (Boll 310).

Die Stnnden, mit denen bei den Griecken und Romem seit

Alexander d. Gr. im biirgerlicken Leben gerecknet wird, sind jeden-

falls iiberall nack Art der Aegypter eingerichtet 'gewesen, d. h.

man untersckied 12 Stonden des Tages und 12 Stnnden der Nackt

von weckselnder Lange, indem Mittag und Mitternackt als „seckste

Stunde“ fictij, hora sexto) d. i. „6 Ukr“ nack unserer Aus-

drucksweise bezeicknet wurden. Diese Art der Tageseinteilung kat

sick auck bis tief in das Mittelalter kinein erkalten®). Erst nack

der allgemeinen Einfukrung der Scklag- und Raderwerkukren seit

dem 13./14. Jk.®) ging man notgedrungen zu den gleicklangen un-

1) Not. et extr. 18,2, 48/9; Tgl. dazu Letronne a. a. 0.

2) Ein Zeugnis aus dem 11. Jh. bei Beckmann, Beytrilge zur GescMcMe

der Erfindungen 1 166.

8) Das aiteste sicliere Beispiel scheint das kunstvolle Uhrwerk, das Saladin

1232 an Kaiser Eriedrich II. als Geschenk sandte, zu sein. Es soli die Stnnden

der Nacht -wie des Tages unfeblbar angezeigt haben. Hamberger bei Beck-
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veranderlichen Stunden (Aequinokfcialstandeii) liber, wie sie in der

eben zitierten S telle der Exjdd^ov vorlagen tind seit den

spateren Zeiten des Altertamg allgemein durch die Astronomen
(z» B. Ptolemaas), mit Mittag tnid Mitternaclit als festen Ausgangs-

pnnkten, gebraucht warden, also zu der Zeiteinteilung, die wir

nocb hente gebraneben. In diesem Punkte hat sicb also schlieBlich

das von den Astronomen am Leben erhaltene babylonische Prinzip

auch im burgerlichen Leben wieder dnrchgesetzt. Dagegen hat

sich in der zweimaligen Zahlang der Standen von 1 bis 12 inner-

halb eines Tagesumlanfes von 24 Standen, die anch die alten Astro-

nomen von den Aegyptern iibernommen hatten, ihrerseits noch

eine Spar der aegyptischen Unterscheidang der Tag- and Nacht-

stunden bis anf ansere Tage erhalten.

Die aegyptische Stundenart hat spater auch im Orient Boden
gewonnen. Nicht nnr die vom alexandrinischen Patriarchat ab-

hangigen Abessinier^) and die Jaden der spateren Zeit (Neaes

Testament, Mischna), sondern aach die Araber haben sie ange-

nommen; die letzteren seit Mohammed, vielleioht nach jlidischem

Master, da damals viele Jaden anter ihnen lebten; die vorislami-

schen Araber batten noch keinerlei Stundeneinteilung. Im Sudosten

Asiens findet sich die aegyptische Stundenart in Siam {mong „Tag-

mann a. a. 0. 170 (daselbst andere Zeugnisse des 13. Jh.). Bassermana-
Jordan, der in seiner GescMclite der Raderulir (Frankfart 1905^ dieses Zeugois

erwahnt, obne seine Tragweite zu erkennen, zitiert ein noch aiteres Beispiel einer

Raderuhr, die sick 1202 in Damaskus, also im Orient selbst, befand nacb dem
Berichte des Ibn Dscliubair. — Ein dem Ubrwerk Kaiser Friedrich’s II. ahnliches

Kunstwerk des Orients noch hdheren Alters scheint die ^Knnstuhr^ Chosroes’ II.

(t 628 n. Ohr.) gewesen za sein, iiber dieHerzfeld soeben in den Jahrb. d.

preufi. Kunstsammlgn. 41, Iff. gehandelt hat, doch wird es sich dabei, da das

Werk darch Pferdekraft bewegt wnrde, eber um eine gelegentlich in Betrieb zu

setzende Spielerei als um ein richtiges Ubrwerk gehandelt haben, jedenfalls war

es keine durch Rader und Gewichte bewegte Uhr, wie es von jenem Werke Kaiser

Friedrich’s 11. ausdriicklich bezeugt ist. Yon einer ahnlichen Spielerei, die noch

uber 2000 Jabre alter sein wurde, scheint iibrigens auch in der mehrfach er-

w§.haten Selbstbiographie des Hofastronomen und Mechanikers Amenopbis’ L (s.

ob. S, 29) die Rede gewesen zu sein. Anders kann ich mir wenigstens die Woite

des zertrummerten Textes nicht zusammenreimen : . die Mondgbttin , i sie

ging gleichzeitig mit (^ft) dem Sonuengotte Re'“ und „[reichte] die Symbols von

Leben und Gliick, die sie in der Hand hielt, an die Nase seiner Majestat. Dann

stieg sie herab, indem . . und der Sonnengott tat irgend etwas „seine Freude

bezeigend (durch Emporheben der Arme), wenn er diese Gottinnen (wohl die Per-

sonifikationen der Standen) in seiner Gegenwart herauf- und herabsteigen sab."

1) Ygl. z. B. vonArnbaxd, Liturgien zumTauffest der aetbiopiscben Kircbe

(Leipz. Diss. 1886), S. 15 ff., wo auf die 10., 11., 12. Kacbtstunde die 1. Tag-

stunde folgt.

8 *
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stnigde", thum j,Nachtstiinde“; 1 Std. = 10 hat = 60 nafhi) und

ebepso in Kambodscha (Grinzel 1413). Sie mag dnrcb den Islam,

dortbin gelangt sein, d. h. dnrcb den Handelsverkebr der arabiscben

Seefabrer von Bassora^), da sie in Indien nnr zu astrologiscben,

Zwecken verwendet wnrde nnd zwar nnter dem Namen Aora^), der

zeigt, da6 sie von den Grriecben entlebnt war, wie denn ja die

indiscbe Astrologie ancb sonst von der^ griecbiscben abbangig war.

(s. ob. S. 99, Anm. l).

Die Inder baben im iibrigen seit alter Zeit eine besondere Ein-

teilnng des Tages in 30 muhurta zu 2 nadiJca (od. naliha). Diese

muliUrta^ deren Spnren scbon im Bigveda anzutreffen sind®), sind

von Hans aus gleicblange Stunden, von denen 18 auf den langsten

Tag, 12 auf die kiirzeste Nacbt geben sollen, ein Verbaltnis, das

der Breite von Babylon entspricbt und auf Entlehnung von dort

deutet (s. ob. S. 298). In dieser Tagesteilung ist wohl eine Ordnung
zu erkennen, die zwiscben der babylonischen und der aegyptischen

in der Mitte stebt, genauer eine aus dem babylonischen System

abgeleitete Parallelbildung zu dem aegyptiscben System; von diesem

unterscbied sie sicb eben durcb das Beibebalten der Grieicbstunden,

Welches eine Verscbiedenbeit der Stundenzabl ftir Sommer- und
Wintertage bedingte. In dem Wunscbe, Tag und Nacbt zu scbeiden,

wie es die Aegypter taten, teilte man den ktirzesten Tag fiir sicb

in 12 Stunden und mufite danacb bei dem vorausgesetzten Ver-

baltnis von 3:2 der zugeborigen langsten Nacbt 18 Stunden geben.

So erbielt man die Zabl 30 fiir den Gesamttag^).

Aucb die persiscbe Einteilung des vollen Tageskreises in 18

Msar^ von denen 12 auf den langsten Tag, 6 auf die kiirzeste

Nacbt geben (Bundehescb 25, 6), berubt augenscbeinlicb auf dem
gleichen Prinzip, nur wiirde bier nicbt der kiirzeste, sondern der

langste Tag den Ausgangspunkt gebildet baben mlissen. Man gab

1) Die sich zum Islam bekennenden Stamme auf den Sundainseln scbeinen

nur die Gebetszeiten der Araber, nicbt aber die Stundenzablung angenommen zu

baben.

2) Alberuni, India p. 173 (Ubersetzung von Sacbau I S. 343).

3) In den sogen. yoyana (spater eine Wegstrecke von 48 Min,), deren 30
die Morgenrbten innerbalb eines Tages durcblaufen sollen, Eigv. 1123, 8 (Ginzel
I 317).

4) Ganz abnlich teilt Ptolemaus gleicbfalls nacb babyloniscbem Muster die

doppelte Aequinoktialstunde (d. i. die babyloniscbe Doppelstunde) in 30 xqovoi^

von denen 18 auf die langste, 12 auf die kiirzeste der veranderlicben aegyptiscben.

Stunden, 15 auf die einfache Aequinoktialstunde geben (Bilf., Doppelstunde 19).

Bier diirfte es freilicb die Zabl der Tage des Monats gewesen sein, die auf die,

Zabl 30 fiibrte, da der Tag damit in 360 Teile geteilt wurde.
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ilim die Zahl der^ Stnnden, die der Lichttag nach aegyptischer

Weise hatte, and kam so fiir den kiirzesten Tag, der halb so lang

sein soUte, auf 6 Stunden.

Neben den alten anveranderlicben mulmrta^ die noch an das

babyloniscbe Stnndensystem anzuknupfen scbeinen, oder vielmehr

wobl statt ihrer hat man in Indien spater anch veranderliche ge-

habt. Man nnterschied 15 Tages- und 15 Nacht-mwter^a, die ' mit

Sonnenaufgang bezw. -untergang begannen, sodaB Mittag nnd Mitter-

nacht auf die Mitte des 8. mulmrta fielen Diese Porm der Tagesr

teilung ist z. B. im Mahabharata^ im Divyadana (etwa 100 n. Chr.?)

nnd bei Puli^a, dem Kommentator der Siddhanta, als die allein

gebrauchliche vorausgesetzt. Der letztere Autor soil sogar die

Anffassung, daC die muhUrta gleichbleibende Lange batten, ans-

driicklich bekampft habeu,

Wie bei den Grriechen, auf deren EinfluB man vielleicht diesen

Wechsel in der ^^^^^7^^^r#a•*Ordnung znriickzufiihren hat, hat auch bei

.den Indern parallel damit, zeitlich yielleicht aber nicht damit zu-

sammenfallend, ein Wechsel in der Ordnung der Nachtwachen stattr

gefunden und zwar genau in derselben Weise. Eine altere Ein-

teilung der Nacht in 3 Wachen, die sich in die 15 miihurta einer

Aequinoktialnacht ebenso gut einfdgten wie in die 6 babylonischen

Doppelstunden, hat spater einer solchen in 4 Wachen Platz ge-

macht, die zu (voraussichtlich veranderlichen) mulmrta gerechnet

warden. Sie fligten sich in die muhurta-Ordixmng in keiner Weise

ein (s. u. Abschn. 21) nnd diirften sich dadurch sicher als eine

fremde Aufpfropfung verraten.

In Japan ist neben der chinesischen Doppelstunde, die nnverr

anderlich ist, auch eine speziell japanische Eorm der Doppelstunde

gebrauchlich, deren Lange wie die aegyptische Stunde mit der

Jahreszeit wechselt. Ware diese japanische Doppelstunde wie die

chinesische in 2 Halften geteilt^) statt, wie es in Wahrheit det

Eall ist, in 10 Teile (6wn), so wiirde hier eine vollstandige TJeber-

einstimmung mit der Tageseinteilung der alten Aegypter bestehen.

In neuerer Zeit dringt in Japan mit der allgemeinen Europaisierung

der Eultur auch das moderne europaische Stundensystein immer

1) Vgl. Pargiter, Jourr. B. Asiat Soc. 1915, 704ff. Alberuni, India

p. 171/2. — Bei Benutzung dieser Materialien durfte icb mich freundliclier Unter-

stiitznng und Belehrung von Oldenberg erfreuen.

2) Die konsequente Durchfiibrung dieser Teilung, die scbon im 6. Jh* n. Chr.

gelegentlicb in Zeitangaben vorkommt, welcbe unserer Stundenhalbieriing (6V2 Bbr)

entsprechen, wird auf europaischen EinfluB zuriickgefubrt.
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mehr ein, gerade wie bei den Grriechen nnd Romern vor allem ge-

fSrdert dtirch den Grebraucb der europaischen Ubren.

20. Die Dodekaoros.

Dafi bei diesem SacLverhalt ein Zwblfstnndentageskreis, wie

es die Dodekaoros nacb ibrem Namen zn sein scheint (s. ob. S. 106),

in Aegypten in bellenistischer Zeit original entstanden sein sollte,

als die griecbiscbe Welt anch auderhalb Aegyptens langst zu der

ggyptiscben Tageseinteilung von 24 Stnnden iibergegangen war, ist

nicbt eben wahrscbeinlich. Es ware ein Anachronismus. Der G-e-

danke ist dnrcbans nnaegyptiscb; er wiirde zn dentlich anf Baby-

lonien, die Heimat der Astrologie nnd des alteren Tierkreises, des

Zodiakns, binweisen, als dafi man ibn irgendwo anders entstanden

denken konnte, ware nicbt die anfiere Form, die man ibm gegeben

bat, die Auswabl der Tiere, so nnverkennbar aegyptiscb. Ein Aus-

weg ans diesem Dilemma ist aber vielleicbt der, dafi die Dode-

kaoros als EanmeinteUnng in Wabrbeit iiberhanpt nichts mit der

alien babyloniscb-altgriecjiiscben Zeiteinteilnng des Yolltages in

12 Doppelstnnden zn tnn batte, sondern dafi sie lediglicb anf

seknndarer Debertragnng einer Bezeicbnnng bernbte, die in Aegypten

fiir den dort iiblicben halben Tageskreis von 12 einfachen Stnnden

gebrancblich war, sodafi also nnr die Zwolfzabl fiir die Deber-

tragnng mafigebend gewesen ware.

Wo der Ansdrnck dadtxdagog in seiner primaren Verwendnng

als Zeiimafi begegnet, scheint er in der Tat iiberall keine andere

als eben die bier geforderte Bedentnng zn baben^). So redet

Hippolytos (ref. baer. 5,14) von der Nacbt- nnd der Tag-

dodekaoros {SadExdioQos vvxtsqiv^ nnd dmeQivij daSExdcoQog) nnd

Sextns Empiricns (adv. matbem. 10, 182) nennt den eigentlicben

Tag von Sonnenanfgang bis Sonnennntergang, den Licbttag, Dode-

kaoros fj xal iSiaksgov vooviiivt] xal SaSsxdwQog xov-

xiexiv &nb dvaxoX'^g fiixQi S’dasoag). Und, wie nm den Beweis zn

scbliefien, werden die 12 Tiere, die die Dodekaoros bilden, in den

von Reitzenstein, Poimandres 147. 256 besprocbenen belle-

nistiscb-aegyptiscben Zanbertexten wirklicb den 12 Stnnden des

Tages zngeteilt, indem der Sonnengott in jeder dieser Stnnden

nacheinander die Gestalt eines jener 12 Tiere annehmen soU*).

1) Boll 309; dort auch die im Folgenden aDgefiihrteii Beispiele.

2) Aelinlicli, aber nicbt genau fibereinstimmend, auf aegyptischen Lenk-

malem der griechisch-remisehen Zeit Thes. 57, s. Boll, T’oung Pao, s&. 2,

Bd. 18,710ff.
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"Wenn die Bezeiclmmig Dodekaoros tind die 12 TierbUder, die

darin zusainmengefaBt waren, von bier arts durcb die hellenistische

Astrologie anf den 12teiligen Himinelskreis iibertragen ware, sei

es nm den Aeqnator zn bezeichnen neben dem damals scion anf

die Ekliptik besckrankten Zodiakns, sei es als neue aegyptiscke

Benennung fiir eben diesen alten babylonisck-griecbiscken Tierkreis

selber, so hatte sich die Entstebniig der Dodekaoros als Ranmein-
teilimg zwar etwas anders abgespielt, als es sick Boll dackte, sie

ware aber anck so nnd erst reckt das gewesen, wofiir er sie er-

klart kat, ein ecktes Prodnkt der kellenistisck-orientaliscken Misck-

knltur.

21. Der abendlicke nnd mitternacktlicke Tagesanfang
nnd die Nacktwacken.

Aber nickt nnr die Zakl der Stunden, in die der Volltag bei

den versckiedenen Vblkern geteilt wird, ist ein wichtiges Kriterimn

fiir deren Stellnng in dem Bingen, das zwiscken der aegyptiscken

nnd der babyloniscken Knltnr stattgefonden hat bezw. zwiscken

ihren Anslanfern nock stattfindet, anck die Ansetzung des Tages-

anfangs sckeint dafiir von Bedentung zu sein. Es kandelt sick da-

bei naturlick nickt um den Anfang des Lichttages, der dnrck die

Natnr gegeben ist, sondern um den Anfang des biirgerlichen Voll-

tages von 24 Stunden, des Kalendertages.

Es ist klar, daJS dieser Punkt 3nit der Form der Jakresreck-

nung eng znsammenkangt. Fur die Yolker, die die Zeit in erster

Linie nack dem Monde messen und fur die daker der Monat und

also anck das Jabr mit dem Men- oder Vollmonde begirmt, ist der

Sonnenuntergang dergegebeneAnfang desVolltages. So bei denJuden,

die ikren Sabbat nock heute danack feiern, desgl. bei den Arabem,

und zwar sowokl vor wie nack Mohammed. Ebenso wokl auck bei

den alten Galliern und den alten Germanen, die beide die Nackt

dem Tage vorangeken liefien nnd wie die Araber, die alten Inder

(oft in den Veden)^), die Perser im Avesta (Schrader, Beal-

lexikon * 84B) und die alten Numidier statt der Tage die Nackte

zablten (Id eler 181/2), eine Sitte, die iibrigens auck von vielen

Siidseeinseln berichtet wird (Ginz el II 133). Es ist aber bemerkens*

wert, daB die meisten dieser Volker, soweit sie eine Tagesteilung

nack Stunden besaBen, die 24stundige nack aegyptiscker "Weise,

mit weckselnder Stundenlange, gebrauckt haben.

Auck bei den Griecken ist fiir die Zeit, da sie sick der

1) Thibantin Biililer’s Grundrifi der indoariscben PhOol. 3, 8, S. 8.
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24Stunden bedienten, die von Sonnenanf- und Sonnenuntergang

aus gezablt warden, die abendlicbe Epoche sicher nacbgewiesen

wenigstens fiir Athen durch die Zeugnisse des Varro^) nnd des

Telephos bei Eustath. zu Od. 17, 435, sowie dnrcb die Erklarung

des Proklos (4. Jb, n. Cbr.) zu Hesiod. Erga 820. Dazn paBt die

seit dem 2. Jb. n. Cbr, (Bilf., Tag 177) belegte Bezeicbnung vv^-

^'^liSQov fiir denYolltag und die allgemeine, aber scbon bei Homer zu

beobacbtende Sitte, die Nacbt meist vor dem Tage zu nennen, wie

das aucb bei den Semiten iiblicb ist und aucb bei den Indern viel-

facb gescbab^), ein G-ebraucb, der jedocb aucb zu einer mitter-

nacbtlicben, keinesfalls aber zu einer morgentlicben Epocbe pafit.

Aus zablreicben andern Stellen, die linger fiir die abendlicbe

Epocbe des griecbiscben Tages angefiibrt bat ^), gebt jedenfalls die

TJnricbtigkeit der von Bilfinger^) verfocbtenen These vom morgent-

licben Tagesanfang bervor. Das Gleicbe gilt aucb fiir mancbe

Stelle, die beide aus alterer Zeit beigebracbt baben. Wenn man
fiir diese Zeit aber auf Grand der oben (S. 106) besprocbenen He-

rodotstelle den Gebraucb der babyloniscben Doppelstunde anzu-

nebmen hat, ist dabei die abendlicbe Epocbe ebensowenig wie die

morgentlicbe wabrscheinlich, da beide sicb im Laufe des Jahres

verscbieben wiirden, die babylonische Form der Gleiobstunde aber

vemiinftigerweise einen festen Ausgangspunkt, wie Mittag oder

Mitternacbt, erfordert ^).

So beginnen denn die Ckinesen und Japaner, die nocb heute

die Doppelstunde nacb Art der Babylonier gebrauchen, ihren biirger-

licben Tag um 11 Uhr Nacbts unserer Recbnung, indem sie die

Mitte der 1. Doppelstunde auf Mitternacbt legen, sodaB Mittag auf

die Mitte der 7. Doppelstunde fallt, wie sie aucb die Jahrpnnkto

1) Gell. 3, 2. PHn. nat. hist. 2, 188. Censorin. 23, 3. Makrob. Sat. 1, 3.

2) DaB bei den Griechen aber nicht selten auch der Tag vor der Kacht ge-

nannt wurde, zeigte Bilf., Tag 158 ff. Ebenso in den semitischen Sprachen, fur

die Aug. Fischer (Abh. Sachs. Ges. d. Wiss. 27, 741 ff.) sogar die Yoranstellung

des Tages als das Aeltere ansehen wollte. Aus seinen Feststellungen scheint sich

aber zu ergeben, daB dabei sprachrythmische Griinde stark mitgespielt haben

(man sagt jaum wa-laila^ aber lail wa-na7iar). Auch bei den Indern kommt beides

vor, wenn auch die Yoranstellung des Tages das Gewohnlichere sein soil (Wiu-
disch Z.D.M.G. 48,355).

3) Philologus 51, 14 ff.

4) Der blirgerliche Tag.

5) Es gibt indes Falle, daB ein Yolk, nachdem es zu den Gleichs.tunden

iibergegangen ist, doch noch an der altherkommlichen abendlichen Tagesepoche

festgehalten hat, was dann zu eigentumlichen Konsequenzen fiihrte. So rniissen

die Turken, die die moderne europaische Stundenform ebenso wie das julianische



Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhaltnis zu der der andern Volker. 121

auf die Mitte der einzelnen Tierkreiszeichen setzen (s. ob. S. 106) ^),

DaB man dabei die Mitternacht dem Mittag vorzog, -wird nicht

allein darauf beruben, dafi man ein Mondjahr batte, das anf eine

nacbtlicbe Epocbe binwies, sondem aucb nnd vor allem daranf,

daB die Nabt zwiscben den beiden Kalendertagen in der Naebt
nicbt so storend fiiblbar war, als in der Mitte des Licbt- nnd
Werktages.

DaB aucb die Babylonier offiziell den biirgerlicben Tag mit
der Mitternacbt begonnen bezw. wie die Cbinesen seinen Anfang
an die Mitternacbt gekniipft baben werden, kann unter diesen Um-
standen kaum zweifelbaft sein. Dazu stimmt, was Epping nnd
Kngler ans astronomiscben Tafeln des 2. Jb. v. Cbr. als wabr-
scbeinlicb festgestellt bezw. errecbnet baben (Grinzel 1123). Da-
gegen ist anderwarts, wie mir Ungnad zeigte, aucb der abend-
liche Tagesanfang bezeugt, so in einem Text aus der Zeit ¥ebu-
kadnezars (567 v. Cbr.), der bauptsacblicb Mondbeobacbtungen ent-

balt^), und ofters aucb der morgentlicbe, namentlicb in alterer

Zeit°). DaB Ptolemaus die Aequinoktialstunden (24 auf den Yoll-

tag), die er neben den aegyptiscben und griecbiscben verander-

licben Stunden verwendet, von Mittag und Mitternacbt ab recbnet,

spricbt gleicbfalls fiir die mitternacbtlicbe Epocbe bei seinem Vor-

bilde, den Babyloniern.

Aucb in Indien ist, wie es die alte Einricbtung der 30 gleicb-

bleibenden muliU-rta erwarten laBt, die Eecbnung des Volltages von

Mitternacbt zu Mitternacbt bezeugt. Ibr stebt die des eigentlicben

Tages (Werktages) vom Aufsteben bis zum Scblafengehen gegen-

iiber, wobei dem Tage die letzte Nacbtwacbe der vorbergebenden

Sonnenjahr angenommen haben, aber an dem Sonnenuntergang als Tagesanfang

festbalten, infolgedessen bestandig die IJhren umstellen (Ginzel 1257), gerade

wie die Italiener im 14./16. Jb., als sie die Gleichstunden von Sonnenuntergang

auslaufend eingefiihrt batten (s. u. S. 122 Anm. 3). Die Juden ibrerseits, die jetzt

gleicbfalls die 24 Gleicbstunden gebrauchen, milssen ibren Sabbat ganz unab-

hkngig davon mit Sonnenuntergang anfangen, z. T. sollen sie aber aucb 6 Dbr

Nachm. als konventionellen Tagesanfang an die Stelle des Sonnenunterganges ge-

setzt baben (Ginzel 1183). Anderseits beginnen die nicbt nacb Gleichstunden

•rechnenden Abessinier, vie mir Herr Dr. Ratbjens freundlichst mitteflt, den

Kalendertag mit dem Abend, obwobl sie den koptiscben Kalender tibemommen

baben und der Wochentag im Volke von Sonnenaufgang an gerecbnet wird.

1) Vgl. die Lage von Mittag nnd Mitternacbt in der Mitte des 8. muTiurta

bei den Indem (s. ob. S. 117), sowie die Bezeichnung hard, die diese der Mitte

der Tierkreiszeichen gegeben baben sollen (Alberuni, India p. 174).

2) "Weidner, Ber. Sachs. Ges. d. Wiss. G7, 29£f.

3) Journ. asiat. 1909, 1, 106. Rev. arch. IV. ser. 7, 3, 89.
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ITacM nnd die erste Hachtwaclie der folgenden Nactt zugereclmet

werden^).

Man wird sicli nach alledem doch woU ernstlicli fragen mlissen,

ob nicbt die Grrieclien, bevor sie zu der aegyptischen Stnnden-

recbnnng iibergmgen, ebenso die mitternaclitliclie Tagesepoche ge-

habt haben wie die Romer, die sie bekanntKcb ancli spater nocb

beibebalten baben, als sie die aegyptischen Stunden gebranchten^),

nngeachtet des seltsamen Widerspruchs, dab bei ibnen nunmebr der

biirgerliche Tag mit einem Zeitpunkte begann, der „6 TJbr Nachts^^

(liora sexta noctis) genannt wnrde nnd dem nacb 6 Stunden erst die

Tagstnnde^' folgte^); ein Umstand, der diese Tagesepocbe

deutlicb als TJeberbleibsel einer alteren Ordnnng erscbeinen laBt.

Unter den von Unger nnd Bilfinger in ihrem Streit nm
den Tagesanfang der Griechen angezogenen Stellen ans alterer Zeit

(d. i, vor Alexander d. Gr.) ist keine, die der Annabme einer

mitternacbtlicben Tagesepocbe widerstritte^); wobl aber finden sicb

nnter den von Unger fiir den abendlicben Tagesanfang ins Feld

gefiihrten Stellen mebrere, an denen die initternacbtlicbe Epocbe

dnrcbans ebenso gnt wie eine abendHcbe passen wiirde, namlicb

1) Kommentar zu Panini, s. Windisch, 48,855.

2) Unger, Philologus 51,212ff. gegen Bilfinger, Tag 189ff. — In Korn

nocli belegt 419 n. Chr. (Unger a. a. 0. 223), aber aucb spater von der romiscben

Kircbe nocli offiziell festgebalten (Bilf., Tag 285 aus Thomas von Aquino).

3) hora sexta metis ^ridie Kdlendas Januarias ist die offizielle Bezeich-

nung fiir den Augenblick des Jahreswechsels, was wir „31. Dezember 12 Uhr
NacMs" nennen (Unger a. a. 0. 217. Bilf., Tag 223 ff.). Die folgende Stunde

hiefi hora aepiima noctis der Kalenden des Januar, — Ein ahnlicher Widerspruch

zwischen Tagesepocbe und Stundenzahlung entstand, als die Italiener im 14. Jh.

n. Cbr. mit den Scblaguhren die Gleichstunden, gezahlt von 1 bis 24, beginnend

mit Sonnenuntergang („italienische Stunden") einfiihrten und dabei doch noch an
der alten morgentlichen Epocbe des Kalender- wie des Woebentages festhielten

(Bilf, Tag 276). Wenn es richtig ist, da6 die altr5miscbe Stundenordnung auf

die Einfuhrung der aegyptischen Ubren zuriiclrging, wiirde der Fall ganz analog

sein, obgleich die Folgen gerade entgegengesetzte waren. Die seltsame Stunden-

zahlung der Italiener von Sonnenuntergang an wiirde sich erklaren, wenn die

Ubren wirklich durcb die Araber (Sarazenen) nach Europa gekommen waren, wie

Hamberger (bei Beckm an n, Beytr. z. Gesch. d. Erfind. 1170) anzunehmen
geneigt war, weil das alteste fiir Europa sicher bezeugte Kaderuhrwerk ein Ge-

schenk des aegyptischen Sultans Saladin an Kaiser Friedrich II. war (s. ob. S. 114,

Anm. 8).

4) Aucb 11. 19, 141, wo am 4. Kampftage die Gesandtschaft an Achilleus,

die in der Kacbt vom 2. auf den 3. Kampftag stattgefunden hatte, als gestern

gescheben bezeichnet ist, wiirde sich, wenn man dies iiberhaupt genau
nebmen will, mit dem mitternS-chtlichen Tagesanfang wohl vereinigen lassen. Die
Alten nahmen bier spater den abendlicben Tagesanfang an.



Die ZeitrechnuDg dei alien Aegypter im Verhaitnis zu der der andern Volker. 123

solche, wo es speziell der letzte Teil der Nacht ist, der znm folgen-

den Tage gerechnet ist^). Anf der andern. Seite feHt es nnter den
von Bilfinger fiir seine Tkese vom morgentlichen Tagesanfang
zitierten Stellen auch nicht an solchen, wo die mitternaclitlielie

Epoche entschieden tesser zn passen scheint als die abendliche, die

Mer von Unger nur mit sehr gewundenen Erklarnngen verteidigfc

werden tonnte; es sind das Stellen, wo nmgekehrt der Abend
bezw. der erste Teil der Nacht offenbar znm vorbergelienden Tage
gerecbnet ist, sodaB Her neben der morgentliclien nur noch die

mitternaclitlielie EpocLe in Erage kommen kann®). So wiirde die

mitternacbtlicke Epocke geradezu eine salomonische Losung des

Streites zwischen den beiden Gelehrten abgeben.

Was aber am Starksten fur die Stellung der Mitternackt auf

der Grrenze zweier Volltage oder die Spaltung der Nacht in zwei

Teile, von denen der eine zum vorhergekenden, der andere zum

1) Herodot 7, 54 : Tavrtjv [ilv rijv TCccgsifyisvd^ovTo ig tt}v

rfj d'k vaTBQccli^ icvi\L^vov tbv ^Xlov i&eXovtsg dveaxovra, — Thukyd.

4,31: ^{av fihv rnxigav Iniaxov* vcta^uCu dvriydyovto /xfv vvHxbg

dXlyccg vavg to^g 6nXt'rag i7(i§t§dcavtBg^ 'Jtqb dh rfjg bXCyov dni^avvov xfjg

xTjeov. — AehDlich Xenoph. Anab. 3, 4, 37. — Aristopb. Wespen 179: In der

Nacbt, Yor Tagesanbruch (ttqIv rjiiigccv ysvicd'ai, ib, 245), im 6'^-9-^os pad'vg (ib,

216) wird Yom folgenden Tage als rijfisQOv geredet. — Ebenso Plat. Kriton

43a/d. — Xenopb, Kyrop. 8,3,9: d’ ^ ‘bctegcc/a %ccd'ccgc£ idhi> ndvta

^gb 'f}(iBQCcgy d. i. tcqIv ^Xlov iTXixiXXsiv (ib. 3, 2). — Aebnlich Demostb. 48, 62

:

iv.tpigBiv SI tbv ditoQ'avdvxa jj dv Ttgod'^vtai, ntglv ^Xiov

gebietet das Soloniscbe Gesetz iiber die Totenbestattung.

2) Ib 24,413 (vgl. Bilf., Tag 97): Am 12. Tage seit Hektors Fall (Zts 8r]

i% xoto SvGiSB'Mkxri yivBx* ib. 31) beseblieben die Gotter, daB Acbillens die

Leicbe dem Priamos berausgeben soli. Priamos fahrt desbalb in der folgenden

Nacbt (ydi'nxct Si^ dii^goc^riv^ Hxs <&* s^Sovcv pgotoi dXXoi ib. 363) in das grieebi-

sebe Lager. Hermes, der ibm begegnet, sagt ibm, dab sicb die Leicbe nocb un-

versebrt in den Zelten des Acbilleus befinde, obwobl sie dort sebon den 12. Tag

liege {dvfodB'iidxri Si ot H£t(iivq>). — Demostb. 57,10: es war bereits finster

(enSxog bIvui ^Stj), als mein Name als letzter von alien, die an jenem Tage auf-

gerufen warden (dyrdxteox rdov iv insivrj x^ '^itig^ iiXri^ivtcov)^ aufgerafen wurde.

— Plat Daimon. Sokr. 2 : an jenem Tage, an dem die Fliichtlinge anter Pelo-

pidas (379 y. Cbr.) nacb Eintritt der Dankelbeit (ff'nStovg ysvofi^ivov) beimMch an

die Maaer kommen sollten, kam Jemand aas Athen, der nacb Plat. Pelopid. 25

meldete, daB die Flucbtlinge, die nocb bei Tage (ixi iji^igccg o^arig) angekommen

waren, bis zum Abend (dg Tcgbg iavtigav) aaf Jagd gegangen seien. — Wenn es bei

Aischines ady. Ktesipb. 71 aber beiBt, daB die Yolksyersammlung am Mitternacbt

(a/iil iilv iv fiforo) aaseinandergegangen sei, and daB man sicb am folgenden Tage

(t^ Satsgccifx) wieder zur neuen Yersammlung eingefanden babe, so wird bier nur

an den Licbttag gedaebt sein, niebt an einen Wecbsel des burgerlicben Tages.

Ygl. Bilf., Tag 58. 114.
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folgenden Tage gehorte, in den alteren Zeiten der griechisclien Ge-

schiclite zn sprechen scheint, ist der von Homer bis zu den Attikern

in bestimmten festen Hedewendungen zn verfolgende Gebraucb des

Plnralis von vv^ fiir die einzelne natiirliche Nacbt, der gerade

anch in der gewbhnlichen Benennnng der Mitternacht hervortritt*

Diese heifit schon bei Sappho (fr. B2), danacb bei Herodot nnd bei

den Attikern (Thnkydides, Xenophon, Platon, Demosthenes, Lnkian,

Aristides) fis(^ccir viiztsg (neben yiplbqcc) ^), bei Herodot nnd den

Attikern daneben anch ii£0ov vvmcbv (neben yii^ov •fj^sQccg)^), was
geradezn an Ansdriicke wie to tav rsix&v^ yfj fbsai] Ttotcc^mv

(= MsaoTtoza^La) erinnert. Dementsprechend sagt man im Attischen

anch gern t&v nnd in vv%rmv fiir „des Hachts". Der
letztere Ausdruck findet sich anch schon bei Homer (Od. 12, 286)

Bei Homer ist anch der feste VersschlnB vioKtag ra %ccl fiir

„Hacht nnd Tag“ iiblich; er scheint aber nicht sowohl ein v'dxta

ta xal als ein vT^Tctag ts xal i^^atcc zn vertreten^), das sich

im Versinnern regelmafiig statt dessen findet (einmal anch ijjiccta

ml v'6%tag IL 23, 186)
;

es ist niemals von einem bestimmten ein-

zelnen vvx&ijiiSQov gebrancht, sondern stets allgemein, wo man
ebenso gut „Nachte nnd Tage“ wie „Nacht nnd Tag“ sagen konnte.

Diese Redewendnng, die sich bei Pindar nmgestaltet als ^
vvKtsg (Pyth. 4, 2B6) wiederfindet ^), ist sicherlich metrisch begriindet

;

1) Der bier vorliegende Gebrauch von iiscog setzt voraus, dafi vvKrsg schon

zu einem Einzelbegriffe „Kacht“ zusamraengefaBt war, als der Ausdruck fisacci

v^Htsg entstand. Dieser kann also nicht etwa seinerseits den Ausgangspunkt fiir

den Gebrauch von vmtsg statt 'vv^ gehildet hahen. Die „Mitte zwischen den

Kachten“ kann ja (i. v. so wenig bedeuten wie etwa i^saoi die „Mitte

zwischen den Augen".

2) iivC%a Jiv iv iism vv%r&v „als es Mitternacht war“ Xenoph. Kyrop.

5,8,52; daneben &^cpl iisaag vvztccg ib. 4,5,18.

3) tatv vvutmv „spat in der Nacbt", das z. B. bei Platon Sympos.

217 D. Prot. 310 C vorkommt, wird von Suidas geradezu mit tcbqI to ^soovvntLov

erklart.

4) Vgl. besonders Od, 24, 63: BTttcc ds xal d'sxa iJ>iv c?e, 6^&g vvyitag ts ml
'>iXoiioiisv^ dyitco^aidsmtfj S' sSoiisv tcvqI „17 (Tage) beweinten wir dioh,

Kachiaiind Tag, am 18. aber iibergaben wir dich dem Feuer." An den analogen

Stellen 10,28. 80. 15,476 steht s^fj[ic(Q bezw. ivvrj^ccQ statt der „17 (Tage)".

Wackernagel (Glotta 2, 8) wollte aus den allgemeinen Kompositionsgesetzen

fiir alle diese Falle pluralische Bedeutung von erschliefien. Aber wie sollte

die zu erklaren sein, wenn nicht eben aus der Parallele mit dem singularisch ge-

brauchten vv'nrsg?

5) Bei Pindar, Nem. 6, 6 ist auch ein ftsrA vSntccg iiberliefert, das von den
modernen Herausgebern wie selbstverstandlich in fistk vS^ta verbessert wird. Ob
mit Kecht ?
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ob sie aber moglicb gewesen ware, wenn die Verbindung des Plu-

ralis von mit dem Singalaris nicbt obnehin ans anderen

spracblichen Grriinden iiblich gewesen ware, darf man bezweifeln.

Durch die Annahme einer mitternachtlicben Tagesepocbe fur

den nacb babyloniscber Weise geteilten Tag wiirde dieser eigen-

tiimlicbe Grebraucb erst seine natiirlicbe Erklarung finden. Die bis--

ber dafiir vorgescblagenen Erklarungen waren nur Verlegenbeits-

wege ^), die gebraucblicbste, der oben zur Erwagung gestellten am
Nacbsten kommende, dab die bTacbt als Gresamtbeit ibrer Teile, der

Nacbtwacben oder der Nacbtstxinden, aufgefafit sei, ist im Grrunde

keine Erklarung und gibt keine Antwort auf die Erage, warum
gerade die Nacbt und nicbt aucb der Tag, der dock aucb in seine

Tageszeiten oder Stunden zerfiel, so bebandelt worden ist.

Dab die Vorbedingungen fur einen mitternachtlicben Tages-

anfang, die Messung und Teilung der Nacbt, aucb zu Homers Zeit,

in der Tat scbon gegeben waren lebren die beruhmten Verse der

Doloneia (II 10,251ff.):

yccQ vi)^ iivataij ^yyvd'i d’

(i0tQDC dh Srj TtaQfp'l'Tl'iiBV 8h TtXecov

tmv diio iiOLQccayv^ tQLtdtf] d’ Itt [ioTqcc XslBimaty

sowie Od. 12,312 (vgl 14,483):

^[log Si vvxtbg srjv^ d’ ci^tga

Die Dreiteilung der Nacbt, die bier erwabnt ist, erinnert an

die 3 Nacbtwacben der Babylonier (Zeit des Sternaufgangs, Mitte

der Nacbt, Zeit der Morgendammerung), die in alterer Zeit aucb

bei den Hebraern (Altes Test., nacb Kimcbi zuPs. 63, 7 bis zum

Exil gebraucbt) und bei den Indern gebraucblicb waren und sicb aucb

1) Die von B. Delbriick (Syntax 163), dafi (lioat vv^ras die ganze in der

Mitte zwischen Abend und Morgen liegende Nacktzeit bedeute, zeigt nur, da6 ihr

Urbeber die Belegstellen nicbt angeseben bat, sondem ex lexico geurteilt hat. Die

YonSkutscb (Ebein. Mus. N.F. 61, 618), daB es aus fiscal vv'axC bervorgegangen

sei, ist reine Willkiir.

2) Mitternacht selbst wird bei Homer nicbt erwabnt, wobl aber in einer

doriscb geschriebenen „kleinen llias", wo es von dem Falle Trojas beifit: fiiv

sTiv fiscdxa, Xafmgd d* hcitsXXs csXdva Euseb. Praep. evang. 10, 12.

3) Sie findet sicb dort unter der Bezeicbnung yUma, wie mir Oldenberg

zeigte, in alten buddhistiscben Texten, die scbUtzungsweise in das 4. Jh. v, Chr.

zu setzen sind, wie Suttavibbanga, ParSjika 1 1 (erster, zweiter und letzter yama

der Nacbt) und Tbesagatba 627 (erster, mittlerer und letzter yama der Nacbt), wo

von der Erleucbtung Buddhas in den 3 Teilcn der Nacbt die Rede ist. Ferner

im Mababbarata II 219 („nacbdem du die beiden ersten yama der Nacbt go-

scblafen bast, aufgestanden im letzten yama'^)^ also etwa im 2. Jh. v. Chr. Die

Bezeicbnung der Nacbt als iriydma „die welcbe 3 ydmd bat‘‘ kommt im EamE-
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noch in verhaltnismaBig spater Zeit bei den in Babylonien ansassigen

Mandaem^) nnd bei den Arabern^) erbalten haben. Wie diese Nacht-

wachen wird sie rnehr oder weniger nnabbangig von der Zwolfteilung

des VoUtages in Doppelstunden dagestanden haben, da sie sicb ver-

nunftigerweise (nnd die babyloniscben Namen der Wache bestatigen

das ja) auf die Nacht, wie sie jeweils war, also mit wechselnder

Lange, bezogen haben wird. Dafi diese Teilung aber ans der baby-

loniscben Teilung des ganzen Tageskreises in 6 gleickbleibende

Teile, 3 mana Tagwache, 3 mana Nacbtwacbe zar Zeit der Tag-
und Nachtgleiche (S. 106), hervorgegangen sein mu6, ist klar. Gregen-

liber dieser letzteren starren Wacbeneinteilung (der mana)^ die

standig mit den Jabreszeiten in Konflikt sein muBte, verhielt sie

sicb etwa ebenso wie die beweglicbe aegyptiscbe Stundenordnnng

zur festen babyloniscben.

Die Einteilung der Nacbt in 3 Teile (Nacbtwacben) fiigt sicb

in das babyloniscbe Teilangssystem gat ein; selbst bei der beweg-
licben Nachtwache konnte die Mitternacbtswacbe nnter Umstanden
ibre alte GrbBe von 2 Zodiakalstnnden (Doppelstunden) oder ein

mana, in Indien von 6 muMrta, bebalten, wabrend die 1. nnd die

3. Wacbe nnter Dmstanden je nach der Jabreszeit verlangert oder

verkiirzt wurde. An die Stelle dieser alteren Einteilung ist spater

aufierbalb Babyloniens (wo sicb bei den Mandaern wie gesa^ die

alte Dreiteilung gebalten bat), wie es scbeint, uberall eine jungere

in 4 bTachtwacben getreten, die zuerst bei Euripides Rbes. 5 (tstQcc-^

(lOLQov vvKtog (pvXa^^v) bezeugt ist (s. ob. S. 114) und spater bei

Griecben undRomern*) wie aucb im hellenistiscben Orient bei den
Juden^) und ebenso, vermutlicb aucb unter bellenistiscbem EinfluB,

ya^ia und nocli bei Kalidasa (ca. 400 n. Chr.) vor, s. a. Botblingk-Roth s. v.

triyama.

1) Lidzbarski, Mandaiscbe Liturgien S. 67, 6.

2) Fur die Zeit von Sonnenuntergang bis -aufgang: Abendwache, mittlere

Wacbe, Tagesanbrucbswacbe; dementsprecbend 3 Tagwachen von Sonnenaufgang
bis -untergang. Diese Zeiteinteiluog wird nocb beute in Kubien mit den arabiscben

Namen gebxaucbt, urn die Ablosungen bei den Bewa,sserungsarbeiten zu regeln
j

daneben eine vierteilige Einteilung mit teilweise nubischen Bezeichnungen. Schafer,
Nubiscbe Texte (Abb. Berl. Akad. 1917), S. 88/9, Die letztere Einteilung wird
vermutlicb aegyptiscb sein; idh „Kachtwacbe“ ist in der Tat das kopt. ^mu
Mark, 6, 48, das Act. 12, 4 ein Soldaten-rsr^c^dtov bezeicbnet, deren 4 sicb in den
Wacbtdienst zu teilen batten.

3) Suidas ; rb 'titcc^tov iisQog rfjg vvyttSg, tstQccx^ bii^Qritca
;
vgl,

ebenda s. v. — Yeget. de re milit. 3,8: in guattuor 'partes ad clepsy-

dram sunt diivisae vigiliae, v,t non amplius guam tribus horis nocturnis sit vigiliare.

4) Keues Test. (Mattb. 14, 25. Mark. 6, 48). Miscbna (Tosepbta Berakhotb

1,1; Mitteilg. von H. L, Struck). — Aucb die talmudiscbe Lebre kennt die 4
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in Indien gebranchlicL. war. Sie laBt sicli woW in das aegyptische

24 Stnnden-System mit seinen 12 Nachtstunden einfiigen, nicht aber

in das babylonische System der 12 Stunden, noch in das indiscbe

der 30 muhurta, deren 6 Nacbtdoppelstunden oder 16 Nacht-JwwMrto

sicb nicht obne Zerreifiung dnrch 4 teilen lieBen; sie darf daber

wobl als etwas mit dem aegyptiscben Stundensystem Zusammen-

hangendes angeseben werden. Der Debergang von der Dreiteilung

der Nacbt znr Vierteilnng, wie er bier dnrchgebends festzustellen

war, tritt aber in der zitierten Stelle ans Enripides' Rhesos nmso

eindmcksvoller hervor, als gerade dieses Stuck sicb an die Dolo-

neia des Homer anscblieBt und als die Stelle II. 10, 261 ff. geradezu

alsVorbild zn der Euripidesstelle erscbeint. Er diirfte also seiner-

seits ein indirektes, aber recbt sprecbendes Zeugnis fiir den TJeber-

gang von der babylonischen znr aegyptiscben Tageseinteilung bei

den Griechen bilden und in diesem Wecbsel seine Begrnndnng finden.

In der Tat ist denn aucb in Aegypten die Einteilnng des

SchifPsdienstes in 4 einander ablosende Wacben (si) seit altester

Zeit iiblicb gewesen und friib ancb auf andere Dienstzweige iiber-

tragen worden*). Sie hat dort ibre naturliche Grundlage in der

Nachtwachen, rechnet aber die vierte, urn scbeiabar die Dreizabl des Alien Test,

zu wabren, zum folgenden Licbttage (!), s. Winer, Bibelhandwbrterb. s. v. Nacbt-

wacbe.

1) IJnter der alien Benennung y^ma sowohl vom Tage wie von der ISTaebt

gebraucbt, die beide in je 4 solche Wacben zerfallen, Bbagavata Parana III 11, 10

(„je Tier yama bilden die beiden Tage der Sterblicben" d. i. Tag und Nacht).

Desgl. unter der jiingeren Bezeicbnung prahara bei Bbatiobpala (10. Jb. n. Cbr.)

zu Brbai Saipbita XXIV 10 (6. Jb. n. Cbr.). Aufier diesen Beispielen, auf die micb

Oldenberg freundlicbst binwies, vgl. aucb die vonWindisch, Z.D.M.G. 48, 355

zitierte Stelle aus der Calcuttaer Ausgabe des Kommentars zu Pap.ini 1 2, 57 („die

Zeit des Heute ist der Tag mit den letzten 2 Wacben der vorausgegangenen Nacbt

und den ersten 2 Wacben der kommenden Nacbt“,,wo der andere Text bat: „der

Tag von Mittemacbt zu Mitternacbt, das ist die Zeit des Heute*'). Aucb Alberuni,

India p. 171 erwabnt die 8 prahara d. i. „Wacbenwecbsel“ des Volltages, die je

3% muhurta oder 7^2 ghatl lang seien und nacb Wasserubren gemessen wurden.

Bas alteste Zeugnis fur die mittels der Wasserubr nacb nalilca (d. i. V* ^luhurta)

gemessenen 4 Nacbtwacben und die entsprecbenden 4 Teile des Tages, die jeder

wieder in zwei Halbwacben geteilt wurden, entbalt der unter dem Hamen des

Kautilya iiberlieferte Kegentenspiegel, dessen angeblicberVerfasser urn 300 v. Cbr.

gelebt bat (Journ. B. Asiat. Soc. 1915, 699, Ygl. ib. 229). —- Biese jfingere indiscbe

Tageseinteilung ist einst aucb auf Java (16 Teile, entsprecbend den 16 balben

prahara derinder; Ginzel 1421) und inAijeb (Ginzel 1430) bblicb gewesen;

sie findet sicb nocb beute in Siam und Kambodscba neben der ecbten aegypti-

scben Stundenordnung (12 Tag- und 12 Hacbtstunden wecbselnder Lange),

Ginz el 1 413,

2) Setbe, Aeg. Ztscbr. 54,3, Anm. 5.
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Tinterscheidung von 4 Schiffsteilen
;

es gab eine Backbord-, eine

Stenerbord-, eine Vordexteils- nnd eine Hinterteilswache* Obwohl

aus den Texten liber die Daner der einzelnen Wacbe nichts be-

kannt ist, so ist bei der strengen Scbeidung zwischen Tag nnd

Nacbt, die die aegyptische Stnndenordnnng im Unterscbied znr

babyloniscben cbaratterisiert, gewifi nicbt daran zu zweifeln, dafi

e? 4 Tag- nnd 4 Nacitwachen gegeben bat«

Bei nns wird der taglicbe Scbiffsdienst bekanntlich in 6 "Wachen

(engl. loatch^ davon die Bedentnng „XJhr^‘, die dieses Wort hat)

von je 4 Stnnden geteilt, 3 Nachtwachen von 8 TJhr Abends bis

8 Uhr Morgens (die erste, mittlere nnd Morgenw'ache) nnd 3 Tag-

wachen fnr die iibrige Zeit, von denen die letzte ans technischen

Grhnden in 2 Teile {dog loatches) geteilt wird; jede Stnnde zer-

fallt in 2 Glas (8 anf die Wache), eine Erinnerung an die alten

Sandnhrstundenglaser. In dieser ohne Zweifel recht altertiimlichen

Einrichtnng konnte man ein Ueberbleibsel der alten babyloniscben

Wachordnnng erblicken, das sick hber die Phonizier, Griechen,

Romer in die Gegenwart hinnber gerettet hatte ^), wahrend die-

selbe Wachordnung im Landdienst (Heeresdienst) seit dem 4. Jh.

V. Chr* der aegyptischen Wachordnnng Platz gemacht hatte. Bei

nns hat die militarische Wache hente nnr noch 2 Stnnden, also

die halbe Lange der Schiffswache; hier scheint der Zusammenhang

mit dem Altertum also ganz abgerissen zn sein.

An der oben (S. 107) zitierten Platonstelle mit ihrem

rgltov giQovg coQccg wiirde es sich, wenn eine mittemachtliche Tages-

epoche anzunehmen ist, nm 6 TJhr Morgens handeln^).

Wahrend man fiir die Griechen der alteren geschichtlichen

Zeiten so ans der babyloniscben Tagesteilnng vermntnngsweise anf

die mittemachtliche Tagesepoche zn schlieJBen veranlafit wird, wurde

fiir die Eomer nmgekehrt aus der Tatsache, dafi sie diese Epoche

gebranchten, die angenscheinlich althergebracht nnd mit ihrem Sakral-

recht fest verwachsen war, eigentlich zu schlieBen sein, daB anch bei

ihnen einst eine solche Tagesteilnng bestanden babe, ehe die damit

in Widerspruch stehende 24 stiindige Teilnng mit den aegyptischen

Uhren von Griechenland her in Rom Eingang fand; und das nmso

mehr, wenn es richtig sein sollte, daB fiir die Romer wie fur alle

1) Bei der Zahigkeit, mit der gerade die Seemannsbrauche am Altlier-

gebrachten festbalteu, ist das, wie mir Edw. Schroder bemerkt, in der Tat

sehr wobl mOgUch,

2) Anders Bill Stand. 48, der annabm, daB mit t^hov fi^Qog der dritte von

den 4 Teilen des nach sp^terer Weise viergeteilten Licbttages gemeint sei, also

die Zeit yon 12 bis 3 Uhr.
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indogermanischen Volker (und also aach die Gfxieclien) die abend-
liche Tagesepoche als das Urspriingliche angenommen werden mufi,

wie das die vergleickende Spracbwissenschaft aaf Grand des oben
(S. 119) dargelegten Tatbestandes tat^). Dock febit es an jeder

Spur, die den obigen ScbloB unterstiitzie, in der rbmischen TJeber-

lieferung. Die Zwolftafeln gebraucbten, wie aasdrucklich bezeugt
wirdj nnr die Tageszeiten wie Sonnenauf- nnd -antergang, Mittag,

Vor- nnd Nacbmittag ^). Von den spater iiblicben Bezeicbnangen
fiir die Tagesteilung tragt nnr die Bezeicbnnng fiir das Ende des

Tages (soil. jjarsF) etwas von einerZablnng an siob. Diese

Zablnng stand aber sicbtlicb nicbt mit der mitternacbtlicben Tages-

epocbe in Zusammenbang, sondern bezog sicb anf eine Einteilung

des Licbttages, entsprecbend derjenigen, die in den spateren Jiorae

canonicae (3., 6., 9., 12. Tagesstnnde) fortlebte und die ibrerseits

der Vierteilung der Nacbt in die 4 bTacbtwacben (vigUiae) ent-

spracb, welcbe gleicbfalls mit der 3., 6., 9. und 12. Nacbtstunde
endigten. Es ist wabrscbeinlicb, daB diese Vierteilung von Tag
und Nacbt, die scbon vor dem 1. Puniscben Briege bestanden baben
soil (PI in. a. a. 0.) bereits die aegyptiscbe Stundenrecbnung zur

Voraussetzung batte, in die sie sicb einfiigt (s. ob. S. 127). Ibr mag
wie bei den Griecben eine altere Dreiteilung vorausgegangen sein,

von der sicb keine Spur mebr erbalten hat.

Aus romiscben Datierungen wie „in der Nacbt, die dem 6. No-
vember folgte", „in der Nacbt, der der Tag des 4. Septembers

folgte“, „die Nacbt, die sicb scbon zum Ereitag erstreckte" u. a.

bat man vielfacb geschlossen, daB die Nacbt bei den Romern kein

eigenes Datum gebabt babe®). Die Sitte, sicb so auszudriicken, ist

aber docb wobl nur eine Eolge der ZerreiBung der Nacbt durcb

die mittemachtlicbe Epocbe gewesen, die bewirkte, daB einerseits

einunddieselbe Nacbt sicb auf 2 Kalendertage verteilte und daB

andererseits der nacbtiicbe Teil eines Kalendertages durcb den

Lichttag in zwei auseinanderfallende Halften getrennt wurde. Auch
wir konnen obne Stundenangabe eine bestimmte Nacbt nicbt durcb

ein Kalenderdatum bezeicbnen, sondern miissen uns mit Eassungen

1) Schrader, Reallexikon * 845
:
„-wahrend es der Erkiamng hedarf, vamm

die Romer durch Verlegung des Tagesanfangs auf Mittemacht den ursprflnglichen

Zustand verlassen haben." — Man konnte den Etruskern eine vermittelnde Rolle

bei dieser Ahweichung zuscbreiben; dabeiwird man sicb dann natQrlicb der Mein-

asiatischen Herkunft dieses Volkes erinnem.

2) Plin. nat. hist. 7,212. Censorin. de die nat. 23/4.

3) Bilf., Tag 207. Dnger, Pbilologus 51,222/3.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Pha.-hist. Klasse. 1920. Heft 2. 9
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wie „die Nacht vom ISten auf den 16ten“ oder „die Nacht znm
16ten“ helfen.

22. Der morgentliche Tagesanfang.

Im Gregensatz zu alien den oben genannten Vblkern scheinen

die Aegypter seit nralten Zeiten den Kalendertag mit dem Morgen

begonnen zn haben. Das ist ja die notwendige Konsequenz ihrer

Jakresordnung gewesen. Da das Normaljabr mit dem Friibanfgang

des Sirius begann, der eine Stunde vor Sonnenaufgang sicbtbar

wurde (s. ob. S. 44), so muBte auch der Tagesbeginn auf den

Morgen fallen. Die Frage kann nur sein, ob die Dammerung, das

Verblassen der Sterne, oder erst der Sonnenaufgang selbst den

Beginn des Tages bezeicbnete.

Da die tbebanischen Stnndentafeln in den Grrabem der Konige

Ramses’ VI. und IX. (Mitte des 12. Jh. v. Cbr.) fur den Anfang

der Macht (tp grh) wie fur jede der 12 Nachtstnnden, die im Sinne

unserer Stundenangaben wie „12 Uhr“ als abgelaufen anzuseken

sind, Stempbsitionen verzeicknen, kat Ed. Meyer (Ckronol. 20)

in IJebereinstimmuDg mit Biot und Unger^) daraus gefolgert,

daB die Aegypter die Naokt nur von Dammerung zu Dammerung
reckneten, sodaB der „Anfang der Nackt“ etwa der grieokiscken

1. Stunde (1 IJkr d. i. 7 TIkr Abends unserer Zeit am Aequinoktium),

das Ende, die 12. Stunde, aber der grieckiscken 11. Stunde (11 TJhr

d. i. unser 5 Ukr Morgens zur selben Jakreszeit) entsprocken katte,

auf welcke letztere Stunde der alexandriniscke Astronom Tkeon
den Friikaufgang des Sirius setzte. Andernfalls katten, so meint

Meyer, die Tafeln fiir den Anfang und das Ende derNackt keine

Sternpositionen angeben konnen, da die Sterne unmittelbar nack

Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang nock nickt bezw. nickt

mekr sicktbar sein konnten.

Aus der eigentiimlicken Tagesbezeicknung, die dieselben Stunden-

tafeln bei der Mitte der Monate bieten, indem sie kinter dem
Datum des 16. Tages, durck ein bisker unerklarlickes Zeicken ver-

bunden, nock den 15t^n nennen, kat Ed. Meyer weiter scklieBen zu
miissen geglaubt, daB die Nackt groBtenteils zu dem folgenden

Tage gerechnet wurde; denn die betr. Angabe sei dock woM so

zu versteken, daB die vom IB. zum 16. Kalendertage fiikrende Nackt
das Datum des 16ten getragen kabe®).

1) Abfassungszeit der aeg. Festkalender (Abh. Bayr. Akad. d. Wiss. 1890)
S. 218 ff.

2) Die von Ed. Meyer Herbei, im AnscbluB anBrugsch, Matdriaux 103.

Thes. 91, verwertete Angabe „Anfang des Jahres“ zur 1. Fachtstunde des 1. THoth
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Diese Schliisse decken sich mit dem, was Bockh aus gewissen

Angaben des Ptolemaus fiber Sternbeobacktungen in der Morgen-

dammerung geschlossen batte, wo z. B. eine im ^^Pbamenoth 18

anf den 19ten in der Morgendammerung" (^ccfiBvh^ irf elg rijv tO*'

d. h. am 18. Phamenoth in der zum 19ten ffihrenden Nacht^

gemacbte Beobacbtung nachher kurzweg als Morgenbeobacbtung

des 19. Phamenoth. {^aiisvbd' id'' 'fi bezeichnet

ist^). Bockh schloB daraus, dad die Morgendammernng {(iQdgog^

B(Dg) von den Aegyptern zu dem beginnenden neuen Taga gerechnet

worden sei, nicht zu dem zu Ende gehenden alien. Dieser SchluB

von Bockh findet aber seine Entkraftigung schon in dem Wort-

laut der obigen wie aller ahnlichen Doppeldatierungen. Denn es

ist dabei der Beobachtung ja ausdrficklich das Datum des der

Nacht vorausliegenden Tages (^cciisvcod lyf) gegeben, dem die

Nennung des folgenden Tages mit alg id* u. a. nur zur Ver-

deutlichung zugeffigt ist. DaB diese ausffihrlichere Doppeldatierung

aber die offizielle Auffassung wiedergibt, der die kurzere mit

alleiniger Nennung des folgenden Tages ;,in der Erfihe des 19ten“

als eine populare, minder genaue gegenubersteht, ist klar.

Auch Ed. Meyer’s Schlfisse sind wohl unhaltbar, so ein-

leuchtend sie auf den ersten Blick soheinen. DaB die aegyptische

in der Tafel Leps., Denkm. Ill 228 bis berubt auf einem Verseben des alten

Scbreibers. Die Worte tp njpt „Kopf des Riesen", die nacb der Positionsangabe

zur 2. Stunde des 16. Tbotb bier stebeu mussen, sind in fp mpA nt „An-

fang des Jabres des Sieges “ verderbt.

1) Zusammenstellung dieser und Ebnlicber Kacbtdatierungen des Ptolemaus

bei Bockh, Sonnenkreise der Alten 803 ff, Bilf., Tag 61—66. 73—77. Die An*

gabe des folgenden Kalendertages, zu dem die ITacht fiibrt, ist nicbt etva nur

auf die Zeit nacb Mitternacbt oder die an der Grenze der beiden Kalendertage

liegenden Morgenstunden bescbrankt (z. B. 12 Ubr Nacbts Mecogl sfe rij|v vri\

Bockb 308), sondern wird aucb bei den Abendstunden und andern Stunden vor

Mitternacbt gebraucbt. So gibt Ptolemaus z. B. eine Datierung des Timocharis

„6. Tybi, Anfang der 3. Stunde“ (Tv§l rfi b y icQ'ji^o^h'fig) in seiner Weise

durcb „5. Tybi auf den Cten'^ wieder (Tv^l s' slg rijv s'). Aucb die von Meyer
zitierte Stelle bei Wile ken, Griecb. Ostraka 1792, wo dieselbe 3. Naebtstunde

„1. Pacbon auf den 2ten“ QJccxmv voDfiriv^^ stg tijv dsvtiQuv) datiert ist, gebSrt

bierber. Diese Form der Doppeldatierung mit sfe rf}v . . . sebeint bier bemerkens-

werterweise nur da gebraucblicb zu sein, wo vom aegyptiseben Wandeljabre (xocr’

AlyvTcrCovg) die Rede ist, vgl. aucb Berlin. Griecb. Urk. Ill Nr. 957, Sie feblt,

wo daneben attisebe oder makedoniscb-cbaldMscbe Daten steben, ein spreebender

Beweis dafiir, daB diese einen andern Tagesanfang voraussetzen, namlicb den

abendlicben. In byzantiniseber Zeit findet sie sicb aber aucb beim festen alexan-

driniseben Jabr, z. B. um 500 n. Cbr. bei Tbeios : Ilccxmv g' slg rijv t w%*
xBQiv^ SsvrsQK (BuHi aid us, Astronomia Pbilolaica 326).

9 #
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Stundenrechnung von der griecliisclien verschieden gewesen sein

sollte, ist von vornlierein, zomal angesicMs der Angaben des Ptole-

xoaus, der nirgends eine Andentting in dieser Eichtung macbty

anfierst nnwahrscheinlich. DaJB aber die Nacbt bei den Aegyptern

zum vorhergebenden Kalendertage geborte, gebt gerade ans

denselben Stellen im Grabe des 5ap-defa von Sint (ca. 1950 v. Cbr.)

bervor, die Meyer znr Bestatignng seines gegenteiligen Scblusses

beranzog. Dort steben die Daten „17. Tbotb, die Nacbt des

Festes“ and „5. Schalttag, die Eacbt des Nenjabres" den Daten

„18. Tbotb, der Tag des TFs^-Festes^ and „1. Tbotb, der Tag des

Neajabres" gegeniiber^). Die nacbtlicbe Vorfeier der beiden Feste,

in der die Zeremonie des Licbtanziindens stattfand, ist bier also

ansdriicblicb dem vorbergebenden Kalendertage zagerecbnet^). Za

vergleicben ist damit die ob. S. 303 zitierte Bezeicbnang des 30.

Mesore als „Tag der Abendmabkeit des Neajabres" aas der Zeit

des Nea.en Eeicbes.

Die Worte „Nacbt^ [grli) nnd „Abendniablzeit“ {msj.t) er-

“scbeinen bier mit Bezag aa.£ die folgenden Feiertage ganz abnlicb

gebrancbt, wie es das Wort Abend in anseren Aasdriicken Sonn-

abend, Heiliger Abend fiir die dem Sonntage and dem Weibnacbts-

feste vorangebenden Tage mit ibrem Feierabend bezw. ibrer abend-

licben Feier ist^).

Die aegyptiscbe Spracbe bennt nun aber fiir dieselbe Sacbe

aucb nocb einen andern Aasdracb, namlicb „das Hellwerden der

Erde^ gewobnlicbe Bezeicbnang fiir den Tagesanbracb.

So sagt man von einer Zeremonie, die am 30. Cboiak in der

Kacbt^) vorgenommen warde, sie finde statt am ^Hellwerden der

1) SiutI277— 320 (Griffith, The Inscriptions of Siut and Deir Eifeh).

2) Man konnte aus der Bezeichnung „Nacht desFestes" hochstens schlie3en,

da6 das Fest selhst yon Abend zu Abend reichte und daB diese Ordnung nocli

aus einem Zeitalter stammte, in dem man die Zeit ausschliefilich nach dem Monde

rechnete und demgemaB den Yolltag mit dem Abend begann (vgl. S. 302). Ganz

ehtsprechend bezeichnen librigens heute die Kopten (ebenso me die Muhamme-
daner) in der Weise der alten Kirche {nox quartae feriaej quae lucescit in quarta

feria, d. i. die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch. Bilf., Tag 266) die Nacht yon

Sonnabend auf Sonntag als „Nacht des Sonntags“ (Lane, Sitten und Gebrauche

der heutigen Egypter, deutsch yon Zenker 3,184), unbeschadet ibrer kalen-

darischen Zugehbrigkeit zum yorhergehenden Tage, s. dazu unten.

3) Vgl. den ganz entsprechenden Gebrauch yon nox in der kirchlichen

Spracbe, some yon nuit und veille im Franzbsischen (Bilf., Tag 270), den Bil-

finger aus dem jiidischen Tagesanfang mit dem Abend erklaren wollte. Bei den

Hebraern bedeutete ""ereb hhlat nicht nur Freitagabend, der nach jlidiscber Eech-

nung schon zum Sabbat gehbrte, sondem auch die Zeit yor Anbruch des Sabbats.

4) Totenb. 18 (Grapow, Urk. d. aeg. Altertums Y 117).
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Erde des ^&-5i-Jabilaum3“, das selbst am 1. Tjbi gefeierfc warde ^)

;

so wird der Ausdrtick „die Nacbt des Nachtmables", der eine ge-

wisse Eestlichkeit bezeicbnet, naher erklart als »das Hellwerden

der Erde des Begrabnisses des Osiris d* L als Nacbt vor dem
Begrabnisse; so lantet eiue Art Spricbwort ^gibt man einer Q-ans

Wasser am Hellwerden der Erde ibres Scblacbtens am Morgen?^,

d. b. wenn man die Grans morgens scblacbten will, gibt man ibr

nicbt in derNacbt vorber nocb zu trinken^); „am Hellwerden der

Erde des Totens der Menscben durcb die Glottin^^, d. b. in der JSTacht

vor der geplanten Vernicbtung des Mensobengescblecbtes durcb

die Grottin Sacbmet, laBt der Sonnengott, um die Menscben zu

retten, einen Rauscbtrank fiir die Grottin ausgieBen, den diese

„morgens^ {m dwiwj)^ d. i. am nacbsten Tage, findet^); im Libyer-

krieg Merenptab’s folgt auf „die Nacbt des 2, Epipbi, das Hell-

werden der Erde des Begegnens mit ibnen“ der 3. Epipbi als Tag
der Entscbeidungsscblacbt^). Und wenn es heiSt, da6 ein gewisser

Scbutzspruch zu rezitieren sei „vom letzten Tage des Jabres, dem
Neujabre (1. Tbotb) und dem TT^^-Eeste (18. Tbotb) bis zum Hell-

werden der Erde des Eestes der Grottin Bnn-ivU (1. Pacbon)“ ®),

so ist damit gewifi eine Zusammenfassung der 8 ersten Monate des

Jabres vom 1. Tbotb bis zum 30. Pbarmuthi gemeint.

Dieser G*ebraucb, der sicb aucb nocb im Koptiscben erbalten

bat (e-g^T-ooye H-) und dem die vollig analoge Verwendung von

iitv(p6^ycsiv in griecbiscben Texten der romiscben Kaiserzeit ent-

spricbt*^), ist docb nur zu versteben, wenn das ;,Hellwerden der

1) Sethe, Untersuch. z. Gesch. u. Altertumskunde Aegyptens III 136,

2) Totenb. 18 (Gr ap o w a. a, 0. 119), wo nacb den. bessern Hss, (Kgu.

Mentuhotp, Nu, Jaiya) pw n Icri.t Ws-lr zu lesen ist.

3) Scbiifbr. 185 (Aeg. Ztscbr. 44, 87).

4) Destr. des hommes 19 ff.

5) Mar. Kara. 53,31. Dieses und das vorbergeheade Beispiel verdaake ich

einem freundl. Hinweise Yon Grapow aus dem Berliner Wbrterb.

*

6) Leid. J, 346,2,5 (Mitteilung von H. Grapow).

7) ijiiiQCc TCccQDca^svfjg ^ccl „es war Freitag und die

Nacbt auf Sonnabend brack an“ Luk. 23,54 (ixe-n^ooY-ne ii«Tna.p^^cK€XK e-

Al-IIc^wfilAs.^IO^:)
j

d^h accp^dvmv tjj inn caff

aa^^dtcov „spatabends am Sabbat, in der Nacbt auf Spnntag^ Mattb. 28,

1

(pox^e r2k€ JL-riCb<kSib^ron e-^^roox^ H-cox*- H-nce^M^^Tron). Ygl. Setbo

Unters.111136 — „Die JSTacbt auf Sonntag (od. e. and. Tag)^^ beiBt sonst krciqi&a-

%ov6a %vqlcc7i'4 (var. ^ici'AataXapovaa^ diacpccCvovaa) Oder 17 ^7Ci<:pmG%ov<ia sk

Bilf., Tag 243 ff., samtlicb Beispiele aus cbristlicber Zeit, bei deneu Bilfinger

Beibebaltung des judiscben Tagesanfanges mit Sonaenuntergang fur die Wocbea-

tage (im Gegensatz zum Kalenderdatum) annebmen wollte. Gegcn seine Annabme,

da8 der Ausdrucksweise ein bebraiscbes Yorbild zugrunde liege, spricbt die von
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Erde“ dem eigentlichen Tagesbeginn vorauslag, d. h. wenn der Tag
erst mit Sonnenaxifgang begann. Das scbeint denn aucb durcL. eine

Stelle lin dem alten Kapitel 17 des Totenbaehes (Mitte des 3. Jahr-

tausends v. Chr.) bestatigt zu werden, wo es von der eben aufge-

gangenen Sonne „am Morgen ibrer tagKchen Geburt“, wie der alte

Kommentar sagt, heifit : babe jene Sonne geseben, die gestern

geboren worden ist zwiscben den Scbenkeln der Himmelsknb" *).

Hier scbeint der Sonnenaufgang die G-renze zwiscben gestern und

beute zu sein.

Dazu stimmt nun aucb durcbaus, dafi die 12. Stunde der Nacbt

den Namen „die welcbe die Scbonheit ibres Herrn scbaut“ tragt,

womit die aufgebende Sonne, zugleicb in der G-estalt des Kafers

Cbopre (ffprj) der Scbutzgott dieser Stunde, gemeint ist, wabrend

die 1. Stunde des Tages ibrerseits den Namen „Aufgang“ oder

„Erscbeinen der Scbonbeit der Sonne “ fubrt®). Das aus demNeuen
Eeicbe stammende Buck von „dem was in der Unterwelt ist“ (vulgo

Amduat genannt), das die nacbtlicbe Eabrt des Sonnengottes durcb

die unter der Erde liegende Unterwelt zum Gregenstand bat, laBt

dementsprecbend die Sonne in der 1. Nacbtstunde in die Erde

durcb die Pforte des westlicben florizontes eintreten, urn sicb

durcb einen 120 Scboinoi langen Tunnel zur Unterwelt treideln zu

lassen (J4(juier a. a. 0. S. 43). Nacb vollendeter Nacbtfabrt tritt

die Sonne dann in der 12. Nacbtstunde in den entsprecbenden

Gang im ostlichen Horizont ein, und dort erfolgt dann „die (Wieder-)

geburt dieses groBen Gottes in der Gestalt des Cbopre; er kommt

Wile ken, Griech. Ostraka 1792 angefuhrte Datierung eines aegyptischen Ho»

roskopes aus dem 3. Jakre des d'shs betitelten Kaisers Titus (81 n. Chr.);

ry iutKpmanovci] iitl tQkrig ttJ? warbg &Qccg, mg d'e 'Po/iofiot ccyovffL

‘HCildvScctg ’A'JtqtUccig^ tiut dQ%aLovg Ss Ila%mv vov^riv^a sCg rrjv ^svts^cev d, k.

„in der Nacht auf den 6. Pkarmuthi alexandr. := 1. April jul., am 1. Packon

aeg. auf den 2ten“. Das zuletzt gegebene Wandeljakrsdatum kestimmt den Zeitpunkt

genau auf den 31. Marz == 5. Pkarmutki alex., 9 Ukr Abends unserer Kecknung.

Aus der eigentumlicken Datierungsform, die anstelle des eigentlichen Kalender-

oder Wockentages den nackstfolgenden nennt (vgl. dazu die rdmiseken Datierungen

S. 129), diirfen Sckliisse auf die kalendariscke Zugekdrigkeit der betr. Nackt

nickt gezogen werden (gegen Meyer 21 und Bilfinger; ricktig Ideler 1464);

Tgl. die Ton Bilf. 257 zitierte Stelle des Malalas: fi>7}vl xm Tial MccQx^m

mqa vv^uxsQivfj Ss'ndtTj, iTtitpoacyiovCTig rj^SQCcg ^vQiccujjg tov avxov fiTivbg ^yitrig

s^nd^og, also am ^25. Marz in der 10. Nacktstunde“ (= 4 Ukr Morgens unserer

Zeit) in der Nackt auf Sonntag den 26ten desselben Monats Mto (Tagesanfang

mit Sonnenaufgang)^— Analoge arabiseke Datierungen „in der Nackt, deren Morgen
der 5. Wockentag war“ bei Ideler 11492.

1) Grapov, Urk. d. aeg. Altertums V 36/7.

2) Tkes. 28. 31; alter Jd<iuier, Le livre de ce gu’il y a dans THadds S, 23.
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hervoi ans der Unterwelt, steigt ein in das Morgensonntoscliiff nnd
erscheint zwischen den Schenkeln der Himmelsgottin“, namlich als

ein Heines Knablein, wie die beigefugte Vignette zeigt (J^q^nier
a. a. 0. S. 135/6).

Nacb alledem kann kein Zweifel sein: die aegyptiscben Nacbt-

stunden liefen wie bei den Griechen von Sonnennntergang bis

Sonnenaufgang. Die Stnndenrechnung war dieselbe. Die Angabe
des The on, daB der Sirius um die 11. Stunde aufgehe, um das

Neujabr zu eroffnen, darf also, wie man es bis auf Ed. Meyer
allgemein getan bat, fiir aegyptisch gehalten werden. Der Befund
in den alten Dekantafeln von Siut stimmt damit ja aucb in be-

merkenswerter Weise iiberein, indem dort der dem Sirius ent-

sprecbende Dekan in der 1. Dekade des 2. Halbjabres in der

11. Nacbtstunde verzeicbnet stebt (s. ob. S. M).

Fiir den Tatbestand in den tbebaniscben Stundentafeln aber,

der Ed. Meyer zu seiuen Scbliissen fiibrte, und der, was die 12.

Stunde der Nacbt betrifft, moglicberweise in den alten Dekan-

tafeln von Siut genau ebenso vorliegt, mufi eine andere Erklarung

gesucbt werden. Die Notierung von Sternpositionen fiir Anfang

und Ende der Nacbt wird nicbt auf Beobacbtung, sondern auf Be-

recbnung beruben miissen, die bei der gleicbmaBigen Verscbiebung

der Sternaufgange oder Sternkulminationen, wenn es sich um solcbe

bandelt^), ja ein Leicbtes sein muBte^). Zu beriicksicbtigen ist

aucb, da6 die Danunerung in Oberaegypten sebr kurz zu sein

pflegt, sodaB die belleren Sterne scbon eine halbe Stunde nacb

Sonnennntergang sicbtbar werden®).*

1) Gegen diese Annahme, die auf der hubsclien Erklarucg von Schack-
Schackenburg (Aegyptolog. StudienI) berubt und fur die u. A, aucb B orchard

t

eintritt, spricbt stark die Ansetzuug des Sirius, der in der 1. HS^lfte des Monats

Paopbi in der 11. Stunde erscbeint. Das stimmt, wenn es sicb um Aufgange

bandelt, mit einer ganz geringen Diiferenz sowobl zu der Zeit, aus der die Aiif-

zeicbnungen stammen (ca. 1150 v. Cbr.), als zu der Dekanaufgangstafel im Grabe des

kaum ein Jabrzebnt fruherenKunigsKamses’ IV. (Tbes. 174), fiibrt dagegen auf eine ixber

3V2 Jabrbunderte zuriickliegende Entstebungszeit der Stundentafeln, wenn die Auf-

zeicbnungen als Kulminationen aufgefaBt werden. Es ist scblecbterdings nicbt ein-

zuseben, welcben Zweck solcbe veralteten Tafeln in den beiden ramessidiscben

Eonigsgrabern baben soUten, wo es docb gewifi nicbt scbwer sein konnte, mo-

dernere, wenn nicbt genau fiir die Zeit passende Tafeln zu geben.

2) Aucb Caesar bat unter die scbeinbaren (d. b. sicbtbaren) Auf- und Unter-

g^nge seines Kalenders sebr viele wabre (d. b. nicbt sicbtbare) gemiscbt, die er

aegyptiscben und griecbiscben Parapegmen entlebnte. Ideler, Abb. Berl. Akad.

1822/3, 139.

3) Lepsius, Konigsbucb S. 156, der dort aucb sonst viel Beacbtenswertes

zu der Erage gesagt bat.
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Was aber die eigeutumliche Doppeldatierung der Monatsmitte

betri£Ft, so wird man sie nacb dem Muster der Doppeldatierungen

bei Ptolemaus binzunehmen baben; man konnte sicb denben, da6

dabei das Datum des Kalendertages (Tag 16), der den betr. Nacbt-

beobacbtungen (vom 16. zmn 16.) folgte, desbalb vorausgestellt sei,

weil es sicb um die Datierung eines Bericbtes iiber die verflossene

Nacbt bandeln soUte. Nun bat aber, was bisber niobt beacbtet

worden ist, der Ausdruck fur „16. Tag* iiberbaupt garnicbt die

iiblicbe Form der Kalenderdaten, die vorber die Nennung des „16.

Tages“ {ssw 16) bat, sondern er bestebt aus dem Worte, das ur-

sprunglich den 16. Tag des Mondmonats, den Vollmondstag, die

Monatsmitte bezeicbnete (15-n.t). Das iiber der Zabl 16 stehende

Zeicben ^ das die beiden scbeinbaren Daten zu verknupfen

scbeint und iiber das man sicb so viel den Kopf zerbrocben bat,

ist namlicb, wie seine Varianten und zeigen, nicbts als eine

falscbe TJmscbreibung des bieratiscben Zeicbens des balbiertenMondes,

mit dem das Wort 15-n.t im Neuen Eeicbe nacb dem Muster

seines alten Vorgangers Ci smd.t (Uebergangsscbreibung des

Mittleren Reicbes in Meir mit (jt vor dem o) gescbrieben

zu werden pflegt und das z, B. in den Totenbucbbandsobriften von

Kap. 113 und in den Berliner Eitualbandscbriften (P. 3065, 32,

8

= 3033, 28, 3) stets die Form bat ^). Wie gewbbnlicb, erbalt

das Wort aucb in unsern Tafeln nicbt selten das Deutzeicben des

Festes. Man wiirde bei diesem Tatbestande richtiger iibersetzen:

„Tag 16, Monatsmitte*. Damit eroffnet sicb die Moglicbkeit oder

vielmebr Wabrscbeinlicbkeit, dafi wir es uberbaupt nicbt mit zwei

Tagesdaten, sondern nur mit einem einzigen zu tun baben, indem

das scbeinbare zweite die Apposition zum ersten bildete.

Die Divergenz, die zwiscben den beiden so miteinander ver-

bundenen Tagesbezeicbnungen immerbin aber binsicbtlicb der Ord-

nungsziffer bestebt, d. b. dafi das Kalenderdatum eine um 1 bobere

Ziffer nennt als das Mondmonatsdatum, lafit sicb aucb sonst bei

der Anwendung der alten Mondtagebezeicbnungen auf Kalender-

daten beobacbten. So erbalt z. B. das Datum „Monat 3 der Sommer-
jabreszeit, das iind Vso des Monats", also der 7. Epipbi (s. ob.

S. 36), ganz unserem Falle entsprecbend den Zusatz 6-n.t „secbster

Tag (des Mondmonats)*^). Man ist versucbt, das durcb die Ver-

scbiedenbeit der Tagesepocbe zu erklaren. Wenn etwa der 16.

1) Vgl. M611er, Hierat. Palaogr. U Taf. 28, Bern, zu Nr. 316.

2) Dumiclien,-Bauurkunde tou Dendera S. 6. Aeg. Ztschr. 48,101.
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Mondmonatstag am Abend, der 16. Kalendermonatstag aber am
nacbsten Morgen begann, so mnfite der folgende Licbttag als Mond-
monatstag die Bezeicbnnng des ISten tragen. Auch yon bier ans
kame man dann auf die oben ausgesprochene Auffassung, daB die

Aufzeicbnnngen der thebaniscben Stnndentafeln nicbt das Datum
der Nacbt, ans der die Beobacbtnngen stammen, sondern des sie

abscblieBenden Tages tragen, d. b. des Tages, der die Monatsbalfte

eroffnet, wabrend deren die vorber festgestellteu Sternpositionen

ibre G-eltung bebalten sollen.

Die morgentlicbe Epocbe des aegyptiscben VoU- und Kalender-
tages findet sicb denn aucb liberall bei den griecbiscben Astro-

nomen voransgesetzt, wo diese mit Daten des alten aegyptiscben

Wandeljabres (xar' AlyvTCtCovg) recbnen, so bei Timocbaris (An-
fang des 8. Jb. v. Cbr.), bei Hipparcb (160 v. Cbr.), bei Tbeon
nnd bei Ptolemaus, wabrend dieselben Grelebrten da, wo sie

attiscbe oder makedoniscb-selenkidiscbe Daten (xatci: XaXSa^ovg) be-

nutzen, die abendlicbe Tagesepocbe voransznsetzen scbeinen (s. ob.

S. 131 Anm. 1).

Ancb G-eminns (68 v. Cbr.) definiert den Volltag als die ein-

malige TJmdrebnng des Kosmos »von Sonnenaufgang bis Sonnen-

anfgang wiedernm" ’) im Unterscbied zu dem eigentlicben Tage,

dem Licbttage, der nnr ,,von Sonnenanfgang bis Sonnennntergang“

reicbe (Bilf., Tag 166). Ebenso cbristlicbe Antoren, wie Angastinns,

Isidorns Hispalensis nnd Beda (Bilf., Tag 264), Ancb Ammianns
Marcellinns nimmt, wo er die Tbeorie des jnlianiscben Jabres ent-

wickelt, den Soimenanfgang als Anfangspnnkt des 1. Jabres der

vierjabrigen Periode an*).

Der Tagesanfang mit dem Morgen ist vom aegyptiscben Wandel-
jabr natnrgemafi ancb anf das darans abgeleitete alexandriniscbe

Jabr iibergegangen ®). Er liegt ancb der Planetenwocbe zn Grnnde,

die nacb Dio Cassius 37, 17/8 in Aegypten entstanden sein soil,

jedenfalls aber, wie Boll iiberzengend gezeigt bat^), erst eine

Scbopfung der bellenistiscben Astrologie gewesen ist
;
der Wochen-

tag tragt immer den Namen des Planeten, der seine 1. Tagesstnnde

(nacb Sonnenanfgang) regiert®).

1) Bdckli, Sonnenkreise der Alten S. 49 nannte das den Zodiakaltag im

Unterscbied znm politiscben Tag.

2) Bilf., Tag 264, dazu Unger, Pbilologus 61,221.

8) Ideler 1181; vgl. aucb seine Untersucb. iiber die astronomen Beobacb-

tungen der Alten S. 24.

4) Pauly-Wissowa, Kealenzyklop. VII 2547 ff.

5) So aucb in dem astrologiscben Kalender vom J. 854, der die Nacbt

-

stunden vor den Tagstunden auffiibrt. Bilf,, Tag 239.
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Wir finden denselbenTagesanfang aber aacb auBerbalb Aegyptens

in bellenistischer Zeit, z. B. mit makedoniscben Kalenderdaten in

den Epbemeriden Alexander’s d. Grr. (Bilf., Tag 28) nnd bei Jo-

sepbns (ebenda 31), ohne Datum generell bei Galenus von Perga-

mon (ebenda 61 ff.), im 2. Jh. n. Chr. aucb mit julianiscben

Daten in einer lateiniscben Inscbrift der nnmidischen Stadt La-

masba (ebenda 214 ff.), seit dem 6. Jh. mit Daten der Seleu-

Mdenara in Antiochia nnd bei den syrischen Chronisten (Bilf.,

Tag 2683“.), bier uberall in den auBereuropaischen Provinzen des

Eomischen Weltreiches. Seit dem 9. Jh. ist er aber anch in Rom
nnd in Konstantinopel nachweisbar (Bilf., Tag 258. 266), nnd die

arabischen Schriftsteller dieser nnd der folgenden Zeiten berichten

ansdriicklich, daB Romer nnd Grriechen im Gegensatz zur moham-

medanischen Praxis den Tag mit dem Morgen begannen. Das wird

anch dnrch den griechisch schreibenden Theodor von Gaza im 15. JTi.

fiir seine Zeit bestatigt (Bilf., Tag 89).

Anch im iibrigen Enropa hat wahrend des Mittelalters diese

Tagesepoche, die die altaegyptische war, in Verbindung mit den

ebenfalls ans Aegypten stammenden 24 Stunden von wechselnder

Lange geherrscht (Ginzel III 89. 296). Erst, als mit dem Anf-

kommen der Schlaguhren die von den Astronomen gebranchten

gleichbleibenden Stunden an deren SteUe traten (s. ob. S. 114), kam
zngleich anch der feste Tagesanfang mit Mitternacht wieder anf,

wie ihn die alten Romer bezw. vor ihneu die Etrusker vermutlich

ans derselben inneren Hotwendigkeit einst eingefiihrt hatten, als

sie die babylonische Tageseinteilnng mit der einfachen babylonischen

Wasseruhr bekommen hatten.

23. SchluBergebnis.

In dem Tatbestande, wie er Her fiir die Einteilung des Tages-

nnd des Himmelskreises festgestellt wnrde, scheint sich ein recht

merkwiirdiges Bild der Knlturznsammenhange zwischen den Volkern

der alten Welt vor nnseren Augen zu entrollen. Wir sehen die

beiden fiihrenden Kultnren des alten Orients, die aegyptische nnd

die babylonische, in scharf gesonderter Eigenart einander gegen-

iiberstehen nnd schlieBlich anf dem Boden der griechisch-romischen

Knltur, ihrer Erbin, mit einander inWettbewerb treten. Hier die

Aegypter mit ihrer alten, anf dem Jahre von 360 Tagen beruhen-

den 36-Teilnng des Himmels nnd der davon nnabhangigen Teilnng

des Tages in 24 Stnnden, deren Lange fiir Tag nnd Nacht mit

den Jahreszeiten wechselt, wahrend die Zahl gleich bleibt, mit dem
morgentlichen Tagesanfang; dort die Babylonier mit ihrer den 12
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Monaten des Jahres angepaJSfcen 12-Teilniig des Himmels nnd der

vollig damit libereinstimmenden Teilung des Tages in 12 Stunden,

deren Lange stets dieselbe bleibt, wogegen die Zahl der anf Tag
Tmd Nacht entfallenden Stunden mit den Jahreszeiten wecbselt,

nnd dazu der mittemacbtliche bezw. abendlicbe Tagesanfang.

So verscWeden, ja geradezu entgegengesetzt sicb die beiden

Volker bier aucb in fast alien Punkten gegeniibersteken, eins haben

sie dock gemeinsam: die ZwSlfzabl der Stunden, die nur beim

Babylonier auf den ganzen, Tag nnd Nacbt mnfassenden Tages-

kreis, beim Aegypter auf die beiden Teile dieses Kreises, den Tag
imd die Nacbt, gesondert verteilt sind. In dieser Ilebereinstimmung,

die scbwerlicb zufallig sein wird, liegt gewiB nock eine Spur, die

auf gemeinsamen IJrsprung der Tageseinteilung bei den beiden

Volkern weist. Und zwar wiirde man in der babylonischeu Form
sickerlich das IJrspriinglickere zu vermuten kaben, da sie dem mut-

mafilicken Muster der ganzen Einricktung, der Jakresteilung nack

Monaten, besser entsprack, und aus der daraus kergeleiteten Raum-
teilung des Himmels unmittelbar kervorging, in der aegyptiscken

Form mit ikrer Sckeidung von Tag und Nackt aber das Mensck-

lichere oder Natiirlickere und mit ikrer kiirzeren StundenlSnge das

Praktisckere. Die aegyptiscke Form kbnnte geradezu eine Kombi-

nation der babyloniscken Tagesteilung mit der urspriinglicken natiir-

licken Teilung in Tag und Mackt gewesen sein^). Darin liegt

nickt, da6 sie notwendig aus Babylon entleknt sein muJB; sie ist

vielmehr als eine Weiterbildung einer in Babylon nock erhaltenen

primitiveren Form anzuseken, die' an sick unter TJmstanden auck

in Aegypten selbst katte entstanden sein koimen. Als das Fort-

gesckrittenere erweist sie sick auck darin, dab sie weit kompli-

ziertere Zeitmesser gebrauckt. Die auf die Jakreszeiten eingestellte

aegyptiscke “Wasserukr war es denn ja auck wakrsckeinlick, die

die einfackere babyloniscke Wasserukr mit ikrer gleickbleibenden

. Doppelstunde bei den Griecken aus dem Felde gescklagen und der

aegyptiscken Stundenrecknung den Weg gebaknt kat-

Versckieden wie in ikrer Anlage sind die beiden Formen der

Tageseinteilung auck in ihren Sckicksalen gewesen, "Wakrend die

aegyptiscke zunackst in der Heimat geblieben zu sein scheint, kat

sick die babyloniscke friik nack Osten und Westen ausgebreitet.

Sie ist es, die zuerst, sei es iiber Pkonizien oder iiber Kleinasien,

zu den Griecken gekommen ist. Erst seit Alexander dem GroBen

kat dann auck die aegyptiscke Form der Tageseinteilung (nickt

1) Vgl. dazu, was oben (S. 116) fiber die indiscbe Tagesteilung gesagt ist
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aber der Himmelseinteilung, m der der babylonische Zodiakus

durcbaus die Oberband bebielt) sicb in der griechiscb-romisohen

Welt ausgebreitet und die friiher eingedrungene babyloniscbe Form

in nnanfbaltsamem Siegeslaufe aus dem Felde gescblagen, zunacbst

in Europa, dann ancb in Westasien und scHiefilicb vermutlich durcb

den Islam ancb in Siidostasien. Nur im auBersten Osten Asiens

bat sicb die babyloniscbe Form nocb bis in die G-egenwart be-

bauptet, dock sehen wir die aegyptiscbe Form in ihrer modernen

europaiscben Fortbildang ancb dort scbon siegreicb vordringen,

und es ist fast mit Sicberheit zu erwarten, dafi sie in niobt zu

ferner Zeit die babyloniscbe Form ancb aus diesem letzten Posten

verdrangen wird. Aucb bier drangt sicb der Vergleich mit der

Scbrift wieder auf, bat dock die Bucbstabenscbrift, die gleicbfalls

letzten Endes aus Aegypten stammt, sicb ebenfalls den ganzen

Erdbreis erobert bis eben auf das cbinesiscb-japaniscbe Kultur-

gebiet, das sicb ibr allein, auf wie lange nook, verscblossen bait.

Dentlicb trat bei der Eegelung des Tagesanfanges, die mit

der Stundenordnung innerlicb zusammenbing, aber aucb der enge

Zusammenbang mit der Ordnung des Jabres bervor. Es ist ver-

lockend, nunmebr aucb die Parallele zu dem Bilde der Kultur-

zusammenbange, das sicb uns oben bei der Tagesteilung ergeben

bat, bei der Jabresordnung zu zieben. Aucb dort fanden wir

Aegypter und Babylonier sicb scbroffgegenuberstebend, die Aegypter

mit ibrem Siriusjahr von 365 Tagen, die Babylonier mit ibrem

Mondjabr von 364 Tagen. Aucb dort trug das aegyptiscbe Jabr

scblieBlicb auf dem Boden der griecbiscb-romisoben Welt durcb

Caesar’s Kalenderreform den Sieg davon, nacbdem es bis dabin

auBer in der persiscben Kalenderreform des Darius sein Heimats-

gebiet, das Niltal, nicbt verlassen batte. Die Parallele wird erst

voUstandig, wenn man annimmt, daB das Mondjabr oder Lunisolar-

jabr, wie es die anderen Yolker des Altertums gebraucbt baben

und wie es die Kulturvolker des ostlicben und siidlicben Asiens

sowie die Juden nocb beute gebraucben, einst ebenso von Babylon

ausgegangen ist, wie die Zwolfteilung des Himmels- und des Tages-

kreises. In der Tat ist die Kombination der Mondumlaufe mit dem
natiirlicben Jabr, wie sie dieses „Mondjabr“ darstellt, vielleicbt

nicbt so selbstverstandlicb gewesen, wie sie uns beute erscbeint,

sodaB ibre Verbreitung von einem Entstebungszentrum docb wobl

m’dglicb ware ^). Sind docb die Aegypter ibrerseits allem Anscbein

1) Auch Setrader, Reallexikon 393, nimmt an, dafi das tei den indogerma-

niscben TOlkern Europas gebraucbte Mondjahr aus Babylon entlehnt gewesen sei.
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nact wirklicli, and zwar zu ihrem Grluck, nicht auf diese Idee ge-

kommen.

Bestatigt sick das Plejadenjakr bei Hesiod dahin, daJB es

wirklick nock okne Beziekung zum Mondumlauf stand, so wiirde

damit die Hypotkese vom speziell babyloniscken Hrsprung des

„Mondjakres“ sekr viel an "Wabrsckeinlichkeit gewinnen. Das

spatere grieckiscke Mondjakr, wie es seit Solon fest geregelt z. B.

in Atken gebranckt wurde, konnte dann zusammen nait den „zwblf

Teilen des Tages“, die Herodot die Griecken von den Babyloniem
entlehnt kaben laBt, aus dem Osten eingefiikrt worden sein. Es

versperrte den Griecken, die mit dem Plejadenjakr auf dem gleicken

"Wege gewesen waren, wie Jakrtausende vor iknen die Aegypter,

den Weg zu einem besseren Jakr und erwies sick als ein recktes

Danaergesckenk fiir die Danaer.

In dem Prozesse der Verbreitung der aegyptiscken und der

babyloniscken Kulturelemente, wie er oben skizziert worden ist,

tritt die Verschiedenkeit der nationalen Eigenart der beteiligten

beiden Volker und ikrer Kultur in sekr bemerkenswerter "Weise

kervor. Die babyloniscke Kultur sckeint, wie sick das ja auck

sonst zeigt (z. B. in Palastina), von Anfang an eine grofie Ex-

pansionskraft zu entwickeln. Die Babylonier selbst tragen, meist

durck ikre Eroberungen, die Elemente ikrer Kultur in alle Lande.

Dagegen bleibt die aegyptiscke Kultur mit einer augensckeinlicken

Zuriickkaltung oder TJnaufdringlickkeit, jedenfalls mit mangelnder

Aufdringungsfakigkeit, still im Lande, bis sie fremde Eroberer dort

gewissermafien entdecken und ikre Elemente uber die Welt ver-

breiten. So war es mit den aegyptiscken Stunden, die erst durck

Alexander d. Gr. ibre eigentliche Verbreitung gefunden zu kaben

scheinen, wenn sie auck vielleickt sckon etwas friiker nack Griecken-

land gekommen sein mogen; so war es mit dem aegyptiscken Jakre,

das er§t Darius, dann Caesar aus Aegypten gekolt kat
;
so war es

sckliefilick auck mit der Buckstabensckrift, deren Keime oder Grund-

lagen die pkoniziscken Hyksos (bezw. die Hebraer) in Aegypten

wShrend ikrer Okkupation des Landes aufgenommen zu kaben

sckeinen.



Die Anfange der griecMschen Poetik.

Yon

Max PoMenz.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Mai 1920.

Die Untersucliungen, die sich anheiscMg machen, uns in eines

antiken Dickters „Werkstatte“ zn fuhren, sind meist nickt sekr

erfrenlich, und wenn man gax bei einem so nnmittelbar aus dem
Leben erwacbsenden Gtebilde wie der attiscben JKomodie die Frage

anfwirft, ob sie anderswoher befruchtet ist, kann das wie eine

Versiindigung an der Poesie anmnten. Und dock ist diese Komodie
der Hoklspiegel, in dem das ganze geistige Leben der Zeit anf-

gefangen wird. Wie sollten da Anregungen aus der zeitgenossi-

scken Literatur feklen? Auf einem Gebiete sind diese ja anck

seit alters anerkannt. Was der siiQijaScc^t,0toq)ccv^^cov der Tragodie

verdankt, wissen wir alle. Aker anck die Farben, die Aristopkanes

fiir die Sckilderung des Manerbans von Nepkelokokkygia verwendet,

kat nickt er selbst gemisckt, sondern Vater Herodot, als er von

Babylons Mauern nnd dem Ban der Pyramiden ein Bild entwerfen

woUte (Vogel 552. 1125 ff. ru Herod. 1179, II 124. 127; vgl. anck

Ack. 85 zn Her. 1 133 u. a.). Dafi der Komiker vor der Abfassnng

der Wolken griindlick das Werk des Diogenes von Apollonia ge-

lesen hat, stekt seit Diels fest. Besonders legte aber der Agon
die Verwertnng fremder Gedanken nake. So ist im Pintos ein

iyxS^iov itsvCag benutzt (Wilk. Meyer, Landes inopiae, Gottingen

1915), nnd an meiner Hypotkese, dafi das kommnnistische Pro-

gramm der Ekklesiaznsen von Plato beeinflnBt ist, mnB ick fest-

kalten, solange nickt neben dem Widerspruck anck erne Wider-
legung erfolgt.

Merkwurdigerweise kat man aber die Frage, ob fremde Ein-

fliisse vorliegen, bei einem Agon nock gamickt anfgeworfen, wo
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sie ganz besonders brennend ist. Das ist der Agon der Frosche.

Soviel ich. sehe, hat hier nur Wilamowitz, Aischylos 232, kxirz

daranf hingewiesen, dafi „wir in Grefahr sind die Originalitat des

Aristophanes zn iiberschatzen, weil wir ihn allein kennen^^; sonst

hat man gar kein Problem empfunden nnd als selbstverstandlich

hingenommen, da6 Aristophanes die feine Wiirdigung der Tragodie

nnd die Synkrisis ihrer groBen Yertreter rein ans sich gegeben

habe ^). Dabei ist es von vornherein ganz unwahrscheinlich, daB

eine Zeit, die iiberall das Bediirfnis empfand sich iiber die Er-

scheinnngen des Lebens auch theoretisch klar zu werden, grade

am Drama, das die Greister so machtig bewegte, vorubergegangen

sein sollte, Mit vollem Rechte hat anch Walther Kranz kiirzlich

betont, daB Aristoteles bei der Abfassong der Poetik ^ein iiber-

reiches theoretisches und literargeschichtliches Material zur Yer-

fiigung hatte^^, nnd hat die zahlreichen Schrifton der Sophisten-

zeit znr Poetik, von denen nns Kunde geblieben ist, znsammen-

gestellt (Neue Jabrbb. 1919, S. 148).

Nicht zum wenigsten hat sich aber die Komodie selber mit

diesen Pragen beschaftigt. Chamaileon konnte den Anssprnch tun:

3tccQa tolg ^a)iii%OLg rj ttsqI t&v r^wyiKav ancdxsLtac 7ti6tig (Athen. 21f.).

Besonders war, wie es scheint, Pherekrates literarisch interessiert.

An£ den Cheiron, wo die Entwicklung der Mnsik von Melanippides

bis Timotheos in ibren einzelnen Stadien geschildert wnrde (fr. 14B),

diirfen wir uns freilich nicht berufen, da dessen Echtheit wohl mit

Recht schon im Altertum bestritten war. Sicher sprach aber Phere-

krates in einer Parabase iiber die Einfachheit der alten Komodie,

und Aristophanes hat in den Danaiden nicht nur das Thema sondem
anch Einzelheiten der Ansfiihrung von ihm ubernommen^). In den

Krapataloi trat in der IJnterwelt Aischylos anf, und wenn er sich

riihmte (fr. 94)

:

/ aitoig Ttagsdaym raxvrjv ^syccXrjv i^ot^oSofiTj^ag,

so ist die ^nlichkeit von Aristophanes’ Eroschen 1004:

S) TtQ&Tog tav 7tvQy(h6ccg Q^hiarcc

xal M^infi^ag tQayi'nbv Xtjqov

1) Vor vielen Jabren legte icb Leo einmal unvermutet die Frage vor, ob er

meine, dafi Aristopbanes die Gedanken des Agons ganz aus sicb entwicHe. Icb

sebe nocb, wie er zuruckfubr. „Ja, von wem soli er sie denn sonst baben?*^ Zu
meiner Freude ging er aber dann bereitwillig auf meine Auffassung ein.

2) Pberekrates fr. 185 6 xo^bg d’ ccvvoig sXxsv SdTCidccg QVTtccQag ^ccl

ItccrS^sa^cc. Aristopb. 253 6 xogbg d’ Sv ivd'ipccfisvog daTti^ccg otal crgou’^

ficcrSdsGiicc (cf. 254 ovtmg aijtolg dtalaiiitmQGig f} TCoXrieLg dte5t£i.ro). Nacb Atben.

57a bat aucb Kallias -siBgl -r-gg ^gx^xidtritog ryg 'am^adXccg gebandelt.
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ancli kein Znfall. Von seinen Verdiensten um die Chortanze sprach

AiscLylos in einem todern aristophanisclien Stiick, nnd ein Mit-

nnterredner erinnerte sick dabei an einen aisckyleiscben Chor ganz

aknlick wie Dionysos in den Froscken 1029 (fr. 677. 678). Auck
der Grerytades, den Usener, Jakrb. f. Pkil. 1889, S. 376 nickt okne

Wahrsckeinlickkeit in das Jakr 407 gesetzt kat, brackte eine

Hadesszene mit literariscken Debatten nnd einem Preis des Ai-

schylos. Und gleickzeitig mit den Froscken fiikrte ja Phrynickos,

der anch in den TQaymdol literariscke Fragen behandelt kat, seine

Musen auf, in denen, wie es sckeint, die beiden jlingst verstorkenen

Dickter eine Entkyna liber ikre Tatigkeit abznlegen katten (fr. 32,

vgl. Fro. 1012) nnd die sckone Anerkennnng des Sopkokles vor-

kam^).

Vor alien Dingen kaben wir ja eine Synkrisis yon Aisckylos

nnd Euripides bereits in den Wolken. Und wenn Pheidippides

Aisckylos nickt als ersten Tragodiendickter gelten lassen will,

sondern ihn 'ilj6q)Ov tcXbcov Scl^'ii^xarov 6%6^(paKa KQrj^vomibv sckilt,

wenn er ihm den Vertreter der vamvsQOL^ den 0o(pmmtog Euripides

yorziekt nnd eine Stelle iiber die blntsckanderiscke Liebe yon Ma-

karens und Kanake yortragt (1366—77), so kekren dieselben Motiye

in den Froscken wieder, sogar mit Erwahnnng desselben enripidei-

scken Stlickes (1081. 860. 1043 ff. 961 ff. 1056 ff.). Dentlick weisen

dabei in den "Wolken sckon die knappen Ausdriicke, mit denen

Aisckylos^ Tecknik ckarakterisiert wird, auf ausfukrliche tkeo-

retiscke Debatten znrnck^). wird yoll yerstandlick nnr,

1) fr. 31. Aach die hiibsclie Charakterisierung 65 oi) yXvicg ovd" 'b7t6xvtog

alia n^d^viog stammt wohl daker. Nach Aristophanes fr. 579 hat der drjiiog

an den Dicktern, die dem kerben (avatriQdg Eparckides bei Ath. 30 b) Pramnier

gleicken, keine Freude. Dafiir ziekt Plato Kep. 398 a den (X‘batriQ6tEQog 'uccl drids-

atSQog TCOLTitijs vor. Die Eketorik kat das Bild kevrakrt in der ccQ^iovCa

(Gegensatz die das r}8h suckende yXacpvqd^ Dionys de Demostk. 47). Ikr Vertreter

ist Aisckylos bei Dion. comp. verb.. 22. — Das feste Stiliirteil iiber Sopkokles kat

den Spateren Aristophanes mit seinem „konigs1iJBen Munde" des Dicbters geliefert

(fr. 681, ygl. den SckluB der Vita).

2) Vgl. auck Sopkokles’ Dictum kei Plutarch de prof. 79 b (wokl aus Jon,

vgl. 79 e) iiber den 6ymg des Aisckylos. An das Tclmv erinnert gewiB

nickt zufallig Kallimackos’ iisya 'ipo(phvacc doidri, okne daB etva an unmittelbare

Anlebnung zu denken ware.

Ein ftir alle Mai sei kier kemerkt: Die Wirkung von Aristophanes’ Agon
ist in der spMeren Poetik oft genug zu sptiren (z. B. in der Vita des Aisckylos).

Aker nock viel ofter ist die Ubereinstimmung nur so zu erklaren, dafi die Ge-

danken undWorte, die uns bei Aristophanes kegegnen, sckon vor ikm von Tkeo-

retikem seiner Zeit geprkgt sind. Ick werde in den Anmerkungen dafiir Belege

kieten. Zu dlvtstutog vgl. S. 163®.
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wenn wir daran denken, wie Plato Phaidr. 268 d das Wort aiSaraffig

als iiberlieferten Terminus fiir die Komposition der Tragodie ver-

wendet, bei der alle einzelnen Teile sick organisch dem Gauzen
einfugen, und wie dann die tov fi'iid'ov, tcov XQayftdkmv in

Aristoteles’ Poetik 7 ff. eine ganz besondere Eolle spielt (vgl. Horaz
Ars 34. B).

Treten -wir an die Proscbe selbst heran, so zwingt uns zur

selben Folgerung gleicb. der wicbtige Vers 862, wo Euripides er-

klart, er wolle priifen ret (idXi], rdi vsvga x^g xgaypddag. Hier

sollte dock gewiB der dritte Ausdruek im Pnblikum eine genau

so sebarf abgegrenzte Yorstellung erweeken wie die vorhergebenden,

und das ist nur denkbar, wenn die Metapber sebon vorber in tbeo-

retiseben Debatten gepragt war. Was bedeutet sie? Nach Kock
„das feste Gerust, die sittlicbe Grrundlage“ der Tragodie. Aber
das sind dock zwei sebr versebiedene Dinge, und die zweite Be-

deutung ist nur bineingelegt, um den Einklang mit dem folgenden

Agon berzustellen. Tatsacblicb konnen die „Sebnen“ der Trag'ddie

nur das sein, was den Zusammenbalt der Teile bedingt und ein

organisebes Ganzes berstellt. Nach Aristoteles Poet. 7 ist es aber

eben die u-dutrautg xwv jcgccyfidxcov, die die Tragodie zu einem einheit-

lichen Gebilde mit Anfang, Mitte und Ende, einem woblgegliederten

Organismus maebt (der Vergleicb mit dem 1450 b 34, wieder-

bolt cap. 23 Anf., schon platoniscb, Pbaidr. 264 c datv ndvxa X6yov

adnsQ tpov (SvvstStdvtti xrl., vgl. S. 171), und wenn wir die spezifiscb

aristoteliscbe Zuspitzung anf den (iv&og abziehen ^), ergibt sich eine

ganz natiirlicbe Erklarung fiir den aristopbaniseben Ausdruek.

Der Eortsebritt von den und ^idXrj zur Gesamtkomposition

wiirde dabei eine sebr passende Disposition ergeben haben ^). Erei-

licb verfabrt Aristophanes naebber in Wirklichkeit niebt so, und

nur in v. 911 ff., 945 ff. wird die Kompositionsteebnik gepriift. Aber

es feblt ja aucb sonst niebt an Anzeicben, dad Aristophanes wab-

rend der Ausarbeitung des Agons seinen urspriinglicben Plan ge-

andert bat*).

1) 1450 a 38 wird ihm der /ifidos zur ‘<pvx‘fi xijs xgay^Siag.

2) Den SchluB konnte dann die Er5rterung ttker die sittiiche Wirkung der

TragSdien bilden, die Euripides’ Niederlage entsekeiden sollte.

3) Ed. Frankel hat seiner Hypothese von der nachtraglichen Konzipierung

der Verse 895—1098 (Jahresher. d. philol. Vereins zu Berlin XLII 134) dadurch

geschadet, dafi er sie mit der ttberlieferung von der zweiten Auffuhrung des Stuckes

kombinierte, obwoM diese deutlich anf eine unveranderte Wiederauffubrung bia-

weist, und seine Auslegung von 1109—18 hat Kranz Hermes LII 584 ff. mit Eecbt

abgelebnt. Trotzdem behalten Frankels Beobachtungen uber die nahe Anfeinander-

Kgl. Oes d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 2. 10
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In dem Abschnitt iiber die nimmt Aristophanes gleich den

schon 927 vorgebrachten Vorwurf wieder aaf, Aischylos habe den

ersten Vorzug der die acctpujvsia^ nicht gehabt^). Auf
welchem Boden die folgende Debatte erwachsen ist, zeigt die Er-

brternng hber die Synonyma ij^co xctl mrdQxo^cco sowie der Ter-

minus 6Q^6r7ig t(5v ^7t<5v 1181 (7CQ(Dtov ydp TtSQl 6vo^dra)v dQd’dtrjrog

^ad^stv del Prodikos A 16 rv A 11
,
vgL die dgd'oe^ELa bei Prota-

goras A 26*. 24. 25 nnd Demokrits Schrift TtsQl ViiijQov ij dQ&oBJtsCrig

ml yX(jo06B(x)p). Auch die Einfdrmigkeit der enripideischen Prologs

war gewifi langst diskntiert; ehe Aristophanes sie mit dem Spotte

seines XTjz'iid'iov iibergoh, Aber sogut wie dieser lustige Einfall

werden auch sonst die Einzelheiten seinem Kopf entsprungen sein.

Ahnlich liegt die Sache bei den wo natlirlich auch die De-

batten iiber die alte und die moderne Musik den allgemeinen

Hintergrund abgeben, aber auch bei den Eingangsliedern des ganzen

Agons : Die Gregeniiberstellung der beiden groBen Dichter war ge-

wiB gelauiig, aber die prachtvollen Bilder, mit denen die urwiich-

'Sige K!raft des eiaen, die scharfgeschliffene Dialektik des anderen

torgefiihrt werden, sind echt aristophanisch^), und bemerkenswert

ist etwa nur, daB sich manche Termini der spateren Poetik ein-

mischen^).

folge der inlialtlicli so eng verwandten Chorlieder 875 und 896, uber die geringe

Verwertung des Instrumentenmotivs (799ff.)j dber y, 885 — wenn der Vers nur

bedeutet „ebe ihr eure Worte aufsagt", ist er unertraglicb matt — ihren Wert,

und Kranz’ Bebauptung, das Cborlied 814 enthalte die Disposition des Agons,

wie er uns Yorliegt, ist ganz unbaltbar, da diese Disposition von dem Inbalte der

folgenden Debatte nichts andeuten wurde. — Fiir mein Thema kommt aber die

ganze Frage kaum in Betracbt.

1) tiber die Echtbeit von 1122 vgl. Wilamowitz, Choepboren #49, iiber den

Terminus denselben zu Eur. Her. 55.

2) Zur Cbarakteristik des Aiscbylos vgl. etwa die des Kratinos Eitt. 526.

3) 816 TOTS Sr} iLavCag vytb Ssivijs ctQO^'^GBtocb malt nicbt bloB den

augenblicklicben Zom, sondern „des Dicbters Aug’, in scbonem Wabnsinn rollend“.

Es ist die ficcvia des platoniscben Pbaidros (245 a), das te^bv rtvs^^icc Demokrits

(B 18 und 21), das scbon Kiemens mit Platos Jon 534 b zusammenstellt und Ci-

cero Div. I 80 platonisierend mit furor wiedergibt (Uber bei Aristoteles

1455a 33 Finsler, Platon und die aristotel, Poetik, 172 ff.). Cbamaileons Bebaup-

tung, Aiscbylos babe ^isd'uoiv gedicbtet (Aiscbylos ed. Wil. p. 14), kniipft auBer an

Sopbokles’ Diktum und die iisd'vovtsg in Aiscbylos’ Kabiren wobl aucb an Ko-

modienstellen an. Man mag aucb an Kratinos’ Sb nivaiv 'kv tiiioi

cog)6v denken.

AsTtrbv tv HyBiv 1107. 1111. 828. 876. 956 (vgl. den Vers uber Euripides’

Zunge bei Satyros’ Bios des Euripides fr. 8 Si^ fjg td Xsrttk iisaiiijx^to),

ScatBvov uccl uatsQQtvri^Bvov 901. 2 (906), toQ&g 1102 erinnert natiirlicb an die belle-

nistiscbe Poetik.
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Um so wichtiger ist der Abschnitt 905—1118, der die allge-

meine Synkrisis enthalt. Im streng gegliederten Epirrhema^) xibt

Euripides zunachst Kritik an Aischylos, seiner mangelhaften dra-

matischen Technik (—^921) nnd seiner sckwulstigen, nnverstand-

lichen Sprache (—935), nnd weist dann nach, wie er selbst in

dieser Hinsicht die Tragodie vervollkommnet (
—963) nnd durch

das Eingehen auf die Gedankenwelt des Publikums auf dieses

forderlich gewirkt habe (—979). Im Antepirrhema, fiber das ich

zuerst genaner handeln will, ist Aischylos der Efihrer des Ge-

sprachs, Wie Hippokrates de arte 3 %Qmt6v ys 8 vofic^co

ir]tQV)C'^v slvccv oder Isokrates ad Nic. 9 tcq^xov iihv ovv

%i t&v jia€fcXsv6vt(x)v e^yov s0t(v prazisiert er gleich den Punkt, von

dem die Entscheidung abhangt (1008): &7c6%Qivai rCvog o^vsxa

%Qil d'av^cc^siv icvdQcc wobei man beachte, dafi ^ccvficc^atv

fester Terminus ist (vgl. Xen. Mem. I, 4, 2 : Etee itov, & ^dQL6t6-

drills^ i6tvv ov6tivug &vd'Q(67Covg XBd’ccvjiamg iTcl "'Eycoy\ eg>r] ...

EtcI xoivvv iTt&v "O^rjQOv iycoys iidXt(3ta tad'UTipLccKcc^ ixl

xQuymdCa SotpoKlia ^xX,, III 6, 16—8 Hipp. de arte 12 n. 6.).

Nachdem Euripides die erwartete Antwort gegebenhat: da^tdxrjtog

oial vovd’s^iag^ oti p£lx(ovg xs ^oiov^sv xoifg dvd'Qdyjcovg iv xatg 7t6^

XE6iv^ folgt die Peststellung des Beweisthemas : rour’ ovv al iiij

7C67toC7j%agj aXX^ i% xQrjcfx&v %ccl ysvvaCcjv ^oj^d'fjQoxsQovg &7tedsi^agj

%i Tcad'stv (p'^6atg aliog alvcci]^) Dementsprechend beginnt Aischylos

mit einer Schilderung des sittlichen Zustandes, in dem Euripides

das Publikum von Aischylos fibernommen habe. Aber wahrend

wir nun erwarten, sofort von Euripides’ unsittlicher Einwirkung

zu horen, wird zunachst davon gesprochen, wie Aischylos durch

Erweckung kriegerischer und vaterlandischer Gesinnung dem Staate

genfitzt hat (1019—29) und damit dem Vorbild der grSfiten Dichter

gefolgt ist (—1042), und dann erst zeigt Aischylos kurz, Euripides

habe durch seine erotischen Stoffe unsittlich gewirkt (—1052).

1) Kal fiijv ificcvTov ya trjv TtoCriciv olog alv'h

iv rotdiv •bardtoig gp^a<roo, tovtov $£ iX^y^co

(905. 6). Das war offenbar ein beliebtes Dispositionsscbema, das z. B. Hipp. de

victu II ablehnt, wenn er sagt: iXey^atv [ihv o^v roc pr] 6Q%'&g sigTjfiivcc o{j

'itccQsayLSvaa^au Immerbin fabrt aucb er nacbher fort; roc itij dQ&oSg aiQtifiivcc

driXSaco Ttoid tivd iauv (vgl. aucb die nacbsten Worte, 6'ii6acc ds iTCsxs^QricB

firidsls t&v nQdraQov d7}Xcocfc(L, lycb iTtideC^co %a\ tccvta old ioti). Vgl. Gorg. Hel.

2 u. 5.

2) fioz^O^Qorigovg Lemma 27, woraus fiox-

^TiQordtovg UM. Ov psXtlovg dXXcc iiox^TiQOtiQovg iTiolrias tovg 'TtoXlrag. Vgl.

1024 dv^gaiotigovg und Plato Gorg. 516 c von Perikles : ScyQioatiQOvg avtovg kici-

tprivsv t) olovg '^cccQiXoc^Bv . . , olf^ovv bItieq dyQLoariQOvgj dSi%ci}vioovg ts %<xl x^lQOvg,

m 10 *
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Ganz ebenso ist der Aafbau des folgenden Teiles. Nach ein paar

allgemeinen Bemerkangen fiber die erziehlicke Bedenttmg der

Poesie ffibrt Aischylos zuerst mit Bezug aaf seine eigne Knnst

aus, er babe die eEiivdttig in Gedanken, Spracke und Kostfim er-

strebt, weil das der Stil der Heroentragodie verlangte, and scbliefit

erst daraa den Nacbweis, Earipides babe diesen Stil aafgegeben,

indem er die Heroen in Bettlerkleidang steckte and aaf das all-

taglicbe Niveaa berabzog, and babe dadarcb eine scblecbte Wir-

kang aasgefibt, die Biirger zam Scbwatzen and zar Disziplinlosig-

keit erzogen (—1076). Das findet dann seinen Abscblafi im Pnigos,

das nach dem Schema des ^‘'dyos beginnt aoCcsv Se xax&v o'dx ahidg

and alle Vorwiirfe zasammenfafit.

Niemand wird von dem Komiker eine streng logiscbe Beweis-

ffibrnng verlangen; aber die Tatsacbe mfissen wir konstatieren,

dafi Aristophanes za einer solcben einen Anlaaf nimmt, dann aber

sick nicbt, wie wir es nach der Protbesis 1011 erwarten, aaf die

Kritik an Earipides bescbrankt, sondern eine Synkrisis der beiden

Dicbter gibt. Dabei greift z. B. das, was fiber Aischylos’ Diktion

and Kostfim gesagt wird, weit fiber das Tbema binaas. Denn
bier gebt die Bearteilang nicbt aaf die Wirkang, sondern aaf den

Stil, ist nicbt ethiscb, sondern astbetiscb ^). War aber einmal die

Betracbtnng von diesem Gesicbtspankt aas begonnen, dann verlangte

die Synkrisis dock, da6 sie im selben Sinne darcbgeffibrt warde.

Statt dessen wird im Folgenden aUes aaf die etbiscbe Wirkang
zagespitzt and Earipides vorgeworfen, er babe die Athener za

Drfickebergem erzogen and sie aafierdem scbwatzen gelebrt. Das
ist freilicb ganz im Sinne des Beweistbemas, da6 Earipides einen

ansittlichen EinflaB gefibt babe. Eine Fortsetzang der Synkrisis

bietet aber hocbstens der erste Pankt mit seiner Erwabnang der

Heroen im Bettlerkostfim. Den zweiten ffigt ja aucb Aischylos

1069 mit sit’ ai Xtth£:v ETCirtjSeveM xai fftaiiivXiav idiSa^ccg scbein-

1) Vgl. das Beweisthema der Enkomien, cog fiBy^Gtoav icycc&wv ahUs ictiv

Plato Symp. 178 c u, d. Aus Platos Werdez. 268. 372.

2) So Horaz Ars 278 vou Aischylos personae pallaegue rejiertor honestae . ,

.

et doeuit magnumgue logui nitique cothurno (vgl. z. B. noch PMlostrat v. Apoll.

11, p. 113). Wenn Aristophanes 1060 sagt: „Die Heroen miissen ^ijficcrcc (isl-

^ovcc anweaden; denn sie tragen ja auch feierlichere Gew8,nder als wir“, so

biegt er mit leiser Komik den Gedanken, der bei Horaz vorliegt, um.

Das ist ja auch sonst durchaus seine Art. Wenn Pheidippides Wo. 1411 fP.

sein Kecht denYater zu verpriigeln erweist, so tragt die Argumentation natiirlich

komische Ziige. Aber daB ernsthafte Debatten den Hintergrund bilden, zeigen

AuBerungen wie Aristoteles l^ik, Eth. 1149 b 8 oder Antiphon dlTj^si'ccg col. 5..

Weitere Beispiele nachher.
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bar unvermittelt als etwas ganz Neues an. TJnd doch liegt bier

eine ganz bestimmte G-edankenassoziation yor, die nicbt ans der

Wirkung der Tragodie entspringt. Das sehen wir ans 964, wo
Euripides selber von sick geriihmt hatte: s^tsita vovtoval XccXslv

iSCSa^a, Denn dort batte er dies gerade damit begriindet, daB er

den Stil der aiscbyleiscben Tragodie mit vollem BewuBtsein ge-

anderfc und sie in Xs^ig nnd didvoia dem Verstandnis des Pabliknms

nabe gebracbt babe. Erganzen wir diesen Gedanken un Antepir-

rbema, so ergibt sicb sofort die genane Synkrisis: Aisobylos bat

in Spracbe nnd Kostum das 0s(ivbv gepflegt, weil er den Cbarakter

der Heroentragodie wabrte; Euripides bat beides geandert, weil

er bewuBt daranf ansging, ‘ die Tragodie in die Spbare des tag>

licben Lebens zu versetzen*). So schimmert eine rein astbetiscbe

Betracbtung durcb, die erst durcb die Betonung der "Wirkung in

etbiscbe Beleucbtung geriickt wird.

Scbon das fuhrt daranf, daB Aristophanes bier nicbt frei von
sicb ans komponiert, zumal aucb 1060. 1 eine XJmbiegung eines ur-

spriinglichen Gredankens verraten (vgl. S. 148 Anm. 2). Wicbtiger ist

etwas anderes. Wenn man an die spateren Debatten fiber Auf-

gabe und Wesen der Dicbtung denkt, ist man einigermaBen fiber-

rascbt, mit welcber Selbstverstandlicbkeit bier das prodesse vdlunt

poetae gleicb 1009 als alleiniger MaBstab ffir die Beurteilung der

Poesie anerkannt und durcb den ganzen Abscbnitt bin festgebalten

wird. Euripides und Aiscbylos sind sicb darfiber vollfcommen einig,

und eine Diskussion fiber diesen Punkt gibt es nicbt. Eortwabrend

wird daranf zurfickgegriffen, daB die Dicbtung die Aufgabe babe,

die Menscben zu bessem (1010 fp., 1019 ff., 1041, 1069, 1083 ff.),

XQr}0t& SiddexELv (1036, 1086—7), Nutzen zu stiffen (1031, 1049,

1064, 1078), nnd besondera wird immer wieder daranf bingewiesen,

daB es die %6Xis und die xoXtxKi sind, denen sie zu nfitzen bat

(1010 ff., 1041, 1049, 1065 ff., 1083). Das ist also eine ganz ge-

scblossene Anscbauung, und eine verscbiedene Nfiancierung liegt

nur darin vor, dafi dieser Nutzen zuerst rein etbiscb gefaBt wird,

wabrend nacbber an Hesiod und Homer gerfibmt wird, sie batten

Ackerbau und Taktik gelebrt. Aber beides fallt ja vor der So-

kratik in dem Begriff des ^sXtlovg noietv zusammen.

Diese Tatsacbe ist an sicb ffir die Beurteilung des Greistes-

lebens im fiinften Jabrbundert wicbtig genug. Trotzdem bat man
sie bisber kaum beacbtet oder sicb damit abgefunden, die „Poetik

1) Man denke an Bemerkungen wie oix &^i6xQeag yQcaog 6 l6yog (zu Phoen.

395), die in den Euripidesscholien so hauflg sind (Elsperger, Philol. Suppl. XI,

S. 33 ff., 54 ff.).
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entspringe dem natiirlichen Bediirfnis der Menschen, sick iiber die

Wirkung der Poesie klar zu werden, nnd die popnlare Poetik sei

immer etliisch“ (Pinsler, Platon nnd die aristotelische Poetik 69).

Ich bezweifle, oh wirklich die Eeflexion iiher die Dichtung sich

so friih und so allgemein regt, nnd wenn es in der Odyssee von

Demodokos heiBt ydg qu ^sog nigi doid'^v tsqtcslv (-O’ 44),

so fiihrt das eher anf das delectare als auf das prodesse, Piir die

gro6e Poesie Athens lag freilich die ethische Wiirdigung schon

deshalb nahe, weil sie einen Teil des Gottesdienstes ansmachte,

nnd die Parabase, die dem Agon der Frosche nnmittelbar vorher-

geht, beginnt nach der Ode 686: rhv Ibqov %0Qbv 8l%ai6v i6tv %Qri6xd

%6Xbi ^v^nccQmvstv %al diSdaxeiv. (Vgl. Ach. 668 u. o. Aus Platos

Werdez. 298^). Aber mit dem blofien Hinweis anf die popnlare

Anffassnng kommen wir in nnserm Abscbnitt nicht ans. Denn
hier bieten sich Vers fhr Vers literarische Parallelen, nnd nament-

lich die Grnndanschannng vom Wesen der Poesie begegnet nns in

einer geistigen Sphare wieder, die wir jedenfalls nicht mit der

vox popnli identifizieren dlirfen.

Wenn Aischylos 1030 sagt:

docdipui ydQj d%^

d)g iitpdXiiiot. xov Ttoirixmv ol yswalov ysyivYivtai,

^OQ(pai)g plv ydQ xsXaxdg xj^tv KaxaSai^s (pdvcov x" dni%a0%'Oii^

Mov6ccLog xs vd&cov xccl x^rj^^iovg^ ^H6(oSog 85

yYjg igya^cag, xag%mv &gag^ uQoxovg ' 6 df d'Btog "^'OiirjQOg

&7tb xov xt^iiiv xal xXiog i6%Bv rond’ bxv %qo](Sx" i8t8a^Sj

xd^atg^ dgaxdgj bnXl^aig MgSiv*,

so beginnt noch Horaz in seiner Poetik den Abschnitt iiber die

Knlturmission der Poesie mit den Versen (391):

SUvestris homines sacer interpresque deorim

caedibus ei victu foedo deterruit Orpheus.

Wenn dieser fortfahrt:

'Post hos insignis Eomerus

Tyrtaeusque maris animos in Martia lella

versibus exacuifj

so wird die Erweckung des kriegerischen Sinnes bei Aristophanes

1021 ff. nnd 1041 fP, wie bei andern^) mehr von Aischylos ansgesagt.

Dafiir jBnden wir die Anschannng, dafi Homer der Lehrer techni-

scher Fahigkeiten, besonders anf militarischem Gebiete gewesen

1) Das Komma ist vor cc7t’ &Qxfjg zn setzen.

2) Atten. 627 ; tb Scqxcciov i) iiovami} TtQOXQonr} rjv. Bei-

spiel Allraios Archiloclios Aischylos.
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sei, bei Xenophon im Symposion wieder, wo Nikeratos den Nutzen,

den seine Homerkeniltnis bringt (§ 7 dxpsXrjfLdvoc e^s^d's), damit er-

weist; I'^ts Stv'^OiiTjQog 6 (fo<p(6varog TtsTtoii^xs Tts^l

:!tdvrmv x&v dvd'QCJotLvcov. S^tig dv oZv t) oiocovo^iLKog

Vl Srjiirj'yoQC^bg i} ^tQatTjyLxbg yevi^d'ai i) b^oiog ^A%tXl£l ^ Atavti i)

Ni^toQi i] ’Odv66sly d'EQajtsvdtco • iyco ravra Ttdvta i7ci€xayiai,

Aber anch Plato kannte diese Anschannng nnd ihre Greltung in

gewissen Kreisen und hielt es deshalb notwendig sie in der Person

des Ion lacherlich zu machen, der als Rhapsode anch 6XQcctriy6g

zn sein glanbt, %al xavxd ye ix xav "O^t^qov ^a^6v (541b).

Wenn nach Xenophon Homer die Menschen anch zn Helden

wie Achill nnd Aias heranbildet, so nimmt das Aischylos 1040 als

Homers Nachfolger fiir sich in Ansprnch:

od'EV (pQ^iv djtoiicc^aiiEVif} TCoXldg &QExdg iTColri^eVy^)

JlaxQdxXcov Ts^xqcov d’V[ioXE6vx(oVy IV iTCalgot^p^ ccvdga 7toXlxr(v

dvxEXXEivEw aixbv xot^toig^ 67t6xav 6dX^iyyog dzov^t},

Nach Isokrates Paneg. 159 dienen die staatlichen Rezitationen

Homers dazn, iva .... ^i]Xovvt£g xdg dgsxdg x^v 6xQax£v^a^evcov

xG)v a'bxGiv egyav ixsCvoig Allgemein spricht Protagoras

bei Plato 325 e von dem Erziehnngswert der Dichtwerke: iv olg

jtoXXal ^EV vovd'EXfj^Ecg ivsi^v^ TtoXXai 8h Sve^odoL xal ETtcctvov xccl iy-

xw^iicc ^aXaicbv dvSgo^v dyccd'&v, %va 6 Ttalg ^riX^v ^iii^xav xal 6gs-

yrixair xocovxog yavd^S’cciy und Plato selber sagt Phaidros 245 a von

der Muse
:

fLvgdcc xwv TtccXai^v agycc xoc^iiovdcc xoi^g i^iyiyvo^ivovg

TtatdExfSL. Besonders kraftig bringt spater diese Auffassnng Ly-

knrg znm Ansdmck, wenn er z. B. Leocr. 100 von Enripides riihmt,

er habe den Mythos des Erechthenshanses verherrlicht, ’fjyovfisvog

TcdXXi^xov av yavhd^ai xotg %oXlxaig xcccgddaiyiicc xdg hcadvmv Tcgd^acg^

Ttgbg ctg dito^Xaitovxag xal d'smgovvxag 0vva^llE0%'m xcclg tpvxcclg to

xijv %axg(8a (piXatv^),

An der eben angefhhrten Protagorasstelle riihmt der Sophist

die Dichter speziell als die Erzieher der Jugend, nnd gegen diese

Auffassnng, die uns spater ja oft genng begegnet, hat nicht bloJS

Plato im Staat sondern anch der Sokratiker gekampft, anf den

letztlich Cic. Tusc. Ill 3 Leg. I 47 Rep. IV 9 zuriickgeht (Ans

1) Man erzahlte also woM sckon damals, Aischylos habe seine Tragddien

tsfidxTj %&v ^O^i]Qov [isydlcov ds^yevmv genannt (Athen. 847 e).

2) Nach § 102 wahlen deshalb die Dichter die schonsten Stoffe aus der

Uberlieferung aus. Eine eindringendere tbeoretische Betrachtung zeigt Arist. 1052

:

ETP, IIotSQOV o{}% bvtcc Xoyov rovtov TtsQl tfjg ^ccidgag ^vvi^riyta^

Al2, Ma AC dXV dXX ccTto^QVTcrsiv xgrj rb Ttov'^gbv t6v ya ttOLi^rjjr

xal /jL7] Ttagdysi'U fiTjbh diddcTiSiv.
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Platos Werdez. 90). Aber sonst heiiJen die Dicbter anch fiir alle

mrsQBg rrjg Gotpiag xal ‘^ys/j.6veg (Plato Lys. 214a), and z. B. Iso-

krates ad Nic. 3 spricht aasdriicklich von dem ethischen EinfluB

der Dicbter anf die Erwacbsenen. Immerhin ist es eine scbarfe

individnelle Znspitzung des Gedankens, wenn wir bei Aristophanes

1054 horen:

Tolg fihv yhq aaidccQtoieiv

HtSn didddmXog Zetig (pQA^si, votg •^ps>eiv ds Tcoinjtui.

Am pragnantesten tritt aber der Znsammenhang mit der So-

phistik in dem Ansdruck zutage, in dem gleich anfangs Aristo-

phanes die Anfgabe der Dichtnng znsammenfafit (1009):

d«|idT»ji:og y.«l vovd’saiag^) Sri fislriovg rs xo lovfiev

toi)g Avd'QGinovg iv ratg stdXsOiv.

Denn damit fallt das Schlagwort, das noch im vierten Jahrhnndert

fortwahrend wiederkehrt. (Fiir Plato vgl. Aus Platos Werdezeit

79. 158 n. 0 ., sonst Xen. Mem. I 2,'61. 64; 4, 1 u. 6., Kyr. I 2, 5

u. 0 ., Isokr. ad Nic. 3 n. 6., Arist. Eth. Nic. 1180 b 24), das aber

zweifellos von der Sophistik gepragt ist, die damit das bezeich-

nete, was sie der Ougend zu bieten hatte. Als programmatische

Erklarnng sollen wir es empfinden, wenn der Begriinder der Sophistik

dem kiinftigen Schuler bei Plato Prot. 318 sagt : veAviqks, idtoci

toCvvv 001
,
iAv i^ol Svv^g, ^ av AjfieQtx ifiol ffvyysvj], datsvcci olieccSs

^sXrCovi ysyovSti, xal sv rfj 'b&tBQat^ rairA tavta, xal ixA^trjg

iKiBQag AbI ijel tb ^bIxiov iTCiSMvai, und von diesem Schlagwort

geht deshalb Sokrates in der folgenden Erorterung ans (318 b—d,

vgl. noch 320b 325 ad). Vorher hat aber Protagoras anch schon

davon gesprochen (316 c), es sei ein Wagnis, wenn er als Fremder

die jnngen Lente tiberrede iavtm ewslvai &g ^sktCovg iffofiBvovg

Sue xtjv iavtov GvvovdCav. Deshalb batten auoh die Friiheren, die

das gleiche Ziel verfolgten, es noch nicht gewagt sich offen als

Sophisten und Erzieher zu bezeichnen, sondem andere Namen fiir

ihre Techne gewahlt, roi>g [ihv TtoCrjsiv olov "OiujqSv xb xal ’HsCoSov

xal Ui^mvlSriv, xoig Sb av xBXBxAg xb xal ^qyieyiqiSlag, xo^bg Ayupi xb

'OQtpia xal MovSalov^), Auch dieser Gedanke geht gewifi auf den

historischen Protagoras zuriick. Der hat also schon wie Aristo-

phanes die alten Dicbter als Erzieher bezeichnet, die es sich zur

Aufgabe gemacht batten ^sXxCovg leoistv xobg Avd'Qaxovg. Daher
konnen wir uns nicht wundern, wenn auch bei Xenophon (Symp.

1) Protagoras bei Plato 325 e (S. 151) tou den Dichtwerken: sv ois xoXlal

/lev vov&sf^esis evsiai.

2) Aristopbanes 1032 sagt auch von Orpheus xslsrai, von Musaios

aus, ordnet aber beide dem Begriff noirixal unter.
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4f 6) Nikeratos seine vorher besprochenen Ansfiihrangen iiber den

Le^hrer Homer mit den Worten beginnt: &v xal iiiov &

i^siSd's psXtLovsg, ijv ifiol 0vv^re, oder Isokrates ad Nic. 3 sagt,

wie die Gesetze sorgten anch die Dicbter dafiir, da6 die Menscben
besser werden wO't* &7tdvt(ov toiStmv slxbg cc'j^to'ig fiaXrcovg

vs&d’ccc),

Danach diirfen wir wobl sagen : nicbt die popnlare Poetik ist der

Boden, auf dem Aristophanes’ Synkrisis erwachsen ist, sondern

die gelebrte Theorie der SopMstik, besser gesagt, die Anfange der

wissenscbaftlicben Poetik im ausgehenden funften Jabrhnndert.

Das bestatigt sick von andrer Seite her. Plato will im zehnten ^

Buche des Staates die Verbannung der Dichter rechtfertigen.

Wahrend er dabei vorher durchaus Homer in den Vordergrund

gestellt hat, denkt er jetzt ebenso sehr an die Tragddie, zu deren

Archegeten ihm Homer w’ird. Sein Ausgangspnnkt ist die Mimesis.

Die Dichter sind iiiyLrixaC^ die weder die wahrhaft seienden Ideen

schaffen noch die Einzeldinge, sondern selbst diese sldcoXa des

wahrhaft Seienden nnr nachahmen. Oixovv ^stcc xovvo ^Ttn^xajtreov

X’fp) ts tQccypSCccv %al xbv 4]y£ii6va cc'dt7jg^'Ofi7]QOVj xivcov axov-

o^isv Zxi oSxoL 7Ccc0ag iisv xB%vccg i%C6xavxaVj Tt&vta df rd &v%'Qdi7tBba

xk TtQbg aQsxiiv %al xaxlav, x& ye d'sta (698 d). "Ware dies wirk-

lich der Fall, so warden sich die Dichter gewiB nicht mit dem
Schaffen von Abbildem begniigen sondern wahre Erga hervor-

bringen. Aber Homer hat in den wichtigen Dingen, Tiber die er

handelt, ^oXeiimv xe ^egi %ai 6XQaX7]yt^v xccl dooLX7j6£(x)v TtoXeojv, xal

titccideCag TtBQc &vd'Q67Cov praktisch nichts geleistet (699 c); kein Staat

hat dnrch ihn wie dnrch Lykurg eine bessere Verwaltung erhalten.

Er ist aber anch nicht wie Protagoras oder Prodikos imstande

gewesen privatim Tcacdevsi^v dvS'^^Ttovg xccl ^eXtCovg &7C£Qyd^B(5d'ac

(600 c)
;
denn er hat keine Schuler nm sich versammelt nnd den

Kreophylos, der als solcher allein genannt wird, jedenfalls nicht

besser gemacht, da dieser ihm mit Undank lohnte^), Er hat also

offenbar als blofier (iifirjxrjg eidcolcov dQsriig kein Wissen gehabt

(— 601b). Ja, nicht einmal die dQd^ Sd^a kann man der Knnst

znbilligen; sie ahmt nnr das nach, was xotg utoXXoTg xe xccl ft^rjdhv

eldd^iv schon erscheint (— 602 b). Noch wichtiger aber ist, da6

die 111(172X1X71 sich nicht an das Xoyiaxixbv wendet sondern an die

1) Hier wird also die you Protagoras gezogene Parallele zwisckeii den So-

pMsten und *ihren Yorgangerh, den DicMern ausdrucklicli abgelelint.

2) 600 b, Ygl- Wilamowitz, Homer 436. Die Argumentation ist abnlicb wie

im Gorgias 516, wo aus dem Undank der Athener gegen Perikles geschlossen wird,

daB er kein guter Staatsmann war.



164 Max Pohlenz

irrationalen Seelenteile, die sie auf Kosten der Yerimnft starkt,

tind daB sie diese Wirkung sogar bei den iTtiEi^alg atislibt. Oi)%ovvy

S) rXavKcoVj Srav V(17]qov iTCaivetaLg ivt'6%'^g Xiyov^iv (bg triv "EkXdda

TtBitaldsvKBv o-Srog 6 utoiYiriig %al ntgog SioC'itYi^LV ts xal ytaiSaCav %S)v

&vd'QCi7tivmv ^Qayiidxcov d^Log &vaXa^6vti iiavd'dvsiv ts xal xatd tov-

tov tov xoiYit'fjv Ttdvta rbv aitov ^lov xatcc^xsvacfdfisvov (piXstv

[xsv %Qii xccl dcfTcd^e^d'm Sg bvtccg ^sXue^tovg elg 56ov diivavtat (606 e),

aber das Verbannungsnrteil miissen wir aufreckterkalten. Den
Zanber der Poesie empfinden wir selber freilick nur zn sehr, nnd
gern wiirden wir sehen, wenn sie sich verteidigen konnte, dotfisv

dd yd jcov av xal rotg TtQo^tdtaig ccdrijg^ &Vot firj ircoLrjtixol (piXoTtoiTj-

tttl dd^ dvBv [idtQOv X6yov ijtlQ aizTjg Bitcatv^ (bg oi) ^6vov 'fidstcc

aXXd xal d^cpaXliitj TCghg tdg noXitslag xccl tov ^iov rbv dvd'Q^Ttovdv

i^nv* xal Bi^sv&g dxov66[isd’Ci (607 d).

Plato will offenbar seinen Sokrates nickt in zu direkte Polemik
eintreten lassen; deshalb denkt er an der letzten Stelle sckeinbar

nur an hypothetiscke Verteidiger der Poesie. Aber diese werden dock
so genau bezeichnet, da6 ihm gewifi bestimmte Personen vorsckweben.

Es sind dieselben Manner, auf die er schon zweimal vorker Bezug
genommen kat^). Iknen gegeniiber mu6 er die Gefakrlicbkeit der

Poesie fur die Burger des Staates nackweisen, weil sie auf denx

entgegengesetzten Standpunkt stehen, daB die Poesie ii6vov

dsla dXXd xccl dyqisXl^ri ^Qog tag utoXitslag xal tbv fidov tov dv%'^di%iv6v

Utiv (607 d), dafi Homer der Erzieker von Hellas ist (606 e), daB
die Tragodie und ikr Arckeget Homer — rack 598 c miissen wir
annehmen, daB diese Anscbauung auf Platos Gegner zuriickgekt —
nickt nur auf sittlickem Gebiete forderlich wirken (698 e) sondern
alle Wissenszweige bekerrscken, selbst die Medizin und man vor
alien Dingen von iknen lernen kann, wie man dem Staate im Kriege
und in der inneren Verwaltung niitzen konne (599 cd).

Ist das nickt grundsatzlick dieselbe Anscbauung, die wir bei

1) Wilamowitz Platon II 312 will 598 e Polemik gegen eine bestimmte Schrift

desbalb nicht gelten lassen, weil nacb den S. 153 ausgeschriebenen Worten Plato
fortfabrt: iLvdy%y\ yaQ tbv i'yad'bv 7toir}t7]v, d ilbXIsl Ttegi &v dv Ttoi^ xaX&s
irtoiif}6stVy sldoxcc aQCi Tcoistv ^ olov zs stvai TtoiBiv. I)as ist gewiB platonisch
formuliert, aber doch eben als die Anscbauung, die der fremden Lebre zugrunde
liegt Der Satz scblieBt nicht an iTtsidi] tivav Sc^ovoiisv an, sondern an
das vorbergebende iistd xovzo eTtmTiimsov, das Plato desbalb sofort mit dft $7

}

BTttexd'tpccGd’at wieder aufnimmt. Entscbeidendj^ist die dreimalige Erwabnung der
Gegner.

2) Aucb Isokrates stellt jedenfalls tijv '0^‘dQOv ztoCtiGiv tovg
Bvgbvtas zQccy^dt'av zusammen, ad Nic, 48.
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Aristophanes wiederfinden ? ^) IJnd dafi Plato hier nicht etwa an
zeitgenossische Verteidiger der Poesie denkt, die erst durch seine

AngrifiPe anf den Plan gerufen waren, zeigt der Gorgias. Denn
nach der Rhetorik werden dort 501. 2 anch die andern geistigen

Machte gewogen und zu leicht beftmden, die Anletik, die Dithy-

rarabik — i) iiyfi xi (pQovxL^siv Kivri^Cav xhv 5^(x>g xi

xoiovxov Sd'sv av oC ccxovovtss ^skrtovg yiyvoLVXo; — aber anch

'fl avtri %al Q’aviiatSxri^ xTjg t^ccyrnfiiccg TtoCr^^ig^), Anch sie

denkt nicht an das &q>dXtiiov sondern an die '{jdovij des Pnbliknms*

Da6 der Ton hier viel scharfer ist als im Staate, wird tms nicht

wnndern. Sachlich bekampft Plato beide Male dieselbe Anffassung.

Schon im Gorgias wilrde man nicht daran denken, da6 er sich

gegen den Komiker wendet; dnrch Rep. X ist es sicher, dafi er

prosaische Theoretiker vor Angen hat, die als (piXoTtotrixal den

St^ndpnnkt yertraten, da6 die Dichtnng die Aufgabe habe und
erflille nutzbringend zu wirken und die Menschen besser zu machen*

Es sind Manner, die nach dem Gorgias der Zeit des Aristophanes

angehbren.

Wir sahen yorher, dafi Aristophanes mit den Sophisten das

Schlagwort ^slxlovg Ttoielv rovg dvd'g67i:ovg teilt. Nun gibt fiir

dieses Protagoras bei Plato 318 e eine doppelte Punktion an: to

Sh fid'd’Tjficc i(3tiv S'dfiovXta ^eqI x^v olxelcoVy S^tcog av aQi^ta tiiv

xov ohCav dioixoly xal utEQl t&v xfjg j^dX^c^g, Sjtmg xd xfjg ytdXsog (Ju-

va%d)taxog &v sHtj xal jtQ&txsiv xal Xdysiv. Auch das ist eine pro-

grammatische Erklarung (Aus Platos Werdez. 80), die uns immer

wieder begegnet, so bei Plato Rep. X 600 d: 6^ oixlav ovxb

TtdXiv Tfjv a'bx^v SloikbIv oloC x^ B6ovtai^ idv [lii 6q)Slg avx&v im-

6xat7j0(x)0L x^g TCaidElag^ Gorg. 520 e Lys. 209 cd, Xen. I 2,64 x^g

xaXX(0X7]g xccl ^syaXoTtQsm^xdxrjg d^sxijg^ rj ndXsig ts xal olxoo si ol-

xov0bj IV 1,2 III 4,12 u. 0 . Auch bei Aristophanes wird die

Wirkung der Tragodie auf die TCoXtg stark betont (S. 149), freilich

nicht in dem engen Sinne, dafi sie die Pahigkeit zur Staatsyer-

waltung iiberinittelt, sondern als Einwirkung auf die Gesamtheit,

Aber ahnlich miissen sich auch Platos (piXomvyjxal geaufiert haben,

da nach ihnen Homer weifi, xota imx7}dsi^axu psXxiovg xsCgovg

&v^Qd)7Covg TCoisl 18 la xal S7]fLo6l^ Rep. B99d* Nun ist es

aber sehr interessant, dafi bei Aristophanes auch davon die Rede

1) Von der rein asthetischen Betrachtung finden wir naturlich bei Plato hier

nichts.

2) asiivrj ist nicht = ‘hochmutig’ (Finsler 47), sondern Plato nimmt einfach

ironisch das ehrende Beiwort der TragSdie auf.
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ist, Euripides wisse die einzelnen zur besseren dLoCzTj&ig trjg olxCag

anzuleiien* Freilicli gescbieht das nicht in dem Abschnitt, der

tms bisier bescbaftigt bat, sondern im Epirrbema. Denn nacb-

dem dort Euripides iiber seine Vervollkommnung der dramatiscben

Tecbnik gesprochen bat, rtibmt er sicb von 954 an, er babe eine

erziebliche Wirkung dadurcb ausgeubt, da6 er die Tragodie in die

Spbare des taglicben Lebens versetzte, olxsla sl^dymv^

olg otg 1^vb6iibv^ sicb an den Verstand der Horer wendete

und sie zum Nacbdenken fiber die ibnen nabeliegenden Probleme

fiihrte. Und wenn er das 973 ff. so zusammenfaBt

:

loyL^fibv ivd'elg ti] rexvfj

ml ijd‘7] vostv

amvtcc xccl dieidevcci

'cd r’ dXXa xccl tdg olxlag

olxstv DC ^8 LVOV jj StpO tOVy

so ist diese Formulierung dock bewuBt im Hinblick auf das wohl-

bekannte Scblagwort gewablt. Dann muBten aber die gebildeten

Horer empfinden, Euripides bebaupte von den beiden Anfgaben der

Erziebung jedenfalls die eine erfullt zu baben, sogut wie das Pro-

tagoras fur die Sophisten in Anspruch nahm und aucb von der

Poesie verlangte. Und da ist es bocbst auffallend, dafi diese Be-

hauptung zwar ein paar Witze des ^(D^oXdxog nach sicb ziebt, aber

nicht widerlegt wind.

Und nocb auifallender ist das andre. Wenn Euripides diSda^xsi

tdg olxCag d^sivov olxstv, so gilt aucb, dafi er die Menscben fisX-

t(ovg mist. Das ist die Gredankenverbindung, die sicb dem gebil-

deten Zeitgenossen des Aristophanes aufdrangen muBte. Bei Aristo-

phanes ist aber dieser Zusammenhang mit keinem Worte ange-

deutet. Ja, er ist ausgeschlossenj denn das psXtiovg mistv als

Aufgabe des Dicbters wird im Antepirrbema 1009 als etwas ganz

Neues eingeffihrt. Wir mfissen bier einfacb sagen, dafi Aristophanes

einen gegebenen Gredankenzusammenbang zerrissen hat. Und diese

ZerreiBung kann man aucb nicht etwa damit entscbuldigen
,

dafi

Aristophanes das ^sltCovg mislv strong ethisch fafit. Denn wir
sahen, daB diese AuiFassung keineswegs allein im Antepirrbema

berrscbt, sondern entsprechend der vorsokratiscben Anschauung
der Ausdruck die rein intellektuelle Ausbildung mit umfafit (vgl.

1032 ff., S. 149). Warum Aristophanes so vorgegangen ist, liegt

anf der Hand. Nur wenn das fur Euripides gunstige Moment aus

dem Antepirrbema ausgescbieden wurde, konnte dieser eine voU-

standige Niederlage erleiden. Aber um so dringlicher erhebt sicb

die Prage ; Wie kommt es, daB Aristophanes fiberhaupt Gtedanken
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vorbringt, dfe seiner .enripidesfeindliclien Tendenz zuwiderlaufen ?

Kann er die von sich aus konzipiert haben?

Und nun erinnern wir uns, daJS wir schon vorher fiir die Verse

1060.1 und 1063 ff. vermutet haben, Aristopianes babe einen ihm

vorliegenden Gedankengang umgebildet (S. 149). Jetzt baben wir

einen Fall, der nocb klarer ist
;
und bier bandelt es sicb nicbt um

ein einzelnes Glied sondern um das Riickgrat der ganzen Eror-

terung. Da bleibt nur eine Erklarung. Wenn wir vorber nur

konstatieren konnten, daJB Aristopbanes die geschlosseneAnscbauung,

die er iiber die Dicbtung vortragt, mit Vertretern der SopHstik,

wie sie Plato bekampft, gemeinsam bat, so konnen wir jetzt einen

Schritt weiter geben und folgern: Aristopbanes bat diesen ge-

scblossenen Gedankengang bei einem Sopbisten vorgefunden und

fiir seine Zwecke umgestaltet. Vorgefunden bat er eine Synkrisis

der beiden Dicbter, die aucb Euripides Gerecbtigkeit widerfabren

lieB; „Wenn Aiscbylos die Menscben durcb Erweckung des krie-

geriscben und vaterlandiscben Sinnes tiicbtiger gemacbt bat, so

bat Euripides es dadurcb getan, daB er zum Nacbdenken, zur tiber-

legten Gestaltung des taglicben Lebens anregte“, Aristopbanes

mocbte diese Beurteilung des Euripides, die Gelegenbeit zu mancben

Scberzen bot, nicbt missen, scbwacbte sie aber scbon dadurcb ab,

daB er sie zu einem blofien Selbstlob des Euripides macbte und

durcb ein paar Clownwitze ins Lacberlicbe zog, und stellte sie an

einen Platz, wo sie jedenfalls for das Endurteil nicbt in die Wag-
scbale fiel. Dafiir baufte er am Scblusse des Agons von sicb aus

die Vorwiirfe, die ibm seit alters gelaufig waren, riickte Euripides

1063 wieder einmal das Bettlerkostiim vor^), spielte wie in den

Wolken 1371 die bintscbanderiscbe Liebe der Aioloskinder gegen

ibn aus (1081), und fugte unsittlicbe Parallelen aus andern Stucken

binzu^). Er scbeute sicb aucb nicbt, das was er einst als Wirkung

ies Adyog ccSixog bingestellt batte, auf Euripides zu libertragen:

Wolk. 1052 ravr i6rl xavt^ ixslvcCj

S r^v vBavL67CG:)V aal Si rj^SQccg XaXovvtcov

%X^Qsg rb fiaXavetov Ttoial, ocsvd^g Sh xag ^ccXaCi^tQugj

Fro. 1069 att’ aS XccXiAv iTtctrjSsv^cct^ xal i$ta>iivXCav iSiScc^ocg^

1) Das wird freilich aucli scton bei dem Autor des Aristopkanes erwSbnt

worden sein, aber nicbt in dieser gebkssigen Form. Ebenso ist es sehr wobl

denkbar, daB dieser die Verwendiing der erotischen Stoffe obne Tadel beryor-

gehoben batte. Jedenfalls spurt man aucb 1045 ff, Aristopbanes’ ganz personlicben

HaB.

2) Zu 1043 0^ ItcoCovv Tcoqvag ovdf 2^%'BVB§OLag cf. Tbesm. 153

Zrav ^aCd^av noiyg 547 MsXaviTtnag Ttomv ^didQccg xs, Zu 1082 cf. 1477.
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ij ^^£xsp(0(^£p tdg t£ TCaXccL^XQccg xccl tScg nvyag kvstQiiljsv

t&v ^eiQaxCcjv

(vgl. Wolk. lOlB ccTtSQ ot vvv iTtLtfjdsiirjgy TXQ&ta (ihv e^^tg

ylottav fisydJlT^Vj ^jtvyrjv fii%Qdv), Es ist kein Zufall, dafi

in diesem Scklufiabscknitt sick die.Beriilirungen mit alteren aristo-

pkanischen Stiicken drangen, wakrend sie in dem Teil, der die

Anerkennung des Euripides bringt, feklen, Aristopkanes erst kat

aus dem Lekrer des Volkes den Verfiikrer gemackt, die okjektive

Synkrisis der beiden Diekter zu einer vernicktenden Niederlage

des Euripides gestaltet.

SoUten aber nock Zweifel besteken, ob Aristopkanes wirklick

eineVorlage benutzt, so raumt er selbst sie aus dem Wege, wenn
er 1021 Aischylos auf die Frage, wodurck er so glinstig auf die

Atkener gewirkt babe, antworten lafit:

d^aiicc 7Coi')^6ag''AQE(X)g ^s6t6v, — Ttotov; — toijg £7tx’ eTtl Q^j^ccg.

Denn bei Plutarch lesen wir qu, conv. 715 e: &67C£q zed %hv Ai6%v-

kov i6tOQov6i rdeg tgccyepdeccg i^stCvovta tcoibIv zal oi)%^ d)g JToQyCag

bItcsv^ £v t&p SQuiidmv aiftov ^e&tbv Agseog atvaij xovg btcI

Sijfiag^ klXk Ttdvta Atov'viSov, Die Stelle wird letztlick auf Cka-

maileon zuriickgeken, nack dem Aisekylos ^sd^vmv tkg xqu-

yepSCag Atken. 428 f. (Aisek. ed. Wilam. p. 14). Wenn dieser aber aus-

driicklick nickt das bekannte Drama des Aristophanes zitiert, so

kann der Grrund nur der sein, daB er Grorgias groBeres Grewickt

beilegte, also entweder seine Prioritat kannte oder aus einer tkeo-

retiseken Sekrift sekopfte. Aristopkanes selber aber kat, wenn er

ein so pointiertes Urteil eines Zeitgenossen ubernahm, gewiB nickt

ein Plagiat veriiben sondern nack der Weise der romischen Dickter

einem von ihm gesekatzten Antor ein Kompliment macken woUen.
Nun ist aber dieses Kunsturfceil des Grorgias bei Aristopkanes so

fest in dem ganzen Gredankengange verwurzelt, daB wir das, was
fiir 1021 gesickert ist, metkodisch auf diesen ausdeknen diirfen

:

Aristopkanes hat tatsacklick eine fremde Synkrisis benutzt, und
zwar eine Sekrift des Grorgias.

Eke wir diese Spur verfolgen, miissen wir nock einige Worte
tiber den ersten Teil des Epirrkema sagen. Euripides will dort

dem Aischylos beweisen, Sg ^]v aXa^d)v zal epevee^, oHoig rs wbg
drag i^rjTcdta (909), indem er mit seinen stummen Personen und
iiberlangen Ckorliedern statt einer wirklichen Tragodie nur ein

TC^bapiiia t^g XQay^8lag gegeben und durck unyerstandlicke, bom-
bastiseke Rede, durck sesqui'pedalia verha das Publikum verbliifft
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Labe ^). Das zweite briagt die woLlbekannte Kritik an der &0aq)iig

nnd ocoiiTtmSrjg (pgd^tg des Aischjlos, das erste gebt auf die Un-
vollkommenLeit der 0Ti0Tcc0cg, das EeLlen einer dramatischen Hand-
lung nnd eines lebendigen Dialoges. Das wird besonders dentlioL

dnrch das Gregenbild, das Euripides 937 &. von seinen eigenen Ver-

diensten nm die Vervollkommnung der dramatiscLen TecLnik ent-

wirft. Nnn wird aber nicLt einfacL gesagt, Aischylos babe diese

Tecbnik nocb nicbt besessen, sondern es krenzfc sich damit der

andre Gredanke, er sei ein Betrtiger gewesen, der eine dramatiscbe

Handlnng nnr vortanscbte. Hierin soli natiirlicb eine besondere

G-ebassigkeit des Euripides liegen, nnd das soil aucb der Znscbauer

empfinden. Und wenn Euripides bebauptet, Aiscbylos babe die

stummen Personen eingefiihrt ^7t akatovslag, iv 6 %'sariig Ttgo^do-

XG)v xad'fixo^ tj xi so sollte jedenfalls der

gebildete Znscbauer wobl durchscbauen
,

daB bier eine gebassige

Verzerrnng eines Gedankens vorliege, der fiir Aiscbylos kemes-

wegs einen Tadel bedeutete. Der BegriiF der Spannnng, die der

Dicbter erweckt, drangt sicb bier ja formlicb auf. Wie stebt es

dann aber mit dem ganzen Gedanken, Aiscbylos babe mit seiner

nnvollkommenen Tecbnik nur den tauscbenden Eindruck einer tra-

giscben Handlnng hervorgerufen ? Wir brauchen nnr an nnsern

Begriff der Illusion zu denken, nm zu seben, was es mit diesem

‘Vorwnrf^ fiir eine Bewandtnis hat. Aber aucb fur den gebildeten

Zeitgenossen des Aristophanes batten die Worte o'iocg xs xoi)g d'scc-

x&g ilriTtdxa^ die in Euripides’ Munde freilich den Betrug bedeuten,

ebensognt den Sinn ^mit welchen Mitteln er bei dem Publikum die

Illusion bervorrief". Das zeigt Pint, de glor. Atb. 348 c (Gorgias

B 23 D): ijvd'r]0£ Sh xgaypSicc . . . %aQa6%ov6a xoZg ixvd'ovg xal xolg

utdd'£0tv diwdxrjv^ Sg Fogyiccg cpriaCv, ijp 8 'd d%ax^0 ag di~

xcccdxa Qog xov pu'ti &% axri^ av x o g xal 6 d^caxi'id' alg 0o(pd)-

XBQog xov fio) aTcax rjd' £vx 0 g. 6 ^hv yccQ ditax'^^ag SixccLdxegog,

8xv xovd'^ ^STCoirjxsVy 6 de dTtccxrj^slg 0o(p(X)t8Qog* sidkco-

xov ydg 'bg) '^Sovfjg Xdycjv xb ccvac^d'fjxov^)-

Man pflegt in diesem Wort des Gorgias einen bloBen Angen-

1) Israeli 921 geht das q>ivc4i auf das Yorliergelieiide- Dauack mSekte man

MccSodv auf die kombastiseke q>gd0ig bezieken. Aber nack 919 darf man das je-

denfalls nickt ausscklieBlick tun, und es bezeicknet ja auck allgemeiu den Sekaum-

scklager, den TSQoaTtoiTiTL'abg xmv ivdS^cov stvocc kccI (iri ^TtccQXovtcov Ticcl fisi^ovmv

^ vTtccQx^c (Aristot. 1127a 21). Wolk. 102. Weiteres in Bibbecks Alazon.

2) de poet. aud. 16 d bringt Plutarck auBerdem nock das Dictum des Simo-

nides, der auf die Frage rt 0r} fiovovg o{t% i^ccTCcctag ©srtulovg; erwidert

^iiSt^QOL yccQ aiaiv ^ w? M iiccTtcctacrd'at,
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blickseinfall zu sehen. Dagegen spricht schon der Umstand, dafi

Grorgias in der Helena die Zauberwirkung, die der X6yog, der

liBtQog wie der ccvsv (letQov auslibt, als Sd^^jg o^Ttatij^iam bestimmt

(§ 10, "Weiteres nachber)^). Wiclitiger ist, daiJ wir scbon im vierten

Jahrbundert eine Kunsttheorie nachweisen kbnnen, fiir die der

Begriff aTtdtf) in Sinne von Illusion zentrale Bedentnng hatte. In

seiner Polemik gegen die „tlieatraliscbe“ Gescbicktschreibung Pby-

larcbs, der darauf ansgeht slg SXeov imaXst^d^ai Toi)g avayiv(h6Kov~

tag xal 6v[i^tad'si:g Ttoielv toig Xsyofievocg und desbalb immer bestrebt

ist iiCQb dq)d'uXii&v rbd'svair xd Ssivd^ sagt Polybios II 66, 11 : to ydQ

xsXog i^xoQiag xal XQuypdiag oi xaitov &XXd toivavttov' exet ^hv

ydiQ del did xav 3ttd’avc3xccx(x>v Xdywv ixTtXfi^ai ml 'ijjvxaycjyfj^ai xaxd

to utagov toifg Axoiiovtag, ivd'dSa did xmv dXri^ivcbv sgyav xal

X6ycov slg Tcdvxa tov %q6vov didd^ai xal ^sldai to'bg tpiXoinaQ'ovvtag^

i^BidifpcsQ Bv ixBcvoig [lev Yjysttai to xdv fi ijjEvdog, did tijv

aTtdtrjv twv ^S(D[isva)v, bv ds toiixoig tdXi]^sg did tiiv d)(peXBLav

xd)v g)iXo,aad'o'6vtG3v, Woher Polybios diese Lebre bat, seben wir IV
20,6: OX) ydg ^ytjts'ov iiov^ixxjv, Sg ^'Eg)ogdg (pxi^iv iv xp jcgooi^Co)

t^g dXrjg Ttgay^atsCag^ . . . iTt" d^cdtri xal yorixsLc^ %agBi0^%%'ai xotg

&pd'Q67toig. Die Beschrankung auf die Musik ist bier durcb Poly-

bios’ spezielles Tbema bedingt. Epboros hat gewifi in Gregensatz

zur Greschicbtscbreibimg die Poesie gestellt nnd dabei die Musik

nur mitherangezogen. Die Zasaiomenstellung ccTtdxr] xal yoiqxBCa

weist aber unmittelbar auf Gorgias, der in der Helena schildert,

wie der X6yog als i^ttpdri wirkt und durcb yorjxsia (das Wort zwei-

mal) die ijvxrjg dxcatx]fiata bervorruft (10. 1) ^). Mit beiden Be-

griffen verbindet sicb aber dort nocb ein dritter. Die Zauberkraft

des Logos auBert sicb teils darin, dafi er bestimmte Affekte im

Hbrer erregt, teils aber aucb darin, dafi er vermbge der :jtsi^d) die

Seelen nach Belieben formt und ihnen bestimmte tJberzeugungen

beibringt (8 si dh Xdyog 6 utsiefag xal xijv xjjvxiiv dmxrj&ag— 14).

Aus diesem gorgianiscben Gedankengang verstehen wir es, wenn
an der ersten Polybiosstelle das x^i'd'avbv so stark betont und als

der mafigebende Paktor in der Tragodie bebandelt wird. Aucb der

Terminus x}}v%aya)yfi6ai ist dort gorgianiscb (Siifi Ethos 79, Aus
Platos Werd. 343); aber aucb das voraufgehende (und scbon in

§ 10 vorweggenommene ^)) ixitl^lav kommt jedenfalls dem Sinne

nach in der Helena vor (17 ^dx} da xivsg iddvxsg q)o^£gd xal tov

1) vgl. Eeich Der EinfiuB der griecMsclien Poesie auf Gorgias. I. Munchen

1907, S. 11 ff.

2) Vgl. Keicli a. a. 0. 3) tiberliefert falscb imnXrjrtstv,
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TtccQovtog iv Ttagdvu %Q6vp (pQOvifiiLatog s^i6tri6av* ovxcQg &7ci-

6I^B6£ xal S^7]Aa0£v 6 q)6pog tb vbTjiia)^ xmd mit dieser Stelle beriihrt

sich wieder Aristopbanes, bei dem Euripides sich im Gregensatz

zxi Aiscbylos riibmt (961):

dXX^ oix im^JCoXdHovv

aTcb %ov (pQOVBiv &7to6otd6cig O'id^ i^STtXTjttov ccvrovg

In der aristotelischen Knnstlehre
,

die in der gelungenen Mi-

mesis das Wesentlicbe der biinstlerisclien Tatigbeit, in dem Wie-
dererkennen xmd der Befriedigung des Lerntriebes bei der Be-
tracbtung der Kxmstwerke eine Quelle des Kxmstgenusses sieht

(1448 b 16), ist fiir die ditdxYi kein Platz. Um so wicbtiger ist es,

da6 uns Spuren dieser Lebre nocb mebrfacb begegnen. Icb fiibre

nur Eolgendes an. Nacb Aristophanes wirkt Aiscbylos sowobl

durcb dxcdtri wie durcb BXTtXrj^ig, Da mutet es wie eine — aber

scbwerlicb gegen den Komiker gerichtete — Bericbtigung an,

wenn es in der Vita des Aiscbylos 7 beifit: talg ta b^atsi %al tolg

li'tid'Oig ^Qbg ixTcXri^iv xagardidri ybdXXov ^ TtQbg &7tdt7jv %£xqi^xccl.

Die Verbindnng von aTtdtri und yorixala finden wir wieder bei Horaz,

der ep. II 1, 211 den Dramatiker bewundert,

meum qui pectus inaniter angit,

inritat mulcef, falsis terroribus inpletj

ut magus
j

et fiodo me Thebis modo ponit Afhenis%

womit man mit Recbt Platos Ion 536b verglicben bat: 8tav

alTtyg xccl BK%X'iffy[ig gdXi6ta xoifg d'Bcopdvovg . . . xdta iitdrsQOV ig-

q)QG)v bI B^co (favtov ylyvri occcl Tta^d xotg Ttgdypa^tv olstal 6ov alvai

^ olg XsyBig iv'd'ov<^cd^ov0ay t) iv ^1%'dxri ov6iv rj iv Tgola ^

^Ttcog av xal td btctj Endlicb verstebt man nur von bier aus

die merkwiirdige Stelle Epiktets I 4, 26 ^^Man mu6 auf Sokrates

eber boren als auf die Konige in der Tragodie; xi ydg sl^tv dXXo

tgaycidiat^ dvO'QiDTtwv ^itdd'iq xsd'aviicc^dxcDv xd ixxbg Sid gaxQov

xoLOvd’ BTCidsi^vnigBva^y bI ydg i^ccTtaxri^dvxa xwd Mai ga&Btv^ Srt x^v

1) Vita Aeschyli 14: Ttg&tog Al(S%vXog .... %7\v i)ipcv t&v &SGiiih(ov ^ats-

TcXri^s r® Xayi>7cg6vrixi usw. Nach Polybios bewirkt Phylarcb das hTtXi^ttHv, in-

dem er xtqh ^tpQ^aX^cav xC^ai xh dsivd,

Plato sagt Kep. X 598 e gegenuber den tpiXo^oiritaC: iTtia'ni^m^cd

TtotBQOv fiifiritciLg to^oig ovxoi ivxv%6vx£g i ^rintdx rivx cci. Da aucb unmittelbar

voxber ivxvxdv y67]xt xivv uccl (iifirix^ i§r}7taxijS'7} und 598 c S^ccTtccxji stebt, kann

das Absicht sein, notwendig ist es aber nicbt.

2) Allerdings werden die Frdsche Yorber ausdriicklicb berangezogen.

3) ixsgccxsvsxo Aristoph. 834.

4) ut magus gebort also nicbt blofi zum Folgenden. Uber die affekterregende

Wirkung Gorg, Hel. 14.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-hist Klasse. 1920. Heft 2. 11
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Jjsros xul ccjtQoaiQdTcav oiSev ietv agbg 'fiiiccg, iyda [lev ^d'slov Trjv

ixdrrjv taikrjv, e| ‘^g iffieZZov eipbmg xccl dTciQKj^mg Pt<o0s0d'cci,. „Das

ist der Grand, weswegen ich die Tragodie ableline; derm wenn
iire djcdtri wirklich niitzlich, ware and uns zur recMen Lebens-

fiihrung verhulfe, ware icb gern einverstanden". Voranssetzung

ist, daB die Tragodie eine ditditri ist and daB sie dabei den Nntzen
der Zascliaaer im Ange hat^).

Neben der offiziellen peripatetischen Kunstlehre hat sich also

eine andre erhalten, die von der dTcdtTj ausgeht, and namentlich

Ephoros gibt ons das Eecht sie auf Gorgias zariickzufuhren. Dann
werden wir aber aach kein Bedenken tragen bei Aristophanes die

euripideische Verdachtigong, daB Aischylos toiig d'sardg i^viTcdtcc,

als eine Verzerrong einer nrsprungUchen Anerkennang aafzafassen

and weiter hierin einen nenen Beweis fiir die Abhangigkeit von

Gorgias sehen.

Jetzt sind wir so weit, daB wir ons ein BUd von der Synkrisis

der beiden Tragodiendichter machen konnen, die Aristophanes bei

Gorgias fand and fiir seine Zwecke umgestaltete. Sie ging von
einer festen Anschanong iiber die Entwicklnng der Tragodie aas.

Von Thespis, den allerdings Aristophanes selber schon Wesp. 1479

nennt, aber doch erst die literarisch-historische Eorschang als

der Tragodie gewiirdigt hat, ist keine Rede. Die Erinnerang

reicht bis Phrynichos (910); aber der eigentliche Begriinder der

Tragodie ist wie bei Pherekrates Aischylos (1004). Von der Chro-

nologie seiner Dramen hat man keine klare Vorstellung mehr, aber

die Erinnerang an die Aaffuhrangen ist noch lebendig (1026ff.,

vgl. S. 144) and das IJrteil iiber das Wesen seiner Konst scharf

ansgepragt. Seine Technik war noch sehr nnvoUkommen. Er hatte

noch keiaen lebendigen Dialog, keine dramatische Handlang; die

Personen blieben oft einen groBen Teil des Stiickes stnmm, die

langen Chorlieder iiberwogen^). Trotzdem wuBte er Spannang za

erregen (919) and die Illusion der Zaschaner hervorzurafen. Denn
diese waren durch seine Vorganger noch nicht verwohnt and grade

desbalb illasionsfahig (910 (iwQOvg Xccfidiv nagd 0QvvCy<p tgaqi^vtccg).

Den Stoff hot ihm die Heroenwelt (1060)®), and dieser sollte aach

1) &7tdtri ist freilich bier nicht anf die „Illasioii“ beschrg,nkt; das tjjsvSsa&Ki

iitl naX^ spielt mit.

2) Ariatot. poet. 4 blickt weiter zuruck und betont, dafi Aischylos selbst

schon rd roC %oqov ^Xdttmse. Vgl. Philostrat v. Apoll. VI ii.

S) Es ist sehr interessant, daB dieses Moment hier zur Geltung kam. Die
Perser bilden keine Ausnahme. Die Marathonkampfer warden ja als Heroen
verehrt.
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Spraclie and Ausstattuiig angemessen sein (1069—61)^). So war
sein Stilprinzip das 06(iv6v^)f Erhabenheit in G-edanken, Wort und
Spiel. BewuJSt ging er darauf aus das Publikum ans seiner All-

taglicbkeit heranszureifien. Durcli wunderbare Vorgange auf der

JBiihne, aber anch durcb eine Sprache, die auf ^aipjjvsca verzichtete

und in liberkiihnen Wendungen sicb erging®), versetzte er die Zu-

schauer in eine Art von Ekstase (962 in der nicbt der

nucliterne Verstand sondern Gefiihl und Pbantasie die Herrscbaft

batten (924 j0f. 981 £P.). Tief durcbdrungen war er dabei von der

boben Aufgabe der Poesie. Wie Orpheus, Musaios, Hesiod, Horner^)

wollte er Lebrer und Erzieher seines Volkes sein und durcb seine

Tragbdien es fordern und bessern (1031 £F.). Besonders war sein

Ziel vaterlandischen und kriegeriscben Sinn wecken. Drum schrieb

er in seinen Sieben ein Drama voll des Ares und verberrlichte in

den Persern die Heldentaten des Volkes, [urn aucb die Jnngen zu

Kampfeslust und Siegeswillen anzuspornen (1021 Dadurcb

hat er segensreicb fiir den ganzen Staat gewirkt, und sollte der

Erfolg bisweilen ausgeblieben sein, so lag es nicbt an ihm. Aucb
der beste Lebrer erreicbt nicbts, wenn die praktiscbe tJbung, die

nicbt binzukommt

1) Darin liegt das Prinzip des tcq^icov. DaS dieses aucb als Terminus scbon

bekannt war, zeigtPlatos Ion 540 b—d. Sonst rgl. zum Gedanken z. B. Pbilostrat

a, a. 0, Dio Pr. 52 (36 A), 4.

2) 1004. 1061 (vgl. Atben. 21 e AlaxvXog . . tfjg (ftoXrjs sij^Qs-

utEiav %ccl ae(iv6t7itoc). 833. Sonst von der Tragddie im Ganzen, Krates fr. 24 Plato

Gorg. 502 b (S. 155).

3) Quintil. X 1,66: iragoedias primus in lueem Aeschylus protulit, suNimis

et gravis et grandilocm saepe ad vitium^ sed rudis in plerisgue et incompositus

(iilvazazogl scbwerlich nach Wolken 1367; vgl. S. 145).

4) Musaios als Abn Homers bei Gorgias B 25.

5) 1026 slta didd^ug UsQdccg fista %o^z imdvftstv

vi%av Scsl toi)g ^cvxmdXovg^ h'gyop

AION ixdiQ7]v yovv, iivC^ 'tjyiovacc TtSQl Accqslov tsd'vs&tog,

6 xogbg d’ B{)d'i)g rcb x^^Q^ Gvyv.QOvcc£g bItcbv iavoi.

In 1028 liegt eine voralexandriniscbe Korruptel vor. Sicher falscb ist itBqi, da

der vorige Yers deutlich auf Dareios’ Worte Pers. 759 anspielt: xouydq ccpip iQ*

yov i(Tzlv i^Bt^yccfffiBvov fiSytaxav dsCg^prictov Richtig ist ijv^^ccj da es nur auf

des Zuscbauers Empfindung ankommt, also 1029 eioem Hebensatz angebOren muB.

Also ist Fritzscbes aucb formell bedenklicbes diMi'hmg xtaqk falscb. Der

Yers nabm wobl das d^icxov aus 1027 auf und lautete:

ixd^Tjv yovVf ijviyi <dQiax^^ ijicova^ VTxd Accqs^ov xsd'vBmxog,

Zu cLQiGt ic%ovBLv ^Ttb vgl. Wolken 629 Sopb. Phil. 1312 u. 6.

6) Wie Protagoras B 3 sagt (pvcEOig Tial dcyiijciscog didccc^accXicc dsttaij so bat

aucb Gorgias gewiS dieselben drei Faktoren fiir notwendig gebalten, vgl. Isokr.

ca sopb. 17 und Plato Pbaidros 269 d. SiiB Etbos 27 ff. Aus Platos Werd. 346.

11 *



164 Max Poilenz

Ein andres Bild. zeigt tins dieselbe Tragodie bei Euripides.

Grofi ist der Eortscbritt seiner Tecbnik ^). Der Anfban der Hand-

luDg ist knnstvoll. Ein Prolog unterricbtet das Pnblikum sofort

liber alle Momente, aus denen die Handlung erwachst^). Diese

selbst und der Dialog entwickeln sich mit voller Lebendigkeit.

Da gibt es keine stummen Personen mehr. Mann und Frau, Herr

und Sklave, Jungfrau und Greisin, jedes nimmt in seiner Weise

an dem Gespracbe teil (949). Was die Tragodie dabei durck Ver-

zicht auf die langen Chorlieder an Piille einblifit, gewinnt sie durck

die Sckauspielerarien zuriick (944). Den Stoff liefern die Heroen

weiter, aber sie werden nickt mehr als kalbe Hotter sondern als

reine Menscken aufgefafit, treten wohl einmal in niederer Gewan-
dung auf (1063), sollen vor alien Dingen menscklick {&vQ'Q0asi(ag

1068) reden, denken und kandeln. Deskalb vermeidet der Dickter

in der Spracke bewuBt den aisckyleiscben dyzog und strebt nack

Verstandlichkeit und Scklicktkeit ®). Erverzicktet auf die ixTcXrj^is

(962) und appelliert nickt blofi an Gefiikl und Pkantasie sondern

auck an den Verstand der Zusckauer (973 loyttfgbv iv&elgrfj tsxvrj),

behandelt Problenae aus ikrer eignen Welt, z. B. aus dem Eeicke

Apbrodites (1045), und seine Personen spiegeln dabei in Worten
und Werken, Gedanken und Planen, Uberlegungen und Ranken

1) Satyros’ Bios des Euripides fr. 8.

2) 946 TCQwtLOTcc fiiv inoi th yivog slinf av rov ^^dficctog^

Der merkwiirdige Ausdruck yhog tov ^Qd^iatog wird lom Komiker zu einem Hieb

auf Euripides benutzt, ist aber scbwerlich yon ibm erfunden. Zu Gorgias’ Stil

wiirde er passen,

3) 939 dW cog TtCCQSXcc^OV Z7}V rl%V7lV UtCCQCC 60V TO 7tQ(OtOV Bvd'^g

oi§ovGccv vTcb Tio^VTtciGiidzcov Ttal Qri^dtov B7Ca%%'ihv,
,

i'c^vciva fisv TtQmnaxov cc'brijv %al to ^dgog dcpBtXov

iTtvXXwig %cil TtBQLTcdroig ‘Uccl tBvzXCoKSi Xsv^iotg^

X^Xhv dtdoaig at(afjLvX(idt(ov, ditb ^t§X{(ov Sc^ri^cbv.

UnmOglicli kann die Ubereinstimmung mit Quintilian II 10,6 reiner Zufall sein:

JDedamaior . . sciatj ut gtiadru^edes, cum mridi j^dbulo distentae sunt, sanguinis

detractions curantur . , , ita sihi guoque tenuandas adipes, et quidquid umoris

corntpti contraxerit, emittendum, si sanus ac rodustus esse volet aliogiii tumor

ille inanis pnmo cuiusgue veri operis conaiu deprehendetur. Aber aus Aristo-

phanes scbopft Quintilian natiirlidi nicht. Wichtiger ist noch, dafi das oldovv,

das z. B. re. wpovg 3 an Aisebylos demonstriert wird und als Ttagm^aaig des

dSqbv gilt (Gell, YI ygl. Horazens JProtessus grandia turget\ von Aisebylos

selbst bei6t es vita 4=: ^TjXoi' zb ddgbv dsl irtXdaga) durcb das l6%vacvBiv beseitigt

wird. Das ist docb die Keimzelle der Lebre von den %ciQa%zfiQBg ddqbv — l6%v6v.

Die tjbertragung aus der Medizin wird bestatigt durcb Stellen wie Hipp. Apbor.

1 : zk d^^qoiGiv oldiqiicctcc . , , 'ipvxQbv TtoXXbv ^araxBOfisvov zb ^ccl

laxvccCvBi,
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das wirkliche Leben wieder (956) ;
er scheut sick aber aucb nicbt

philosophiscbe Exkurse und Proben von Bucbgelebrsamkeit einzn-

flecbten (942.3). Euripides tut das ganz bewuBt. Denn er isfc so

gut wie Aiscbylos von der erzieberischen Aufgabe der Poesie

durcbdrungen, strebt sie aber in andrer Weise zu erfullen. Indem
er die Tragodie aus der Heroensphare in die Alltaglicbkeit ver-

setzt, will er das Publikum dazu erzieben liber die Probleme des

Lebens nacbzudenken, zu ibnen personlicb Stellnng zu nebmen und
in "Wort und Tat die Eebensfiibrung rational zu gestalten (959 ff.).

Aiscbylos bat den Staat als Granzes gefSrdert, indem er vater-

landiscbe und kriegeriscbe G-esinnung weckte; Euripides bat das

private Leben der Burger auf eine bobere Stufe geboben (1020—29;
971—6) ^).

Selbstverstandlicb kann man nicbt bei jeder Eiuzelbeit bewei-
sen, dad Aristophanes sie iibernommen bat. Jedenfalls fiigen sicb

aber so die bei ibm verstreut vorliegenden Gedanken ungezwungen
zu einem gescblossenen Ganzen zusammen, das gewiS nicbt den
Eindruck geringerer Ilrspriinglichkeit macbt. Wir konnen das

wobl als indirekten Beweis fiir die Bicbtigkeit unsrer These an-

seben.

Interessant ist, dafi aucb bier Aiscbylos und Euripides als die

beiden Gegenpole, als Vertreter der klassiscben Dicbtung und der

Modeme einander gegeniibersteben und von Sophokles kein Wort
fallt. Das ist durcb das Wesen der Synkrisis mitbedingt, aber

nicbt voll erklart. Am liebsten wiirde man glauben, daB aucb

diese Synkrisis durcb Euripides’ Tod veranlaBt ist, und da wir
vorber geseben baben, daB der allgemeine Teil des Agons nicbt

der Ankiindigung in 862 entspricbt und wobl einer Anderung des

nrspriinglicben Planes seine Entstebung verdankt (S. 145), so liegt

die Kombination nabe, daB dabei das Erscheinen von Gorgias’ Syn-
krisis von EinfluB gewesen sei. Aber es wird besser sein sicb

nicbt auf so unsicberes Feld zu begeben.

Aucb sonst bleibt mancbes zweifelbaft. DaB Gorgias die Syn-
krisis nicbt nur in einer miindlicben Epideixis gegeben bat, ist mir

freilich allein wabrscbeinliob. Aber vergeblicb w^e es, woUte
man sicb ein Hares Bild von ihrer Form macben. Was wissen

wir denn von der Form der Schriften der Sopbistenzeit?

Von vornberein ist es keineswegs wabrscbeinlicb, daB Gorgias

1) Satyros v. Eur. fr. 39 col. 4 beweist aucb fiir Euripides, daB er si (idla

irgbs dXufjv %al siipv^Cav itaQav.aXsH tovs viovg.



166 Max P ohlen z,

sich nur in dieser Synkrisis fiber Fragen der Poetik geauBert babe.

TJnd wir haben ja jedenfalls nock eine G-elegenbeitssckrift, in der

er diese Fragen streift. tlber die Ecktheit der Helena braucht

man keute kaum mekr zu reden. Stil nnd Sprache sind nur in

gorgianiscker Zeit denkbar. In die gleicke Zeit weist der Inkalt,

da die FfiUe origineller Gedanken, die man keinem beliebigen Nack-

akmer zntranen kann, merkwfirdig mit einer gewissen TJnbekolfen-

heit der Gedankenentwicklung kontrastiert nnd anck die ganze

Art des Denkens nnd der philosopiscken Betracktnng eine frfike

Zeit verrat. Auf Gorgias selbst weist der SckluB von Platos

Agatkonrede im Symposion mit seinem deutlicken Anklang an den

Scklnfi der Helena. Und wenn Isokrates Hel. 14 die Tractatio be-

ginnt; xai tbv YQ^tpavtu itsgl trig ^EXdvrjg inciiv& fidXiSta twv

£5 Xdyaiv xi ^ovXrjd-svtoov ^)

,

so sckwebt ikm ein ganz bestimmter

Antor vor, der Verfasser des Enkomions auf die Helena, den er

offenbar deshalb nickt nennt, weil jeder sofort weiB, wer gemeint

ist, nnd weil er doknmentieren will, er beabsicktige keinen per-

sonlicken Angriff gegen den Mann, dessen Werk er fiberbieten

wird ®). Das pafit ' nnr anf einen berfihmten Rketor, am besten

anf Isokrates’ Lekrer Gorgias, ebenso wie die Charakteristik, da6

dieser Mann nnr eine Apologie gegeben kabe, genan auf die er-

kaltene Helena zntrifft (15 ScaoXoysM&ai (ilv ydp srpoffifjca t&v

ddixetv ulxlag ey/ivtaiv weist anck im Wortlaut anf Gorg. 8 oid's

nqhg tovxo ^aXsxbv dxoXoyrjtfaff'd'ai xal xiiv altlav &noX'6(Sct0Qai. aitCa

ist das Stickwort, das in der Helena immer wiederkekrt). Gegen

die tiberlieferung sprickt aUein das Spengelscke Argument, Gor-

gias kfinne nickt gemeint sein, weil er im Prooemium als Vertreter

paradoxer Tkesen der Vergangenkeit genannt werde. Aber dieses

Prooemium ist schon ffir Aristoteles rket. 1414 b 27 das typische

Beispiel einer Yorrede, die mit der Sacke nickts zu tun bat. Diese

Technik hat Isokrates begrfindet®), und wir dfirfen ikm obne wei-

teres zutrauen, dafi er aus padagogischer Absicht — am Scklnfi

der Helena sprickt er ja ausdrficklick aus, dafi seine Sckiiler da-

raus die Technik lemen sollen — sein Prinzip in einer Einzelkeit

besonders sinnfallig demonstriert bat. Mit Reckt bat deskalb z. B.

1) Nach diesen Worten kennt Isokrates nur ein Enkomion auf Helena. Wenn
er nackher sagt, er wolle iiter dieselbe Helena reden xaQalixcav anavra rk xois

klXois dqrniiva, so zwingt nickts mit Munscher (zuletzt EE IX 2183) an Lok-

reden zu denken.

2) Man 7gl. damit die Vorrede des Busiris.

3) Ick koffe darauf spkter einmal genaner eingeken zu konnen.
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jetzt aucli Wilamowitz seine Zweifel an der Echtheit nicht mehr
anfrecht erhalten (Plato II 117)^).

In dem Abschnitt 8—14, wo Grorgias zeigen will, daB Helena
aucli dann nnscbuldig war, si Adyog 6 ucsl^ccg ^ccl d^azTj'-

0(xg (&7ccctdv nocb 10. 11), beweist er von 10 an, daB die

dank der Zauberkraft des A6yog die Vorstellnngen der Seele zwang-
maBig bestinamt^), scbickt aber noch eine kurze Erorterung vor-

aus, die den A6yog dvvd^trjg vorfiihrt, wie er die verschiedensten

Affekte in der Seele erregt. Beleg ist die Poesie (9) : ti^v TtoCrfiiv

aTCa^av xal vofii^G) ^al dvoiid^G) A6yov i%ov%a '^g roig dzov^

ovtag ^al (pgiocrj 7CaQCg)oPoQ xal sAsog ^oA'6Sa7iQvg xccl Tcdd'og

<pLAo7tsvd'')jgf ijr’ &AAotQ(G)v ts Tcgccyiidtoov xal ^cjfcdtcov s^tvxCcctg zal

dv^'JtQDtyCaig Ididv tc Tcdd'rjiia did xmv Adycov ajtccd'sv Die

Definition der Poesie als des ^fi^atgog verwertet^lato sckon

im Gorg. 502 c — nnmittelbar nachdem er die gorgianiscbe Auf-

fassung von dem Erziekungswerte der Tragodie abgewiesen hat

(S. 155) —,
urn daraufhin spottisch die Tragodie als d7]fi7}yogLa und

gTjtogiHTj zn charakterisieren
;

er greift au£ sie ofter zuriick, so

namentlich Pep. X 601b, wo die enge Berllhrung mit Isokrates

(Euagoras 11) bemerkenswert ist, und Aristoteles bekampft sie be-

kanntlich gleich im Anfang der Poetik (vgl. 1461b 1). In der He-

lena wird sie mit solcher Emphase vorgetragen, daB man sieht,

Gorgias fiihlt sich als ihr Erfinder oder jedenfalls Hanptverkiinder.

1) Preufi De Euripidis Helena Lpz. 1911 setzt Gorgias’ Helena zwischen

Euripides’ Troerinnen und Helena. Aber durcb Gorgias ist gewiU nicbt Euripides

dazu bestimmt worden Helena als Engel darzustellen. Da wirkten ganz andre

Motive. Mir scbeint eher, daB der Agon der Troerinnen, in dem gezeigt wird,

daB Helena o'd Sparta verlassen hat (1037, 873, vgl Hekabes Hack-

weis 998 ff., der durcb Helenas Eede nicht veranlaBt ist), gegen Gorgias protestiert.

987. 8 (6 abg d’ Ibdv vtv vovg 1) erinnert sebr an Gorg. Hel. 19.

2) § 12 scbeint mir nicbt durcb Dittograpbien (BlaB) sondern durcb Liicken

entstellt. Der Sinn muB etwa gewesen sein : tig olv ahCa %(oXv£i> %ul rrjp ^EUvriVy

did Xoymv in<pddg d Tcsimg STtiGrd'^fisvog duoXovd'Siv d%ovGaVy

at puatijQov rjQTcdad’Ti^ (ScbluB nacb Diels
;
r/g — ^EXavriv vfivog

bfioiojg dv O'b viccv o^gccv SaGTtSQ at piavdqiov §ia ij, AX), tb ydg tfjg ^aid^a^

do^at n>lv voatv Zxi nsiG^ivti TCqdGGaivy i^fjv o^Savbg (6

XA®, om. AO <dvay'KdGccvtogS’* %ahot al dvdyn^ (dvdynT] AX) <X4yBtm ^^dccaiv

6 d'KGiv at£g<p> aH^ccg (6 albdjg A Bvetdog X), jilv bvoficc (o^v A ovv X) <dtc£-

g)OQOV i} 7taL%6i>^ tr]v dl dvvaiitv tr}v U'btijv ^%ai, X6yog ydq npvx'^v 6 TteCcccg^

imiGav, ^vdy%GLGa %xX, Zum Futiirum a^at, das durcb und sifiag veranlaBt

vrSlre, vgl. Demosth. de cor. 205 Tcaqiinivav— i&aXijGai und Weiteres bei Kiihner-

Gertb 387, 8. 4. (Plato Symp, 205 b stebt dXXa 'i^ovciv 6v6iiarcc nur in B).

3) Auf die Wicbtigkeit der Stelle bat zuerst vrobl Thiele Hermes XXXYI
bingewiesen. Dann SiiB 52 ff.
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Wichtiger ist das Folgende. Hier horen wir; die cc^ccvt] der

Poesie besteht nicht nur darin, dafi sie tins fiktive Handlungen als

wirkKch. erscheinen lafit
;

sie bewirkt auch, daB wir die Affekte der

handelnden und leidenden Personen wie eigne miterleben. Wenn als

solcbe Affekte q)QCKri ytSQCg)opos kuI ^Isog ^JtoXiidaKQVs zccl Tcod'og gjtlo-

jtevd’Tjg genannt werden, so spiegeln die Furcbt vor dem drobenden

XJnbeil ^), das Mitleid mit dem Leidenden, die Sehnsucht nach dem

Abgescbiedenen, die sicb in Klagen Luft macbt^), die Reihenfolge

der Affekte, mit denen wir die tragische Handlung begleiten, so

deutlich wieder, daB offenbar Mer speziell an die Tragodie gedacbt

ist* Jedesmal wird dabei nicht nur auf die psychische Seite des

Affektes sondern auch. auf die physiologische Form, in der er sich

auBert, hingewiesen ((pQC%ri^ ddcKQva, ^svd'og)^). Grrade in dieser

Entladung §es Seizes sah Grorgias wohl den Quell des tragischen

Lustgefuhls. Denn daB nach Grorgias die Tragodie ebenso wie die

bildende Kunst (18) eine 'fidovij hervorrief, diirfen wir ohne wei-

teres voraussetzen. Fiir die Wollnst der Thranen boten Homers
tetccQTt^iiB^d^a ydoio (W 98 u. 6.), y6(p q)QBvcc 'veqtco^cci (d 102), Euri-

pides’ tolg 3s Jtcog tSQjti/bv tb %Xav6ai H&TtodiiQa^d'ccv tv-

Xug (Nauck zu fr* 563), dXV i&tl 3ii %&v m%oi6iv iiSovii d'vfjtotg

63vQ[iol 3o:x^vo)v r’ irnggoac (fr. 673) und ahnliche Stellen Anregung
genug.

DaB wir auch hier nicht eine beilaufig hingeworfene Bemer-
kiing haben, sondern eine feste Theorie dahinter steht, miiBten

wir schon aus der Stelle selbsl schlieBen. Aber die Spuren dieser

Theorie treffen wir auch spater. Etwa in derselben Zeit, wo
Ephoros Grorgias’ Lehre von der Illusion heranzieht (S, 160), sagt

der Komiker Timokles fr. 6 (II 453 K.) : ^Der Mensch sucht in der

Dichtung Erholung von seinen Plagen’

6 vovg tav id^cov Xijd'rjv Xcc^(ov

iJtQog &XXotQ(^ ts ilfV%ccycoyr}d’elg irtdd'SL

1) Die qjqt^Ti ist freilich nicht bloB Merauf beschrankt, z. B, Soph. Oed.

1306. Als ‘Wonneschauer’ Aias 694.

2) Vorschweben konnte etwa Aisch. Pers. 541

at a^Qoyoot UsQa^dsg

n oQ' BOV 6LV tdstv ccQtL^vylccv

Xi%tQa>v % Bvvkg
^

%Xt>dccvfjg 7]§rig rsQrj^iVf cccpstaccv

7Csv^oi)at, ydoig kicOQ£(ftotdTOi.g.

K&ym 6e ii6qov t&v oCxo^bvcdv

cct^oa do'H^ficog Ttolv^ avd'fj,

3) SuB Ethos 85,
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lied'’ •^Sovijg &ailXds xaiSevdslg &iicc.

Toi>g y&Q TQayaScbg jiq&tov, el ^0'6^£i, 6x6%si

&g ciipsXo^ei Jtdvtag.

Hier weist jedes Wort, das ulldtQiov jtddog, das itvxccymyslv (S. 160),

das Jtaids-deiv und dxpeXsiv (S. 161) und gewiB aucL. fisd’ i^dovijs auf

G-orgias. Wiclitiger ist es, daS Plato bei seiner Polemik gegen

die gorgianische Auffassxmg von denx Nutzen der Tragodie in Rep. X
dieselbe Lehre beriicksicbtigt. NacMem er gezeigt hat, daB die

Poesie kein Wissen besitztj (696—602 b), weist er nach, dafi sie

anf den irrationalen Teil der Seele einwirkt und diesen auf Kosten

des rationalen starkt (—608 b). Denn die Tragodie ahmt nach

ccv&Q^Ttovg . . . i% Tov stQdcttsiv ij S'S olojievovg ij xccxmg neitQCiyivcci,

xccl iv to-dtoig di) a&Siv ^ Ivnoviievovg ^ (603 c), und wah-

rend wir bei uns selbst es fiir unsre Aufgabe halten die irratio-

nalen Triebe zu beherrschen, fuhrt sie uns Heroen klagend und

jammernd vor (605 d). Wir aber geben uns der Lust an der Dar-

steUung hin und loben den Richter, der uns zum aviixdffx^iv bringt

(605 d), ohne zu bedenken, 8rt to xatex^iievov t(5t£ iv.wtg ol-

xe^aig 0viiq)OQalg xal itsxetvijxbg tov SaxQveal ts xal dstod'dpatf^at

Ixav&g xccl dnonktisdrivai. .... t6t’ iatlv xovto to ijfb t&v noir}tS)v

ntitnXdiisvov xal xaiQov tb de' ipvaei I3e'ltt0tov ‘fjiiav . . . avOjtfiv

zfiv (pvXttxiiv tov dQ'i^vihSovg totitov, ate dXXbtQta nddvi dsco-

Qovv^). Man glaubt ungestraft die tragische ^dov^ zu geniefien

und beachtet nicht, 8w daoXaietv dvdyxtj dnb tmv dXXotQloav

alg td oixeZa. dgiipavta ydg iv ixeivoig l0xvgbv tb iXeivbv oi ^ddiov

iv totg aitov x:dds0i xatix^w (608 a b). Es ist die gorgianische

Lehre von der affekterregenden Wirkung der Tragodie, die Plato

hier acceptierfc, um grade daraufhin mit Hiilfe seiner eigenen Un-

terscheidnng des irrationalen und rationalen Seelenteiles ®) die Gle-

fahrlichkeit der Tragodie zu erweisen®).

Von spateren Autoren nenne ich hier nur Augustin, der auch

als Jiingling die Zauberkraft der Poesie empfunden hatte‘). ‘Ea-

1) Noch einmal flnden vir den Terminus 604 e, uro Plato mit einem Wort-

spiel sagt, ein g>o6viii6v te xal •fjoixiov ijdos eigne sich nicht zur Mimesis Tor

der Masse, der ein solcher Charakter 'fremdartig’ sei; &lloti}Zov yap «ou nd^-ove

VI ccixtotg yiyvBtcci.

2) Jetzt verstehen wir erst recht, wanxm Plato diese, wie er selber betont

(603 d), langst erwiesene Scheidung nocb einmal bringt.
^ ^ ^

3) 603 b :
qxavXri SIqcc qxccvlm avyyiyvo^ivr} (pavXcc ysvvu i}

^
Vgb

Gorg. Hel. 10 cvyyLVOiiiyn y^Q rj rfjg ipvxfjg Svvaiiig ^cfjs i^(p^g

usw.

4) Conf. 1112, angezogea von Bernays, Zwei Abbandlungen 115. — Auf die
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fielant me spectaciila theatrica plena imaginibiis miseriarum mearnm,

.... pati vult ex eis dolorem spectator et dolor ipse est voluptas eius

guaereiamut esset guod dolerem, quando mild in aerumna
alien a et falsa et saltatoria ea magis placelat actio Jiistrionis megne

alliciehat vehementms^ qua mild lacrimae excutiebantiir\ Wenn er

dabei vom Zuscbauer allgemein sagt: aicctori eantm imaginum am--

plius favetj am amplius dolet; et si calamitates illae liomimm vel

antiquae vel falsae sic agantur, lit qid special non doleat, ahscedit inde

fastidiens et repreJiendens^ si aittem doleat, manet intentus et gaudens,

so ist das ein letzter Nacbhall des gorgianischen Dxctums, daB

der Zuschaner einen Anspruch auf die Aytcctr] dnrcb den Dicbter

bat (S. 169).

Das Interessanteste ist natlirlicb, daB scbon bei Grorgias anBer

dem mit dem eXsog nokvdaxQvg eng verwandten Ttdd'og g)c2.onsvd'iig

Farcht imd Mitleid als die tragiscben Hauptaifebte genannt werden.

DaB diese scbon lange vor Aristoteles so gewertet wurden, lebrt

freilicb auch Plato, wenn erPbaidr. 268 c die Lente verspottet, die

sicb etwa einbilden, die Tecbnik der Tragodie bestebe darin tcsqI

(ffiLKQov :n:Qdyiiatog ^oj&sig Mpfirjxscg Ttoistv ml nsQL psydKov %Avv
6g>LHQ(icg^ orav te /So'dAijrat, ohvQdg ml toivavtCov cc'5 ipo^SQctg ml
A7t£iXr}rtK(lig^ o6cc i HlXa xoiavxa^ wabrend das Entscbeidende erst

i] totitcDv 6v6ta6ig :itQ£7tov6a aXXriXoLg xs ml xm oX(p 6vvi6xa(i£vr} sei

(Finsler, Plato u. d. arist. Poetik 81). Wen Plato bier vor Angen
bat, ergibt sicb daraiis, daB nnmittelbar vorber (267 a) er als rbe-

toriscbes Prinzip des Grorgias (nnd Teisias) angefubrt bat: td xs

ah 6(iLKQd gsydXa ml xd fisydXa (paCvs6d'ai icoiov^iv Sid ^cS-

liriv X6yov . . . 0vvtog,Cav xs X6yeov ml djtSLQa jtSQl ^dvxcov

avrivQov^). IJnd daB nicbt erst Plato die tlbertragung auf die

Poetik vorgenommen bat, muB man daraus scblieBen, daB Aristo-

teles Poet. 19 obne weitere Erlauterung als Aufgaben der didvoia^

die eigentlicb besser in der Rbetorik abgehandelt werden, anfubrt

t6 xs aTCodsirXvvvao ml xb Xhsiv xal xo Ttdd'Tj TtuQu^Kevd^siv olov sXsov

7] q)6pov t) dgyriv xal o0a xoiavxa ml sxi iisysd'og ml gixQbxrixag,

8^Xov df Qxi ml hv xotg ngdyina^Lv &ich xmv avx&v Id'scbv dst

oxav sXssivd dsivd t) gsydXa r) sh6xa^) dsg jtaQa6mvd^scv, Gror-

Ehetorik ixbertragen z. B. bei Cic. rhet. I 106. 7 : cum in alieno malo suam infir-

mitatem consideraUt

1) Plato nennt den Teisias mit als Erfinder des slnog (o7 ^qo t&v dXri^mv
td £h6t€c sUov cog tientice ficcUov)', aber scbon die X6yov weist auf den
Xoyog dvvdcxrig des Gorgias, und 268 c wuBte jeder, daB Teisias nicbt in Betracbt
kame.

2) Vgl. die Yorige Anmerkung.
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gias liat also woU schon erklart, der TragodiendicMer miisse so-

gnt wie der Redner es versteten, in seiner Darstellnng das Be-

dentungsvoUe hervortreten zn lassen, ebenso aber aucb die Affekte

yon Furcbt nnd Mitleid zn erregen^). Dafi er dabei steben ge-

blieben sei, branchen wir ans Plato keineswegs zn schlieBen* Er
kann sebr wobl ancb schon betont baben, die Hanptsacbe sei aus

den einzelnen Elementen ein organiscbes Granzes zn schaffen. "Wir

haben ja geseben, daB der Begriff der 0'66ta0cg in Aristophanes’

Zeit schon scbarf ansgepragt ist^).

Die Verbindnng von Enrcht nnd Mitleid begegnet nns aber

ancb sonst. Mit der Horazstelle, an der die gorgianische Illnsions-

tbeorie dnrcbscbimmert, muBten wir vorber (S. 161) Plates Ion

536b vergleicben, wo der Ebapsode beim Vortrag der Epen sicb

an die versebiedensten Orte yersetzt glanbt. Aber noch eine andre

Wirknng stellt sicb bci ihm ein : iyeo Stav iXstv6v tt Afiyco,

da%Qv<x)v h^7cl%XavtaC [lov oi dg)d'aXiio(^ 8tav d} (po^BQbv dsLv6v^

dQd'ul aC tQC%6g X^ravtai 'bTcb epb^ov. Das erinnert doch reebt stark

an den aXsog TtoXvSaxQvg nnd — man denke an Hesiods iW rot

tQL%sg aTQspiia)0i. liras' dQd'ai q)QL00c30Lv (Erga 639) nnd ahnlicbe

Stellen — an die (pqCtci] xsQCq)oPog* Das in der attiseben Prosa

sebr seltene g^ptrreo ®) trejBPen wir nocb an einer eigentiimlichen

Stelle. Im Anfang von Rep. Ill wendet sicb Plato 387 d gegen

das Jammern nnd Klagen der bomeriseben Helden nnd bespricht

die furebterregenden Vorstellnngen. Oinovv hv %al rd tcsqX xavta

6v6[iatu Ttdevra dscvd ra ml ipopsQu &%o§Xri%ia^ Kcozvvo^g ra ml
Uz'byccg . . , . ml aXXa o6a tovtov xov zvTtov ^vopiatbiiavcc q)QC%tBiv

dii TCOtst^ S^g olaxai^ ndvxag xoijg dmiSovxccg, Mit Recht bat man
bier die Interpolation 6}g ol6v xa verworfen. Das zeigt die Eort^

setznng: ml L^og av a%ai %Qbg aXXo rtj iipiatg dh x&v g)vXdx(Dv

(po§ovpLsd-cc iiij ix X7}g xoia'bxiqg (pgCzrjg d'agiibxagoo ml yiaXccKmxsQoi

ron diovxog ylyvmvxai 'fjpitv,. Denn das Spiel, das Plato bier mit

1) Eep. X 605 b: Der Dicbter avo7]t^ 'ipvxijs ml o^tB %k

lis^^co o^TS tk iXdtta diaytyvScitovrh kXXa xa ahxa x6ts ^hv fisydXa ^yovfiev^

x6tB 0} afii^^d. Da wird deutlich, warum Plato Torber (602 cff.) soviel Wert

auf den Hacbweis legt, daB das Xoytifxtndp durcb Messen und ZAblen nacb ex-

akter Erkenntnis strebt.

2) Auf Gorgias scheiut nacb der Ubereinstimmung von Alkid. 27* 28, Plato

Pbaidr, 275 d, Isokr. sopb. 12, Aristopb. Fro. 538 aucb der Yergleicb der mund-

lichen und scbriftlicben Rede mit dem lebendigen Menseben und dem stummen

Bilde zuriickzugeben. Aus derselben Gedankenspbare ist der Vergleich des orga-

niseb aufgebauten X6yog mit dem (S. 145) erwacbsen.

3) eg)Qiis Pbaidr. 251a ist durcb den Stil der zweiten Sokratesrede bedingt.

g}^i'Kr}v ijr^bg rb &£iov Xen. Kyr, IV 2, 15.



172 Max Pohlenz,

dem Worte tpQCttsLv (= kalter Schauer) treibt^), wird nur ver-

standlich, wenn Plato es von einem andern aufnimmt, der darin

grade einen Vorteil gefunden hatte (t^cjg sv a%ai TtQog &XXo xi\

Also ist oXstcci ricKtig und ein dem Abschreiber nicbfc sicberer

Antorname weggelassen. An welcben ich denke, brancbe ick nicbt

za sagen. Endlick sagt Aristoteles, der sonst q)Qktsiv nur vom
kbrperlichen Erschauern braucht, 14B3b6: del avav tov d^av

ovrm 6vvs0rdvocv tov [ivd^ov &0t6 tov ccKO'vovta tic TtQay^atcc yivd^ava

xal fp^lttsiv %cci iXaatv tcov 0v{i^cciv6vt(ov.

Dafi im zehnten Buche des Staates das Mitleid durchaus im

Vordergrunde stekt, brauckt uns nach dem Grange der dortigen

Erorterung nicht zu verwundern. Vielleicht ist es auch kein Zu-

fall, daB bei Aristophanes das Mitleid an einer Stelle erwahnt

wird, die Fnrclit nicbt^).

Eurcbt und Mitleid sind bei Aristoteles aufs engste mit der

Katharsislehre verbunden, und StiB hat in seinem „Ethos^S

neben vielen tJbereilungen auch viel Richtiges bietet, S. 84 den

Nachweis versucht, schon Grorgias habe diese Lehre gehabt. Er
stutzt sich besonders auf den SchluBparagraphen 14 des von uns

behandelten Abschnitts ; tov ccitbv Sa Xbyov a%aL fj ta tov X6yov dti-

vaiiig TtQog t^v t^jg td^iv ij ta t^v (puQ^dxcov td^cg Ttgbg tijv

t^v tfcjfidtcov g)ii0cv, m^itaQ yd^ tcov g)CCQiidKG)v aXXovg aXXcc %vfioi)g

m TOV OcQ^atog a^dyac xal td ^av voOov td da fiiov %o(,\3ai^ ovtco xccl

tGiv Xbycov oC ycev iXvstriOccv oC Sa haQTjjav oC da i<p6^r]6av ot da alg

d'dgOog Katiotri^av toi)g movovmg^ ol da ^ai^ol tivi %ccKfj tfiv 'ijjvxiiv

i(pccQfidxav6av ml a^yoTjtav^ccv. Wie die Vertreter der Humoral-

pathologic durch purgierende Medikamente die fiberschiissigen Safte

aus dem Korper entfernen, so solle nach Grorgias der Tragodien-

dichter eine unschadliche Entladung der Affekte herbeiffihren. Has
ist verlockend; aber wir diirfen nicht vergessen, daB G-orgias in

§ 14 nur einen Vergleich gibt und die in 10 begonnene Parallele

zwischen den beiden Arten der Zauberkunst, von denen die eine

auf den Leib, die andre auf die Seele wirkt, fortffihrt. Und da

die gesamte Wirkung des Xdyog, auch die prosaische Uberredung

(itaid’ot tLVL mxfj!) in 14 in Vergleich mit der q)aQ[imaba gestellt

wird, kann jedenfalls nicht speziell an die Katharsis gedacht werden.

Entscheidend scheint mir aber: Plato verrat in Rep. X keine

1) Der Gebraucii von ^sg^bg ware trotz Stellen wie 4111) Krat. 4321b obne

die Beziehnng auf kaum begreiflicb.

2) 1063 ng&tov fisv xohg ^cctSiXc'iovrccg gd%i tv iXscvoi

toig iLv^'Q&itoig (paivoivv sXvctL,
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Kenntnis einer Lehre von der Katharsis. G-ehen wir von ilim ans

(vgl. besonders die S. 169 ansgescbriebene Stelle 606a)
,

so haben

seine G-egner nnr das tragische Lustgefiihl dadnrcb erklart, in

der Seele sei eine Disposition zu Affekten, ein L^isQog ydoio (vgl. tb

M7i:£LV7]0{hg tov dccxQv&ai) vorbanden, der auch beim Anblick fremden

Leides seine natiirlicbe Befriedigung finde (vgl, S. 168). Erst die

Tatsache da6 Plato ans der irrationalen Wirknng der Tragodie

ihre Scbadliclikeit folgerte, regte den Versncb an dieser irratio-

nalen Wirkung eine gate Seite abzngewinnen : Die SoUicitation

der Affekte dnrch die Tragodie fiihrt nicbt zu einer Starknng

sondern zn einer Scbwaclinng des ccXoyov^ da sie eine nnscbadliclie

Entladnng der einmal vorbandenen Spannnng bewirkt and so die

Seele von stbrenden Stoffen reinigt, ebe sie verderblicb werden.

So wird ans der fjdov'^ ein xovq)C^s0d'uv iiSovfig (Aristot. Pol.

YIII 1342 a 14), and der etbiscbe Scbade der tragiscben Wirknng
verwandelt sich in einen Nntzen.

Dafi Aristoteles seine Katbarsislebre im Zasammenbang mit

der Verteidignng der Tragodie gegen Plato anfgestellt hat, ent-

nebmen wir ans Proklos zn Platos Staat I p. 49, 17. Er bat sie

ans verscbiedenen Elementen kombiniert. Herangezogen bat er die

orgiastiscben Lieder, nnter deren Einwirknng die Befallenen sicb

bernbigen latQsCag tv^dvtsg xal (1342 a 10) ;
der

G-rnndbegriff ist aber, wie grade diese Stelle zeigt (Scfjf^^!), die

rein mediziniscbe Katharsis, die den psycbiscben wie den pbysi-

scben Organismns von den in seiner Disposition gegebenen, im

Ealle zn starken Wacbstnms gefabrlicben Stoffen befreit^). Inner-

balb der Mimesislebre wirkt diese Tbeorie als Eremdkorper ^), DaB

1) Bei Plato finden wir'neben der rein medizinischen Katharsis, die rb

QiGtov Siq)aiQo^(SCi XsixsL rb (Pep. 567c. Soph, 226 d), auch die Lehre,

daB eine psychische Erregung wie heim Korybantentanz dutch eine stUrkere

auBere Bewegung tiberwunden werden kann, Ges. 790. Aber daB die hier em-

pfohlene Beruhigung der Seele von der aristotelischen Erschiitterung durch die

Katharsis sehr verschieden ist, hat Wilamowitz Platon H 312 gegen Finsler mit

Becht betont. Die Bezeichnung ^dd'aQCig hat Plato an dieser Stelle auch gar

nicht. Vgl, Howald, Eine vorplatonische Kunsttheorie, Hermes 1919, S. 200.

2) Darin stimme ich Howald, a. a. 0. zu. Nicht dagegen seinem Yersuche

die Katharsis aus dem Pythagoreismus abzuleiten. Plato Soph. 226 bff. ist ganz

aus platonischen Gedankengangen erwachsen. Und wenn Howald mehrfach Ari-

stoxenos als reine Quelle verwertet, so wird eine Gbttinger Arbeit den Beweis

erbringen, daB dieser skrupellos platonische und aristotelische Elemente verwendet

hat, um ein pythagoreisches System zixrechtzuzimmern. Olympiodor bringt Neu-

pythagoreisches, — DaB die Pythagoreer mit ihrer Lehre vom EinfluB der Musik

auf die Seele Anregungen geben konnten, will ich damit nicht bestreiten.
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Aristoteles ebenso wie in der Bevorzugung von Furcht und Mit-

leid an Grorgias ankniipft, ist kaum abzuweisen. Was bei diesem

nnr Vergleicb war, wird zur Erklarung der tragiscben Wirkung
beniitzt, und seine Gredanken warden konsequent durckdacbt und

so waiter gebildet, da6 sie zur Verteidigung der Tragodie dienen

konnen. Am deutlicbsten erkennen wir die Entwicklung in der

von Bernays S. 40 mit Eecbt auf Aristoteles zuruckgefiihrten Stelle

lamblichs de myst. I 11 p. 39, is. Wenn Plato Rep. X ausgefiibrt

hatte, die Tragodie befriedige und starke die irrationalen Triebe,

die sonst von dem dvijQ mit Grewalt im Zaume gebalten

wiirden (xb ^axsxb^svov iv talg ol^aCmg 6viiq)OQocLg mi 7tB7catv7]}cbg

xov da}CQv6a( ts , . , , ml dTtOTtXrj^d'Tivai, e^xlv tovxo tb

^7tb xov itoiritmv TtiiiitXdiJiBvov ml xatQov (606a), heifit es bier: cci

SvvdlLSig X&V dvd'Q(x)7tCvG}V Ttad'Tj^CCXCDV X^V iv ^(itv TCdvtr] IISV sIq-

yd^Evai xccd'i<}XDCVtcci 6g)o3Q6xsQCio^ slg ivBQfSLav dh ^QaxBiav %al dxQV

xov 0v^iiexQOv TCQoaybyLBvav x^ ^stgCc^g ml OTtlxi qovV”
xcci ml ivxBvd'BV dytoxccd'atQd^Bvac Ttsvd'ot %al oi pi ditoita'^iovtai.

did xovto Sv XB xcufhpdca ml xgayipdCa dXXbxQ la Ttdd'ti d'ao-

QOVVXBg L^tOCflBV xd ol^BLCC TCdd"}] ml llBXQidXBQCC dTtBQya^d^sd'CC

ml dTtoxad'cclQo^iBV.

Grorgias ist der Begrunder der Kunstprosa. Er begniigte sick

nicbt mit den aufieren Kunstgriffen, den aus dem Stoffe zu ent-

nehmenden xdTtoi und Bixbxccj die bis dakin die Lekrer der Rketorik

fiir den praktiscken Grebrauck der Rede beibrackten. Er fiiklte,

dafi das gesprockene Wort als solckes eine gewaltige Mackt sei,

dak in dem Logos unabkangig vom Stoffe Krafte bescklossen waren,

die man nur zu wecken braucke, um die Menseken wie mit Zauber-

mackt zu beherrscken und durck giitliclie Uberredung dem eignen

Willen untertan zu macken. Diese Kunsfc der 'pvxccycoyCoc zu er-

reichen und zu lekren, das war sein eigentlickes Ziel. Ein Haupt-

mittel dafiir waren ihm die Klang- und Redefiguren, die Musik

des gesprochenen Wortes', an der er nur zu oft nickt nur seine

Horer sondern auck sick selbst berausckte, und diesen Zug bat die

Uberlieferung der Rketoren fast allein bewahrt. Aber man brauckt

nur etwa gleichzeitige Produkte wie die Sckrift vom Staate der

Atkener keranzuzieken, um zu seken, wie notig es war, wenn
Grorgias durck eine sckematiscke und auBerlick markierte Grliede-

rung in der Helena das Musterbeispiel einer geregelten Gredanken-

entwicklung, eines organisck aufgebauten X6yog zeigte. Grewifi er-

sckeint uns da jetzt vieles pedantisck und gesckmacklos, und der

Klingklang seiner miyvca ward sckon in der nacksten Greneration
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als kindisch empfunden. Aber es ist dock eben in erster Linie

Gorgias Verdienst, wenn die grieohiscbe Ktinstprosa so schnell aus

den Kinderschnhen herauswncbs, and ein Mann, von dem die Besten

seiner Zeit gelemt haben, and zwar keineswegs aasscbliefiliob, in

formaler Hinsickt, kann nicht obne Bedeatang, okne Gescbmaok
nnd Uxteil gewesen sein.

Der Stoff ist fur Gorgias nar das Sabstrat, an dem der Logos
seine Maokt dokumentiert. Der Redner braacbt kein Fackwissen

zu haben and wird im gegebenen FaUe dock eker den Patienten

za einer Operation, das Volk zar Aasfukrung eines Baaes bestimmen

als der Sackverstandige. Das scklieBt aber naturlick nickt aus,

dafi er aack iiber ein materielles Wissen verfugt, and Gorgias

selber war ein Mann von vielseitigen Kenntnissen and pkilosopki-

scken Interessen. Er katte vor alien Dingen das Bediirfnis sick

liber Wesen and Grundlage seiner Teckne Mar za werden.

Im Mittelpunkt dieser Teckne stand der Logos (Gorg. 460 b),

and die gekeimnisvolle Mackt dieses Logos besckaftigfce ikn deskalb

vor allem. Des Logos in seinem ganzen Bereick. An Empedokles

katte Gorgias nock geseken, wie man als Dickter fiber natarwis-

sensckaftlicke and religiose Pragen kandeln konne, die sonst der

Prosa ankeimgefallen waren. Akasilaos and Hekataios losten das

genealogiscke Epos ab. Er selbst trat in seinen Enkomien anmit-

telbar mit der Poesie in "Wettbewerb. Da war es von vomkerein

naturlick, da6 er stofflick keinen Wesensantersckied zwiscken Prosa

and Poesie anerkannte. Aber aack wenn er an die kocksten Aaf-

gaben and Ziele dackte, so katte sckon Protagoras sick als Nack-

folger der alten Dickter bezeicknet, weil aack sie den Beruf in

sick gefuklt batten ihre 0o<pC« zu zeigen and in den Dienst der

Gesamtkeit zu steUen, katte sogut wie Aisckylos and Sopkokles

Erzieker der Hellenen sein woUen, and Gorgias selber katte gewiB

die Empfindung, daB er mit den Erzeagnissen seiner Kunst ebenso

wie der Poet and der bildende Kfinstler (Hel. 18) zunackst wokl

GenaB bereitete, aber dock der Gesamtkeit aack Natzen brackte.

In Poesie and Prosa bewahrte sick aack dieselbe t^vxaymyla, die

dem Horer den eignen "Willen aafzwang and seine Vorstellangen

nack Belieben gestaltete (Hel. 13).

In formaler Hinsickt war freilick der Untersckied aagenfallig.

Die Poesie bediente sick des Metrons imd erkob sick sckon dadarck

fiber die Rede des Alltags. Aber wenn die Prosa auf dieses Ve-

kikel, das sick oft genag — Empedokles konnte es zeigen — als

lastiges Hemmnis erwies, verzicktete, so gab sie damit die sonstigen

formalen Kunstmittel der Poesie nickt auf. Besonders in den epi-
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deiktischen Reden kamen die jtoiritLzdc dvd^iarcc, kiihne Metapkern
nnd nock kiiknere Wortbildungen veil zn ikrem Eeckte, nnd die

Klaugfiguren konnten sick okne den Zwang des Metrons nock besser

entfalten^), Hier wie dort gait es den einzelnen Logos zn einem

organiseken Ganzen zn gestalten, alte Dinge in nenes Gewand zn

kleiden, Grofies als grofi, Kleines als klein darznstellen, den an-

gemessenen Ton zn treffen nnd in der Beobacktnng des xaLQog sein

natiirlickes oder anerzogenes Taktgefiikl zn bewakren (Dion. comp,

verb. 12). IJnd nock eins: Der Eedner katte vor Gerickt die Ge-
sekworenen znm Mitleid zn rtikren oder znm Zorn anfznstackeln

;

er mnkte es wie Perikles (Tknk. II 65, 9) versteken in der Volks-

versammlung die Menge in Enrckt zn jagen oder Znversickt ein-

zufloBen, er katte als Epideiktiker Lnst oder Sekmerz zn weeken.

Nock mekr berukte aber die Wirkung der Poesie daranf, dafi sie

die versekiedensten Affekte, Lnst nnd Sekmerz, Pnrekt nnd Zn-
versickt, Mitleid nnd Seknsnekt zn weeken verstand (Hel. 8. 9. 14).

Aber Gorgias war ein viel zn gnter Kenner der Poesie, urn

die Grenzen ganz zn verwiseken. Er liebte seinen Homer, er gab
sick dem Zanber der grofien Tragodie Atkens kin. Er katte sick

in den Debatten liber klassisckes nnd modernes Drama sein eignes

Urteil gebildet, nnd so stark er den IJnterschied in Tecknik nnd
Stil zwiseken Aisekylos nnd Enripides empfand, so konnte er sick

dock nnmoglick dem Eindrnck verseklieBen, dafi kier sick ein be-

stimmter SproiJ des Logos nack seinen eignen Gesetzen nnd seiner

eignen Natnr entwickelte. Elir den Biihnendickter war die andry]

von ganz andrer Bedentnng als flir den Eedner, der sie mit Hilfe

der freilick anck oft genng znwege brackte; sie war fiir

das Drama als Illusion das konstitntive Merkmal, da sie dem Zn-

schaner — nnd das Gleicke gait anck fur den Leser, gait weiter

anck fiir den Vortrag des Epos — das Dargestellte als wirklick

ersekeinen lieB, ja es bewirkte, daB er die fiktiven Vorgange als

eigne Erlebnisse mitmackte, die Leiden nnd Erenden der kandelnden
Personen als eigene empfand. Der Poesie eigentiimlick war dabei

anck das Pkanomen, daB das sckmerzvolle Mitleiden im Horer
dock die Befriedignng eines inneren Triebes, ein Lnstgefiihl weekte.
Und im Znsammenkang damit stand die Ersekiitternng;' die der

Tragiker nock ganz anders kervorrief als der Eedner. Anf ikr be-

rnkte nickt znm wenigsten die starke etkiseke Wirknng, die Aisekylos’

Tragodie anf das Pnbliknm iibte, wakrend Enripides anBerdem

1) Reicl], Der EinfluB der griecMschen Poesie auf Gorgias. L (Diss. Munclien
1907). ir. (Progr. Ludwigshafen 1909).
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auch noch durch, verstandesmaBige Einwirkung das Volk als Er-
zieker zu fordern suckte.

Wieweit Grorgias seine allgemeinen Ansckaunngen iiker die

Poesie sckriftlick niedergelegt kat, wissen wir nickt. Plato kennt

sie jedenfalls genau. Sckon im Ion spielt er auf sie an. In dem
Manifest, in dem er kald’; darauf dem personlick von ikm kock-

geackteten Georgias zeigt, da6 sein Logos kein (isyag dvvderTjs sei, -

d.a er die Menscken nickt zn ikrem wakrkaft erstrekten Ziele son-

dem ins Verderken fukre (466 kff.), kat er auck Grelegenkeit ge-

nommen mit Leidensckaft die Anffassnng zn kestreiten, als ok die

Tragodie etkiscke Ziele verfolge nnd mit klarer Erkenntnis das

Giute der Horer woUe (602k). Mit groBerer Puke, aker mit der

gleicken Entsckiedenkeit kat er dieses Urteil im Staate wiederkolt

nnd znr Begriindnng grade anck anf die von G-orgias kervor-

gekokene irrationale Wirknng der TragSdie verwiesen, die not-

wendig zu einer Starknng des &l6yi0Tov fiikren mnsse. Aker anck

Aristoteles konnte anf Giorgias znrlickgreifen, als er die Sacke der

Poesie gegen seinen Lekrer zn fiikren nntemakm. Bei ikm fand

er nickt nnr Purckt nnd Mitleid als die tragiscken Hanptaffekte,

anck fur seine Lekre, daB die tragiscke "Wirkung keine Starknng

des irrationalen Seelenteiles sondern eine keilsame Purgation sei,

kat er dort Anregnngen empfangen.

Zweifellos ist Aristoteles der erste, der ein wissensckaftlickes

System der Poetik gegeken kat. Aker sckwerlick war es ganz

verdient, wenn dadurck die Anfange der Poet%, wie sie kei Gor-

gias vorlagen, vollig in den Sckatten gestellt warden. Fiir die

"Weite des Blickes zengt kei Gorgias sckon, daB er anck die kil-

dende Knnst keranzog nnd ikre Wirkung in Parallele mit der

des Logos stellte (Hel. 18. 13). Die ans dem Iimersten queUende

Poesie, die das Ick kefreiende snkjektive Lyrik kat freilick anck

er nickt gewurdigt — sie war ja sckon in seiner Zeit in das Drama
anfgegangen —

;
aker seine lUnsionstkeorie darf sick neken d -r Mi-

mesislekre wokl seken lassen. Die Entwicklung der dramatiscken

Tecknik kat er sckarf keokacktet. DaB Aisckylos ans der Heroenwelt

nickt nnr den Stoff entnimmt sondern anck kewuBt in dieser Spkare

fcleiken will, wakrend fiir Euripides sie nnr das GefSB fiir die Be-

kandlung moderner Prokleme kildet, daB dadurck die Versckieden-

keit des Stiles der klassiscken nnd modernen Tragodie kedingt ist,

kat er mit einer Pragnanz ansgesprocken
,

die kein Spaterer er-

reickt kat. Wenn er kei dem Versucke das Wesen der tragiscken

Wirkung zn ergriinden, Enrckt nnd Mitleid in den Vordergrnnd

geriickt kat, so wird nns das kei dem Pketor weniger wundem
Kgl. Oes, d. Wiss. Nchrichten. Phil-hist. Klasse. 1920. Heft 2. 12
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als bei dem Philosoplien, der allerdings die Poetik in enger Ver-

bindnng mit der ELetorik bebandelte. Aber Grorgias bat es we-
nigstens ansgesprochen, dafi die Tragodie mit Hilfe der nnmittelbar

erregten Gefukle anch eine weitergekende psycMsche Wirkung
ansiiben, vaterlandiscken Sion tmd kriegeriscke Begeisternng wecken,

allgeinein erkebend wirken kann. Ware der Systematiker diesen

Anregungen nachgegangen, so .hatte er vielleickt den Kreis der

toiavta icaQ^fiata weiter gezogen tmd damit die Poetik vor einem

langen Irrwege bewahrt.

Das Wichtigste bleibt fur uns aber dies : Die Poetik des fiiuften

Jabrkunderts sucht die Dicktung zwar auck vom asthetiscben Ge-

sichtspnnkt ans zu wiirdigen; aber in erster Linie ist die Sckan-

biihne ihr dock die, wir durfen nickt sagen moraJiscke, aber er-

zieklicke Anstalt, tmd anck fiir einen Dickter wie Aristopkanes

ist dieser Satz ein Axiom, das keines Beweises bedarf. Und wie

steken die groJBen Tragiker selber? DaB Euripides sognt wie
Aisckylos sick im gauzen als Lekrer und Erzieker seines Volkes

gefiiklt kat, bezweifelt niemand. Aber auck im einzelnen braucken

wir nur etwa an die Elektra zn denken, um zu seken, daB er

wirklick, wie Gorgias es empfindet, nur deshalb die tragiscken

Stoffe ans der Heroenperspektive in das unmittelbare Gesicktsfeld

des Publikums verlegte, well er dieses dadurdh aufrutteln und ihm
die wicktigsten Lebensprobleme naker bringen wollte. Das muB
uns dock auck fur die Interpretation der anderen Dramen zu denken
geben. GewiB wird niemand die Zeiten zuriickwiinscken, wo man
zuerst nach der Idee des Stiickes fragte, und niemand wird kof-

fentlick die Medea oder den Oedipus auf Kolonos in ein didakti-

sches Sckema einzwangen wollen. Aber das durfen wir nickt yer-

gessen: Die Anschauung, daB die Kunst nickt auf Moralitat zu
wirken vermoge und daB es immer falsck sei, wenn man solcke

Leistungen von ikr verlange, ist nickt die des fiinften Jakrkunderts.

Dessen Geist gibt Lessing besser wieder, wenn er sagt (Hamb.
Dram. LXXVII a. E.): ^Bessern sollen uns alle Gattungen der
Poesie: es ist klaglich, wenn man dieses erst beweisen muB; nock
klaglicker ist es, wenn es Dichter gibt, die selbst daran zweifeln“.
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I—m.
Yon

Earl Miiller (Tubingen),

korresp. Mitgliede.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. Mta 1920.

Meine Absicbt ist nicbt, alle Pragen zu erortern, die fiir die

GrescbicMe der valentinianischen Grnosis noch besteben. Ich greife

nur einige beraus, die sich mir, zum Teil schon vox langen Jabren,

in einem bestimmten Zusammenbang zunachst aufgedrangt baben.

L
Die Ausdrucke fur das Pleroma und die Aonen.

1. JIX 7]Qcoiia und TcXrjQS^ata. DaB titX, das gelaufigste

und bezeicbnendste Wort fiir das pneumatiscbe Eeicb der Aonen
ist, ist bekannt. Aber es bedeutet aucb die einzelnen Grestalten,

Aonen. Vgl. Exc. ex Tbeod. § 32^): ^Ev jtX7]Qcb^cctL oi^v iv6%rixo^

€m0rog xmv Aldtvcov Idiov utXijQConcc, 6vivy{av,

o^p i}c 6vlvyCag^ (pa6i^ 7CQoiQ%excct^ 7tXrig(0(icctd ieftcVy S0a dh d^tb evdg^

slxdvsg^ . . * Tld^srog (isvtoi ysyovsv 6 XQc^tbg d)g Ttgbg ret Tthqgmii^ura

i^Xsxrbg ysvdiisvog. Das Wort "O&cc ovv — shdveg stamint Ton

Valentin selbst, s. Clemens Alex,, Strom. 4, 13 [1, 287 so Stablin]. —
Dazu Markus bei Iren, 1, Ida (S, 132 Td Sh MyUKra t^v

6toi%Bimv , . . Aimvag %al Xdyovg xal gi^ccg ml 0JtBQ(iara ml ucXriQcb-

liara ml mgTCobg d>v6[ia66. — Ijlds (S. 138 e): ivcc 4] r^v in:X7}QCDiidta>v

Svdrrjg l66r7]ra i%Qv<5a mQ7Coq)OQ^ iilav iv xi^v Tcdvroov 8n5vayi>iv.

Es ist dasselbe, was Irenaeus 1, 26 (S. 225) von den Aonen sagt.

2. T6 Tcdv^ td Ttdvra^ to 5Xop^ rd dXa sind, wie sebon

12 *
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Bernays in seiner tlbersetzung der Excerpta ex Theodoto fiir

einige Stellen bemerkt hat, in der valentinianisclien Grnosis fast

immer das Pleroma. Vgl. z. B. Iren. 1,26 (S. 229): St'i;iQcx^avtcc

ds BTcl toTitcj} ta SAcc xoci ^vaTtccvffdfiBva teXscDg. Ebds. 1, 85 (Seite

779ff0- Enroll den Logos sind tret; ndwa geworden; Ttccei toig

(lET a'itbv AIg}0i fiopp'fjg xal ysva^scog ccHtcog 6 Abyog iyivsto usw.

— 1, 111 (S. 101 4= = Epiphanius 32,8 [Text nach HolL 1, 4352]:

'nal TOP ^Irj^ovv {ds} Ttote (ihv rov 6v6talsvtog a7tb x^g MfqxQbg

a'bt&v 0vvavccxvd'Evxog (xs} xolg Sloig tJtQo^s^lfl^d'ccL. —
Aus den Exc. ex. Theod. vgl. z. B. § 23i von Jesus: ^iTjgxig

X0V Almvoov aXrilv^'Bv Sg &7tb tov SAon st^osA'^djp, § 31 1 : 6 xaxsX-

d'^v siSoxccc xov 8^ov (,fhv cedx^ y^^ 7tap xb sthjpojficc '^p ^cofca-

xi7c&g^^), Grleich darauf im selben Sinn xb SAop ml xb Ttap, § 323

dpsld'hp slg xb ni7^QG)iicc hQad'fj mgTtsQ xolg SXoi^g ovxcog dh ml xp

JIccQa%Xiijx(p,

Danach sind dann auch. Stellen zu erklaren wie Iren. 1, li

(S. 92.8.9.11. IO7). 1,85 (S. 76i. 1). 1,212 (S. 1839. 10):

mxriQ x&v u. .a., S. 186 is: x^g iTCSQ xo^ 8Xcc Bvcodiccg, S. 186 11:

tr^ x&p oXcop B‘itiyp66Biy Exc. ex Theod, 682: eJi/ amijcod'fi

Ttdpxcc. So anck bei Markus z. B. 1,132 (S. 116 2 nnd 1176):

iTtBQ x& 8Xa Oder Ttgb x^p Skcop , . . Xd^ig, 1, IBs (S. 118 5) n. 6,:

6 TCuxiiQ xS)P 8Xa)p. 1, 14i (S. 1293): xijp xmp ytdpxcop yevs0cp —
folgt die Entsteknng der Aonen —

, 1, 14i (S. 131) die Bnehstaben-

allegorie, wo tro oXop oder xb mp immer fiir das Pleroma stekt.

Ebenso 1, 142 (S. 132i3. 134i) 1, Hs (S. 137 lef.) 1, 152 (S. 146?):

XTjg M7]XQbg xwv SXcop, xfjg TCQ^trjg xexQoidog.

Andererseits kann aber anck ein einzelner Aon, der Soter,

denselben Namen fiihren: 1,26 (S. 2812) nnd 1,83 (S. 284.6.10.

202): XDi xc&pxa, tb nap.

3. Vvo^ia nnd 6p6^axa, In den Exc. ex Tkeod. wird ans-

gefiikrt, wie mit dem Jesus, der vom Pleroma kerabgekommen ist,

anck der geistlicke Samen (d. k. die pnenmatische Masse, ans der

die gnostiseken Menseken geformt werden nnd die den Leib Jesn

bilden)^) nnd mit ikm das ganze Pleroma mitgelitten kaben. Das
sei aber anck im Leiden der oberen Sopkia gesekeken. Denn da

babe das Pleroma erkannt, daB es das, was es sei, dnrek die Grnade

des Vaters sei, bpofia dpopoiia^xop^ ^0Q(pii ml yp^c(Lg. Die Sopkia

aber, die sick groBeres als Grnosis kabe nekmen wollen, sei in

dypco&ta nnd a^oQcpla gefallen. Baker kabe sie ein otivco^xa yp(h&scog

bewirkt, Sjrsp i^xl ciMd xov 6p6iiaxog^), Dieser „Name‘^ aber sei

der Sohn, das Grebilde der Aonen. Ovxoog xb mxd ^sQog Upo^a

dnmXscd i0XL xov dp6(iaxog.
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Also: das Pleroma selbst ist das Tmnennbare Hvofui. Aber es

ist das nnr darch die Gnade des Vaters, Der Vater ist der letzte

Had hochste Inhaber des ’6voyia, wie er ja aach der Vater des

Pleroma {r&v 8lrov) heifit: das ^voiiu ist iiberhaapt das gottliche

"Wesen, and man erinnert sicb. dabei, dafi scbon im Jndentam statt

des heiligen Gottesnamens einfach gesagt warde ,,der Name“®).

Da aber das Wesen der pleromatiscben Welt die Gnosis ist and

Gnosis scbaift, so ist Hvofia aacb einfach = yvobfftg. Wer eines

verliert, verliert aach das andere. Man kann beides nnr ganz

oder gar nicht haben.

Wie nan das Pleroma iivoim ist, so sind aach seine Aonen

bv6^ata ®). TJnd so begegnet das ’dvoiia aacb wirklicb fiir Einzel-

gestalten des Pleroma. Die oberste Acbtheit des Pleroma ist re-

•tQdsiv 6v6iia0i, den 6v6{iatcc der mannlichen Aonen, benannt ^). In

den Weibeformeln der Sekte ist nicbt nnr vom bvoiicc dyvdtffrov

itatQdg die Rede, sondern aacb von dem des Soter ®). In den Aas-

ziigen aas Tbeodot § 22e ist es der Soter, der aa£ Jesas berab-

gekommen ist, in § 26 1 der vlbg (lovoysvijg, der sein Dnsicbtbares

darstellt; in § 43 1 sind Jesus and der Christas 6v6iiata and (434)

das ’6vo(ia basQ %uv bvoiia. Und natiirlicb ist das nicbt so zu

versteben, als ob der Name „Soter“ oder „Jesns“ oder „Cbristus“

gelaatet batte; bvo[ia ist nicbt ein Name, sondern das gottliche

Wesen oder die gottliche Person, die es tragt®).

Da6 jeder Aon das Svofia tragt and selbst ein Svo/ta ist, zeigt

vor allem aacb Markus, z. B. Iren., 1142 (S. 132 1), der Text

oben anter nXtjgm^ia and seine Fortsetzang : Td evu avt&v

xal 6xd0Tov ISicc iv tw 6v6y,tttb rijs 'EnxXriolag b(insQisx6(isva voEl0&ai,

Hipri. Daza 1, 14 g (S. 144 iff.): das xav iivofia [oder bvoficc to-O

xavtbg = des Pleroma?), — bvoficc ^aXti&ev Z. 6 — bestebt aas

30 Bacbstaben (= Aonen), woraaf Z. 8 von den einzelnen dvdiiava

die Rede ist. So sind aacb die vier obersten Aonen dvdfiuta dyia

ccyiav, voo’bfisva xal (I'ij 8vvd[iEva (1, 15i S. 145 iff.). So

ist der Soter ein ^rid-hv bvoficc (1451*), ebenso Jesus (1, 16 2 S. 1477.

148ii. 1402.6), der Sohn (S. 1488), Christas (S. MSg). Ganz die-

selbe Erscheinang zeigen aber aacb

4. ^'tivafitg and Svvdiistg. Fiir die EinbeitKcbkeit der

S'bvaiiig, d. b. des gottlicben Wesens als Kraft, vgl. Iren. 1,124

(S. 114ie): 3'ijvafiiv Tijv fisy^0Ti]v dxb rStv dogdxcov xal &xarovofid0tcov

tdamv. — 1, 13 6 (S. 1236): to (idye^og rfig yvix)0swg t^g dggijrov

dwd(isK>g. — 1,145 (S. 138 e) Worte des Markus vgl. oben anter

nX'^QCOfta. — 1, 16 2 (S. 149 lo): trig Svvdiiscog. — 1, 214 (Seite

186i): TO rfig dpgtjtov xal dogdtov dvpdfisag ^v0tijgiov. Vgl. aacb
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Hippolyt, Refutatio 6,308 (S. 16724 Wendland): to n^d'og xal

ftjv d'livccfiiv T&v YEysvvfjxdTmv Aidyvav und 6, 30 7 (S. 168 e) : rrjv tov

dysvvrjrov d'dvaiiiv.

Fiir die einzelnen Swdfisig, d. h. Aonen, vgl. Markus bei Iren.

1, Ms (S. 138 i2. le): tav tQimv iv Svydfiemv. Femer 1, 162

(S. 149 14 mit 160 2. 11. 14), wo nach einander die dvvdfieig (= Al&vsg

Z. 14) des Logos, der ZroiJ u. a. erwahnt werden. Ebenso 1, 16 2

(S. 160 4. 5) neben einander tQtdxovta Al&veg und dvvdnetg, Aber
auch bei den Ptolemaern ist die Sophia hisivq d] dtivaiiig (1, 3 s

S. 278). Und wenn die Grnostiker den Sober anrufen iahg naduv

ST^vccfitv tov xatQog (1, 218 S. 1842) oder die Markosier nach Ire-

nans glauben, dafi sie iasQ atccoav d'6vcc(itv seien (1, 13 «.

S. 123?), so sind auch damit offenbar die Aonen gemeint, wie

denn auch Christus (der Sober) das Swfta to inlQ ic&v 8voiicc isb

(Exc. ex Theod. § 434)“).

6. Eine Parallele dazu bieben aber auch f&g und g^&ta =
das Pleroma und seine G-esbalben. Vgl. 1, 4i (S. 32i): "£|co yd^

q)mtbg kysvEto xal xXriQ6(iatog mib 1, is (S. 41 4), wo die Engel des

Sober als <pS>ta bezeichneb werden.

6. So verhalb es sich denn auch mib [liyed-og und fisyBd"/].

MeyE^'og isb das eigenbliche Wesen des Vabers, seine Unendlichkeib

und Unerschbpflichkeib, aus der das Pleroma sbammb (z. B. Iren.

1, li (S. 9?), 1, 2i (S. ISs), 1,22 (S. 163.10), und es isb die Be-

zeichnung fur ihn selbsb (vgl. vor allem das Bruchsbiick bei Epi-

phanius 31,6 [1, 390ff.] und die Anmerkung Rolls zu Z. 6ff.). In

der Mehrzahl aber bedeubeb es die Engel des Pleroma, die iJLsyeQ"t}

did navtbg ^XsTCovta tb TtQdgmao'U tov IlatQdg (vgl. die Formeln des

Markus bei Iren. 1,133 (S. 118 ef.) und 1,136 (S. 1243). Es isb

ein ahnliches Verhalbnis wie zwischen dem X6yog und den X6yot

der Sboa.

In der Tab bribb ja der Logos auch im. valenbinianischen Sysbem
an hervorragender SbeUe auf und heiBen die Aonen auch X6yoi.

Vgl. Exc. ex Theod. § 26i: Xdyov6t xal toiig Aiavag
T0 X6yq) X6yovg. Markus bei Iren. 1, 142 (S. 132 if., denWorblaub
s. oben bei illijpro/ia) und 1, Ms (S. 134 is): der A.on’AvQ'Qajcog sei

TCviydi Ttavrbg X6yov xal dQ%ii xd&rig ^av^g. Auch (porutj isb bei

Markus eben ein Aon. —
7. Und endlich scheinb sogar das Worb Alavsg von dieser

Erscheinung keine Ausnahme zu machen. Valenbin selbsb hab nach
Clemens Alex., Sbromaba 4, 13 (2, 287 21 ff. Sbahlin) das Worb im.

Singular vom hochsben Grobb gebrauchb : IIsqI todnov tov S'eov

ixslva alvCttstai yQdifcov adtalg Xe^eOiv ' j^Ondsov kXdtxcov dj slxhv
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xov ^mvTog cftQogd)7Cov^ xo6ovtov ij6&(ov 6 xd^j^og rov t^vrog ccl&-

vog^. Das TTrbild ist der aXrid'ivbg d^sdg, das Abbild der Demiurg
Oder seine Welt. Dazwiscben liegen die (fv^vyCut. als

Der hbchste Gott ist aber nicht nnr ein Aon, sondern 6 Alhvj

also iiberliaupt das Gottliche. TJnd so erbffnet ancb Irenaus seine

Darstellnng des „Systems" mit den Worten: Aeyovavv ydcQ tiva

slvai iv aoQoctovg xccl ccxarovoiidatOLg reXstov Aiava ^Qodvta

8)).

Aus dem allem ergibt sicli mm von vornberein, wie wenig im
Grand genommen auf die einzelnen Aonengestalten ankommt, wie

vielmebr alles beberrscbt ist von dem Gedanben der gottlichen Welt
des Geistes. Sie flatet durcb die Aonen, die scblieBlicb. nnr die

Wellen an ihr bedeuten; sie nimmt aucb die Gnostiker in sicb

auf, wie sie von ibr gekommen sind.

Es ist docb ein xccl Tcav^ und so wird— das kann icb scbon

bier sagen, wenn icb es aucb erst in einer weiteren Untersucbung

zu beweisen boffe — das Ende sein: daB alle individuellen Bib
dungen des Geistes wieder untergeben in dem einen groBen Leben
der Gottheit, ibres Geistes, ibrem Namen, dessen Trager sie einst

gewesen waren, das sie aucb alle umfaBt und zusammengebalten

batte und in das sie nun zuriickkebren

Anmerkungen zu I (Pleroma und Aonen).

1) Die Excerpta ex Theodoto gebe ich nacb Stahlins Ausgabe des Clemens

Alex. Bd. 3, 105 ff.; dazu die lateinisclie Ubersetzung von Bernays in Analecta

Ante-Nicaena coll. Cb. C. J. Bunsen Bd. 1, Zu den Exzerpten vgl. jetzt

W. Bousset, Judiscb-christlicher Scbulbetrieb in Alexandria und Rom (For-

scbungen zur Religion des A. und N.T.s N.F. 6) S. 167 ff. 2) Die SteHen

aus Irenaus gebe icb wie ublicb nacb der Einteilung Massuets, dieStieren
ubernommen und Harvey am Rand mit angebracbt bat; Seiten- und Zeilenzabl

nacb Harvey. 3) Exc. ex Tbeod, § 1. 26. Iren. 1,7 2 (S. 608) u. a.

4) Zu mid vgl. Iren. 1, 3 6 (S. 31 is): Iv mi&g v-al yisvw^ccToff T67i:oLg. JSkicc ver-

b&lt sicb zu gj&g wie Ttivayiicc zu 7cli]Qa}^cc; mid ist selbst %svcopLoc.

5) G. Dal man. Die Worte Jesu S. 149 f. 6) So beifien sie kurzweg Exc.

ex Tbeod. § 43 1 . 7) Iren. 1,1 2 (S. 10?). 8) 1,218 (S. 1830. 1844.

1854) vgl. die zweite Abbandlung bei den Formeln B 1 und 3 a und d.

9) Ygl. aucb W. Heitmuller, „Im Namen Jesu" und F. J. Ddlger, Spbragis

S. 110. 10) Andererseits stebt dvvd(iBig bei Markus aucb wie im N.T. fiir

die i^ova^cci der unteren Welt, 1, 14 6 und a (S. 14118, 1438) von den

sieben Himmeln des Demiurgen. 11) Vgl. aucb Tertullian adv. Valent. 4

(3, 18l6ff.): „Eain [Valentini viam] postmodum Pfcolemaeus intravit, nominibus

et numeris Aeonum distinctis in personales substantias sed extra Deum determi-

natas, quas Valentinus in ipsa suoitna divinitatis ut sensus et aifectus <et> motus

incluserat." Icb batte diese Stelle urspriinglicb nicbt berangezogen, weil Tertul-
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lians Darstellung sonst ja ganz aus Irenaus geschopft ist. Aber Ho 11 legt ihr

doch wohl mit RecM Gewicht bei: durch sie wird die Entwicklung des Systems

und die Halbheit im Dasein der Aonen erst recbt verstandlich.

n.

Die valentinlanischen Formelu bei Irenaeus.

In seiner Darstellung der valentinianisclien Gnosis liat Ire-

naens znnSclist das ^System" der ptolemaisclien Gruppe gegeben

und ihre Verwertung der h. Scbrift gezeiclinet (1,
1—10). Dann

bringt er in c. Ilf. einiges iiber Valentin selbst, Sekundus und

Ptolemaus und „andere“, laBt c. 13—16 eine DarsteUung des

Markus folgen und schliefit daran in c. 16—20 weitere Mitteilungen,

die sick ofFenbar auf den Anhangerkreis des Markus bezieben.

Darauf endlich bringt er die BTandlungen und Formeln des Er-

losungsritus c. 21, obne zu sagen, ob aucb sie der Gruppe des

Markus oder der ganzen valentinischen Schule angeboren. Da er

schon c. 13 das mysteriose Treiben des Markus geschildert und

in § 6 eine Eormel aus der Erlosung seiner Scbule mitgeteilt hatte,

ist man i. a. geneigt, c. 21 auf die ganze valentiniscbe Scbule zu

bezieben, zumal da eine ganze Reibe von Arten, die Erlosung zu

feiern, mitgeteilt wird. Entscheiden laBt sicb das jedocb nicbt.

Ich mochte nun im folgenden eben diese Formeln etwas naber

untersuchen. Gerne hatte icb das solchen iiberlassen, die iiber

eine vollstandigere Eenntnis der Gnosis und der alten Religions-

gescbicbte verfugen. Aber sie haben bier bisber nur zum Teil

angefaBt. Icb balte micb dabei i. a. in den Grenzen der Quellen

fiir das valentinianiscbe System imd verweise nur gelegentlicb

auf die weitere Dmgebung. Vielleicbt kann dock aucb die sorg-

faltige Verwendurg dieses beschrankteren Stoifs einigermaBen

weiterfiihren.

Ebe icb micb jedocb zu den einzelnen Eormeln wende, mocbte
ich feststellen, was uns iiber den Erlosuugsritus der Valentinianer

in den Excerpta ex Tbeodoto uberliefert ist^).

Da wird § 22 die Stelle I Kor. 15 29, die von der Taufe fiir

die Toten handelt, von Tbeodot so gedeutet, daB die Engel
d. h. nacb der DarsteUung des Irenaeus die Trabanten des Soter,

die zux Vermahlung mit den Gnostikern bestimmt sind, zu deren

Gunsten die Taufe der auf sicb nebmen. IbreWirkung
ist, daB „wir, die wir tot waren, auferweckt werden“ iedyysXoi,

Totg &QQS61V dxoxarcc0tcid'svrsg, tolg yiksei tci (lekr] eig h've)6iv. Diese
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Engel lassen sich fiir nns taufen, iva sx^vtag xal 'fj^stg zb bvofia

liri im^xsd'miisv xcoXvd'svtBQ alg rh nXijQCo^a TtaQsX^stv tm %al xm
ZtavQm, Darum heifie es in der xEiQo%'B6Ca (d. K eben dem Ritus
der ,jErlosung‘^) am Ende: eig ^vtq(o6lv dyys^cxTjv, d. h. zu der
Ai}tQG)0cg, die ancb. die Engel haben, damit der, der die Erlosung
empfangen babe, mit demselben Namen getanft sei, mit dem anch
sein Engel vorher getauft worden war. Die Engel aber seien iv

dQx% also noclx im Pleroma, in der Erlosung des Namens dessen

getauft worden, der auf Jesus in der Gestalt der Taube herabge-

bommen sei und ihn erlost babe. Denn aucb Jesus babe die Er-

losung notig gebabt, damit er nicbt von der 'Tlvvoia tov

fiatog, d. h. der unteren Sophia festgebalten werde, in die er bei

seinem irdiscben Erscbeinen versetzt worden war^).

Dazu § 26: „Das Sichtbare an Jesus war nach Tbeodot die

Sophia und die Kircbe der (Sitigiiatcc Scag)SQovta (d. b. der gnosti-

scben Menscben), die er durcb seine Eleiscbesnatur anzog®), das

Unsicbtbare dagegen der Name, der der eingeborene Sobn ist.

Wenn er also sagt: ,icb bin die Ttire^, so meint er damit: ibr

vom ausgezeichneten Samen werdet bis zum Horos kommen, der

ich bin. Wenn er aber selbst hineinkommt, so kommt aucb der

Same mit binein, indem er mit ihm durcb die Tiire bineingebracbt

wird.“

Endlich aber § 36: Als Jesus, unser Licbt, sich selbst ent-

auBerte, d. b. das Pleroma verliefi, fiihrte er, ein Engel des Pleroma,

die Engel des pneumatiscben Samens, also der kunftigen Gnostiker

mit sich. Er selbst hatte scbon, als er aus dem Pleroma ausging,

die Erlosung und nahm die Engel mit, urn den ,Samen‘ in Ordnung

zu bringen. Denn sie bitten fiir uns als ibr Ted, stehen uns bei,

und da sie, trotz ibrer Eile wieder hineinzukommen, unsertwegen

bleiben mlissen, bitten sie fiir uns um Vergebung, damit wir mit

ibnen bineinkommen.

Daraus ergibt sich: die [a7to]XvvQ(x)6Lg oder ist der

Ritus, der allein den Eingang in das Pleroma moglicb macbt. Ibn

batten Jesus und die Engel scbon empfangen, wie sie zur Erlosung

der kunftigen Gnostiker das Pleroma verliefien, die Engel in der

Weise, daB jeder von ibnen sich dabei fiir einen bestimmten kiinf-

tigen Gnostiker taufen liefi und sich so gleichsam mit ihm ver-

lobte fiir die kiinftige Syzygie.

Diese Taufe oder Erlosung bestand nun aber fiir sie alle,

desus, die Engel und die Gnostiker, darin, da6 das bvo^a des

Soter oder des eingeborenen Sobnes auf sie kam und mit ibnen

vereinigt wurde. Dieses bvoiiu aber ist der Soter selbst, der nun
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alle die, die mit ihm verbunden sind, mit in das Pleroma binein-'

zieht: die Engel diirfen ins Pleroma nicht zuriick, eke sie die

Grnostiker mitbringen. Die Gnostiker aber warden von Jesus anf

Seinen Schultem hinaufgetragen; Jesus selbst geht mit ibnen eben

kraft des (ivo^cc in das Pleroma ein^).

Damit trete icb an die Formeln selbst beran. Icb teile sie

in drei Gruppen.

A eine Formel der Markosier zum Schutz gegen den Demi-

urgen: Iren. 1, IBs (S. 124 f.) — Epiphanius 34, 47—9 (2, 9 13—-23

HolL)^).

B Formeln der valentinianiscben Scbnle iiberbaupt (?), gleich-

falls flir die lvtQco6Lg oder &7toXvtQco0Lg oder 1. dyysXLKTi : Iren.

1,213 (S. 183—185) == Epipb. 34,202-7 (2, 364--374).

C die Formel fur die u7tolvtQcoG>Lg der Sterbenden oder Toten:

Iren. 1,215 (S. 187 f.) = Epipb. 36,3 i-g (2, 46i6--47io) ®).

A.

^ ^ccqsSqs d'sov zccl (iv6tix7jg Ttpo al6vG)v Uvyvig^ Sl '^g %a ^syed'fj

Svoc^ Ttavthg ^Xbtcovxcc ro ^Q6g(D7Cov tov JZocrpdg, bStjyp dov %al TtQoga-

yoiyat civcc^^m0iv ccvca to:g ccit&p [lOQcpdgj &g 'fj iisyccXdtoX^og

sxbCvyi Kpavta6ia&^sl6a 8ik to &yad'bv tov jCQo:n:(itOQog TC^oapdXsto

ijliag ocax slocdvcc aitSiv x6 xs iv^'v^iiov xov &vg) rbg kviTtviov s^ov^cc —
(doi) 6 OiQitiig syyifg zal 6 ktjqv^ %bXbvbi dTCoXoyBl^d'ciL * ds^ hg

excLdxa^Bprj to: &^(poxBQOP^ xbv vTtEQ d^ipoxBQcov fifirop Xdyov Sg spec

bvxa xm TCaQd^xrj&op^).

Der Satz der Formel ist ungefiige und unubersicbtlicb. Es

wird vielleicbt das Verstandnis erleicbtern, wenn icb zunaebst die

einzelnen Gestalten, die darin vorkommen, neben einander stelle.

Td ixEyed^'t] did ^uvxbg ^XsTtovxcc to TtQbgoTtov xov ilarpdg, die

ibre iioQcpdg nacb oben ziehen, sind ebenso aus der Formel des

Brautgemaebs bei Markus ®) wie aus den Excerpta ex Tbeodoto

wobl bekannte Gestalten; es sind jene Engel, die, mit ibren gno-

stiseben Brauten sebon durcb die &7CoXiL)tQo6bg verbunden, sie er^

warten und in das Pleroma emporzieben^®). Die Gnostiker beifien

ibre ^0Qq)aC, weil sie von ibnen geformt sind^^).

Ebenso sicber ist die ^EyuXdxoXiiog eksCv^] die untere Sophia,

die Aebamotb. Wenn es von ibr beifit, sie babe (pavxac(iu0d'Et<icc

dtd TO dyccd'bv rou uns berv'orgebracbt xeex shbva ceixmv

[der iiByB%'rj\ x6 xs ivd'iifiiov xmv avm hg kvvTtvLov §xov6aj so sind

das zum Teil dieselben Ausdriicke, die aucb Irenaeus in seiner

Darstellung des valentinianiscben Systems von ibr gebrauebt: sie

ist die 'Epd'viirj^ig (1, 83 S. 31 13 u. 0.); sie bat die untere Welt
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^Ig tiiiiiv Ai(x)vcov nach deren sixovsg oder Idsui gestaltet

(1,5 1.2 S. 42i5fif. und 46 lo), hat aber von diesen Bildern nur eine

duntle Erinnernng — also eine Art Traumbild — in sich getragen,

weshalb auch der Soter hinter ihr als der eigentlich Handelnde

stehen muB.

DaB der lidded Qog (d. h. hilfeleistende Greist)^^) Grottes und
der Sige nichts anderes ist, als die obere Sophia, haben schon

alle alteren Ausleger angenommen Mit Hilfe^^) dieser Sophia

ziehen also die Engel ihre verlobten Brante in das Pleroma empor.

Die Formel schiitzt sodann gegen den ^^cxijg, d. i. den De-

miurgen, der auch den Gnostiker durch seinen fangen lassen

will, um ihn vor sein Gericht zn stellen^^). Die obere Sophia

wird angerufen, „fur nns beide“ als eine Person dem Richter

Rechenschaft abzulegen, da sie das Wesen beider kenne. Der

Sinn ist nicht ganz klar. Man wird vor allem daran denken

miissen, daB die Gnostiker, nachdem sie im Tod den Leib ausge-

zogen haben, mit Seele und Geist bei der Achamoth verwahrt

werden, bis sie in der Vollendung auch ihre Seele ablegen und als

reine Geistwesen mit der Achamoth in das Pleroma einziehen

Dann konnten die „beiden“ entweder die beiden „Menschen^ sein,

die im Gnostiker verbunden waren und jetzt noch beisammen sind,

der seelische und der geistliche oder, wie Grabe und ihm

nach Stieren und Harvey meinen, die Achamoth und der Gno-

stiker. Das erstere scheint mir naher zu liegen. Aber auch im

zweiten Fall ware das Sg svcc ovta erklarlich. Hier milBte dann

das ^6yov XQLxfl utagd^tri^ov noch besonders als eine hohnische

Abfertigung des Demiurgen verstanden werden. Denn natiirlich

kann die Achamoth nicht wirklich vor sein Gericht gestellt warden,

da er ja outer ihr steht.

Der Sinn der Formel ist also, daB die Gnostiker dem Gericht

des Demiurgen, dem die Psychiker sonst unterworfen sind, mit

Seele und Geist entnommen werden und gliicklich an ihrem vor-

laufigen Ruheplatz in „der Mitte'^ bei der Achamoth geborgen

werden, bis sie am Ende der Welt ins Pleroma eingehen diirfen.

Sie setzen dabei ihr gauzes Vertrauen auf die himmlische Sophia:

die Achamoth kann ihnen nicht geniigend helfen. Zwar sind sie

ihr Erzeugnis, nach dem Bild der Engel gestaltet, aber zur gno-

stischen Hohe erst erhoben durch die Verlobung mit diesen Engeln

selbst, und eben diese Engel brauchen wiederum die Hilfe der

oberen Sophia, um ihre Verlobten einst in das Pleroma zu ziehen.
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B.

1. Elg Hvofia &yvd}6tov Ttarghg r&v SXcoVj sig ^Akri%'Biav y^rjtSQcc

(t^v) TcdvtcoVy slg xov %a%eX%6v%a elg ^Ir}6ovv^ eig £V(x)6iv xai &^o-

ml mivcovlav xmv dwccjisc^v.

Von den 4 Gestalten, anf die getanft oder erlost wird, sind

der Vater und die Aletheia bebannt. Sie lieiBen Vater nnd Mutter

des Pleroma^^). Die Aletheia gehort also tier sclion zur ersten

Syzygie, sonst in der Eegel erst zur zweiten. Aber auch Herakleon

setzt sie der Sige gleich und darum an die Spitze des ganzen

Pleroiua als Grenossin des Vaters^®). Die dritte Grestalt ist der

Soter oder der Christus. Die Svvdiisig aber sind die iibrigen

Aonen. Bei Markus vor allem spielt dieses Wort eine Rolle und
bedeutet teils das einheitlicbe Wesen, die Kraft des Pleroma, teils

seine einzelnen Aonen Wenn also eine Spur in dieser Kormel
auf die Gremeinde des Herakleon weisen konnte, so lieBe sick die

andere auf Markus bezieben. Allein wiiBten wir mehr von He-
rakleon, so konnten auch bei ihm die dwdiieig als Pleroma oder

Aonen eine Eolle spielen. Und schliefilich muB auch nicht He-
rakleon der einzige gewesen sein, der Aletheia und Sige gleich-

gesetzt hat.

Jedenfalls ist der Sinn der Formel ganz klar: die „Er-

losung“ verleiht die Gremeinschaft mit der oberen Welt des Ple-

roma und ihren Grestalten Der Wortlaut der Formel berlihrt

sich aber auJSerdem an zwei Punkten mit der Schilderung der

„Erlosung“ in den Auszligen aus Theodot (§ 223.6): beidemal wird
getauft eig rbv mtsXd'6vra elg und elg evcoaiv mit den

Engeln, gewiJB ein Beweis ihrer Achtheit und guten tlberlieferung.

3. Aramaische Eormel mit griechischer tJber-
setzung: Ttd^av S'dvccficv rov IlatQhg eTCcxccXov^iai (pe tbvy

cp&g dvoiia^oiievov mi Ttveviia &ya%'hv ml bti ev 6d)^a%i

aUev^agJ^

Das Aramaische lasse ich bei Seite: ich verstehe die Sprache
nicht 2^). Ich frage nur, wie wait der griechische Text einen Sinn
gibt, also IJbersetzung oder iiberhaupt richtig sein kann.

Auch hier begegnet wieder ein Anklang an Stellen aus der

valentinianischen Literatur. Bei Irenaus scbickt der Christus den
Soter mit seinen Engeln zur Achamoth, um sie gnostisch zu ge-

stalten, und gibt ibm nd^av SvvccfiLv rov JlaxQog mi %g)v AU
divcav mit, so daB ihm nun ^dv 'bxc e^ov6lav ubergeben ist^^). Und
im selben Zasammenhang haben das dann die Ausziige aus Theodot

§ 43 aus derselben Quelle, aus der Irenaus schopft im AnschluB
an KoI. Ii6 und Phil. 29—n dahin ausgeflihrt, dafi nun der Soter
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das Haupt des Pleroma nach dem Vater wird und das 'dvoficc iiber

alle dvdfiata bekommt. Der Soter ist also an die Spitze aller

Aonen — der dvd^iata oder dwcc^ieLg^'^) — getreten.

Damit wird also bewiesen sein, dafi die i7tCxX7j6tg wieder dem
Soter gilt. Er beifit ja auch im 4 Evangelitini g)wg und XJnd

wenn mit diesen Attributen nocb. TCvsv^a verbunden wird, so er-

innert man sicb daran, dab eben in jener Stelle des Irenaus der

Soter und der Paraklet dasselbe sind^^). Die Eormel wendet sich

an ihn und greift damit fiber alle andern Grestalten des Pleroma
hinaus zu der bochsten unter dem Vater

Aber nun fallt an ibr verscbiedenes auf. Der Soter wird an-

gerufen, aber nicbt gesagt, was er tun soli: nicbts von der Iv-

oder Svm(5vg^ die docb in B 1 und 3 a nicbt feblen und aucb

nicbt wobl feblen kann. Dazu fangt der aramaiscbe Text mit

„basema‘^ an, also einem deutlicben iv dvdfiavL oder sig tivoiicc wie

B 1 rCnd aucb wieder — nur das bloBe fivo^a obne Praposition —
3 a, wahrend in unserer Eormel das ovo^a ganz feblt. Und end-

licb ist der ScbluB 8tt iv Oco/tart i^ccdClsvaag wenigstens fur micb

unverstandlicb. Denn icb wage nicbt anzunebmen, dafi unter dem
6miia die Gremeinde der Grnostiker, die ’ExTcXr^^ca des tcvbv-

licctiKov zu versteben oder aber an den Branch zu denken ware,

dafi ein Teil der Gnostiker den Namen des Soter an seinem Leib

trug®^). Es ist mir daber fraglich, ob die Eormel fiberbaupfc

vollstandig, nicbt minder, ob sie TTbersetzung des aramaiscben

Textes sein kann^^), und endlicb, ob man sie fiberbaupt als eine

Eormel zur Erlosungstaufe nebmen darf. Sie konnte ebensogut

oder besser dazu bestimmt sein, daB der abgescbiedene Gnostiker

bei seiner Fabrt in das Eeicb der Sophia den Soter zu Hilfe gegen

die Geistermacbte anriefe, die sicb ibm in den Weg stellten, urn

ihn zu greifen. Und das scbiene mir unvermeidlich, wenn je etwa

eine der beiden Erklarungen des ^cb^cc mbglicb erschiene.

3. Nun folgt ein gauzes Konglomerat. Zunacbst

a) eine Eormel mit nur griecbiscbem Text: To ovoi^^a rh aTto-

ocizQv^liBvov &7cb Tcd^Tjg S’Bot^Tog xccl zvQL6t7]tog ml aX^^alag^ 8 ivs^

dv6ccto ^iTj^ovg 6 Ncc^ccQr^vbg iv tatg t^^vaig tov (pmtbg uot) Xgii^tov^

XgiOtov t^vtog^^) did: TCVBviiutog &yiov sig XvtQw^vv Sc'y'ysXLxiiv,

b) Darauf— es ist nicbt klar, ob als ScbluB des vorstebenden

oder als tlberscbrift zum folgenden oder wie sonst : "Ovo^a rb rrjg

ccMmta^tcc^scog*

c) weiter eine aramaiscbe Eormel Ms&^Ca usw. und

d) ibre angeblicbe Ubersetzung: Ob Siaigp to tcvbv^cc^^)) tfiv
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nagSlav mi riiv i^SQOVQavLOv SiSvaiiiv tiiv olxtiQfiova* dvaCfiTjv tov

dv6fiat6s UmijQ dXi^d'siccg.

4. Endlicli a) die Antwort des Geweiliten nur griecHsch:

^E6x^Qiy^av ml XsXiitQCDiiaL ml XvtQov^at. rfiv ipv^iiv ^ov &7th rov

ai^vog rofitov zal ytdvrcov xov ccvtov iv tp dv6[iati tov ^Ia<hj

og iXvtQa^aro 'tpv'i^v W'^iro'D alg astoXTitgcodiv iv tp XQidtp %p

l^vxi tind

t) der Znruf der Gemeinde gleichfalls ntir griechiscli:

m&LVy icp^ xh Hvo^a tovxo incavamiiEruL^

An diesen beiden Gruppen haben vor allem Lagarde nnd

Gre^mann ihren Scbarfsinn geiibt, indem sie das Aramaiscbe

wiederberzxistellen und soweit als moglich mit dem Griecbiscben

in Einklang zu setzen suchten. Lagarde will die tlbersetzung

des aramaiscben Textes 3c nicbt in 3d, sondern in 4a finden.

Und GreBmann stimmt ihm zu. Dann hatte also Ireuaeus die

verscMedenen Stiicke durcb einander gebracbt.

Yon vomherein erbeben sicb aber dagegen starke Bedenken.

Icb glaube zunachst nicbtj dafi die Formeln 4 a nnd b, in denen die

Geweibten imd die Gemeinde antworten, gerade nut 3 znsammen

geboren. Sie sind nur "griecbisch wie A, B 1 nnd C, konnen also

als Antworten anf sie, aber ancb anf alle moglicben anderen grie-

chiscben Weibeformeln gedacbt werden.

Sodann : wenn 3 c = 4 a ware, stande 3 d in der Lnft. Und
wie ware 3 c an das Yorangegangene anznscbliefien ? Tiber das

Vvo^a xTjg &7tomxcc6xcc6£CDg auBern sicb beide Gelebrte iiberbanpt

nicbt.

Dazn kommen die Scbwierigkeiten, die der Unterscbied zwiscben

dem Text wie dem Umfaug des aramaiscben Textes 3 c nnd dem
seiner angeblicben tlbersetzung 4 a bietet. Lagarde muB, um sie

auf einander zu passen, den griecbiscben Text stark kiirzen nnd

andern. Er streicht i^ZTjQLyficci ml XsX'6tQco(iat, tov almvog xo'ixov

ml sowie eig cc^oXvxqco&lv iv nnd verwandelt ^wvxl in

Er bekommt so scblieBlicb einen Satz, in dem icb sowenig als

GreBmann einen Sinn finden kann: XvxQOV(iccc xijv ipvpjv fiov dstb

Tcdvxwv xwv 7taQ^ ciixov iv xp 6v6^axv xov 8^ iXvxgm^axo xriv

ipv%riv ccixov . . . XQi^xp xp NjutcoQac^. Wer sollen denn die „alle^^

sein, und wer der „er“, yon dem sie kommen? Wo batte denn

Jao seine Seele erlost? Und wo bezeicbnet die Gnosis den Cbristns

— nicbt Jesus! — als Nazarener?

GreBmann sodann findet i^x'/iQiyiim nnverstandlicb und andert

in xixQidficxc, was in stecke. Um seines aramaiscben

Textes willen streicbt er sodann ml XvxQov^ccty andert dm xov

ctiwvog xoiixov in dnh mvxhg ccl^vogy streicbt weiter ml %dvxmv xmv
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srap’ icvrov nnd sig setzt vor iv *lf]0ov ein xal ein

nnd andert wie Lagarde in Na^agaCtp* Alles das tun eiuen

Text zu gewinnen, der seiner Rekonstruktion des Aramaiscken

entsprickt

!

Allein zunachst ist nickt ntir nicht nnverstandlichy

sondern, wie es scheint, geradezu ein terminns tecknicns der va-

lentiniscken Schule oder wenigstens ikrer ptolemaiscken Grruppe.

Er steht bei Irenaens 1, 2 2 (S. 16 9), 1, 24 (S. 19 1 . 21 3), 1, 26 (S. 229),

1,84 (S. 208), 1,124 (S. 113b) von der Tatigkeit des Horos nnd

des Christus, gleichbedentend mit ^a^ccgllBiVj %atccQtl^sLv^ &va7ta'6-

s0d'cci tsXicog^ also mit ^ogcpovv xcctd yv^6vv, Vgl. anch. Iren. 1, 22

(S. 16 9) nnd dazn Hippolyt 6,322 (S. 160 12), wo es von der

(pm6Lg zccr’ oi^Cav stebt. Ick weifi nicht, ob der TJrsprung des

Ansdrncks in Stellen wie Rom. 16 25
,

II. Ptr. I 12 n. a. oder anf

hellenistischem Boden zn suchen ist. Aber ohne Zweifel ist es

ein entsprechender Ausdrnck flir dj7i;oAt5rpco<54g.

Sodann, was soil %ag ald)v sein, von dem erlost wird? Das

Griechische des Irenans &7cb tov ai&vog toiitov ist verstandlich

nach dem NTlichen Sprachgebrancb : es ist die nntere Welt. Aber

erlost zn werden von jedem Aon ware ja nach der valentinischen

Gnosis gerade das Gegenteil von dem, was man will. Dnd end-

lich bliebe anch hier die Erage: was ware der Jao, der seine Seele

erlbste?

Ich kann also nicht verhehlen, dafi mich diese Versnche, die

aramaischen Formeln branchbar zn machen, an die Gescbichte von

dem Apotheker erinnern, der einen nnlesbar geschriebenen Theater-

zettel in eine Arznei nmsetzte. Ich mochte deshalb anch nnr

nntersnchen
,

wie weit die angebliche gnechische tlbersetznng

Branchbares enthalt.

Vor allem fordert in 3 a das bvo[icc rb d7to%BXQvii^£i/ov eine

Erklarung. Der Ansdrnck selbst ist wohl von Hans ans nichts

anderes als Und es ist keine Erage, dafi mit den

d'sdtTjtsg nsw., vor denen es verborgen war, alls die Wesen gemeint

sind, die vor der Erscheinnng des Soter in der Welt fhr Gott-

heiten, Herrschaften nnd Wahrheiten gegolten hatten. Das ^Ouofic^

selbst kann also nach dem, was ich frtiher festznstellen versncht

habe, nnr entweder die allgemeine gbttliche Snbstanz des Pleroma

oder das besondere Wesen des Soter sein, das Jesns ebenso an-

ziehen konnte, wie er sich nach Exc. ex Theod. § 26 1 in seinem

0(XQxlov mit dem, was sichtbar an ihm war, der Kirche, bekleidete.

Denn nach demselben § ist eben das Unsichtbare an ihm das hvoy^a

des vibg yovoyBvijg, Anch dafi das Anziehen in den Regionen des
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Lichtes Christi geschehen sein soli — wenn die Korrektur ^6vacs

richtig ist —
,

laBt sich erklaren, weun man bedenkt, daB Jesus

naclL den Exc. ex Th. §412 das Licht ist, das der Chris tus zuerst

herv^orgehracht hat. Ob das dcct Ttvs'iiiiarog &yLOv zu i&vtog zu
ziehen ist (wie HoUs Ansicht zu sein scheint, da er die Worte
Xqi^'vov ^&vtog Sidtr 3tv. &y, zwisclien Kommata setzt) oder zu slg

XiirgmaLV ayysXtKi^Vj lasse ich dahingestellt. Im ersteren Fall hatten

wir wieder wie in B2 die Dreiheit (pmg, ^coyj, ^veviia.

Die SchluBworte endlich slg Ivtqco^iv ayysXizijv sind uns aus-

driicklich als Worte am Ende der %stQod's6£a bezeugt^^). Wir
haben hier also wohl eine wirkliche Hauptformel der ujtoXiitQcodig,

Es entsteht weiter die Frage, wohin 3 b "'Ovo^a to tfjg &ito-

iiatcc(Sx&6sG)g gehort. Grrabe and ihm nach S tieren und Harvey
seheu darin die tlberschrift fiir 3c: ovo^a ware also etwa =
Formel oder Wortlaut. Ho 11 dagegen interpungiert so, daB es

Attribut zum vorangegangenen ^ovo^a &7toxsKQv^^ivov ware. Das
folgende Aramaische (3 d) fiigt er dann mit einem Kolon an, setzt

aber wie vorher vor den ol da — oEUot da — ’dlloi ds kmliyov^iv
ovTcog einen Zwischenranm: er sieht also wohl in dem aramaischen
3 c eine neue Formel, die nur nicht wie die andern eine Einleifcung

hatte. ^

Vor allem wird nun die Frage sein, was dio a7toHat()c6ta0ig
ist. In den Exzerpten aus Theodot § 223 steht sie in Verbindung
mit der ccTCoHxQco^ig: die Grnostiker werden darin „auferweckt“
i^dyysloi, tolg aQQs6cv d^o%az()C(jtocd:Jvtsg, totg fiaXsOL td iiUrj

sig sv(d6iv, Und genau so heiBt es von der Sophia bei Iren, 1,24
(S. 19 12) und 1, 26 (S. 208), sie sei durch den Horos von ihren
TcdO')] gereinigt worden ^al %(zl dTtoxutcc^tccd'fivai trj

0v^vyC{x, Da nun ^rTjQC^siv, wie schon bemerkt, nichts anderes
als die dmXvtQw^ig ist und dieser Vorgang bei der oberen Sophia
nur ein Spiegelbild dessen darstellt, was mit dem Grnostiker ge-
schieht, so ist eben auch die ajtoxatdora^Lg wohl nichts anderes
als die Vereinigung mit den Engeln, also die d7CoXi5tQ06[,g selbst

In diesem Sinn konnte man es nun als SchluB zn 3 a ziehen
und als Wiederaufnahme des dvoiia aTCoTcsocQv^^svov ansehen. Aber
nicht nur stiinde dann sig Ivtgco^Lv dyysXcKijv nicht wirklich am
SchluB der Formel, wie es doch nach den Exc. ex Theod. anzu-
nehmen ware, sondern das dvoiicc tb tfjg aitoKcctaord^sayg hinkte
auch sehr nach, zumal da gerade diese fiir die Handlung entschei-
denden Worte slg a^oXiitgcj^iv ccyysU%i]v dazwischen stiinden.

Nahme man es aber als tlberschrift zum folgenden 3 c. d, so
milBte doch wohl der Plural M^atcc stehen (= Worte), so wie
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es bei B 2 heifit : xiva dv6(iara BniKiyov0i. So schlagt in

der Tat G-rabe yor. Immer bliebe aber anch da das sonst liberall

vorangestellte h^iXiyov^iv o. a. zn vermissen; denn das nacbherige

(S. 186 4) nal xavta ^hv htiXiyov^iv oC aixoi xsXovvxBg scbeint mir

anf die vorangegangenen Bormeln zn gehen.

So drangt sicb mir denn immer wieder eine Vermntting auf.

Sie erforderte freilicb wieder eine Anderung des griecbisclien tind

lateinischen Textes. Aber das ist ja bei Irenans nicbt allzn selten.

Die Formel 3d scbliefit in ihrer Ubersetztmg : ^Ovccliiriv xov 6v6-

^ax6g 0ov^ dX^i^'aCag. Sollte so nicbt ancb 3 a nrspriinglicb

gescblossen haben mit Vvccifi'tjv xijg dMmxcc0xcc06G3g ? D4s ware
dann freilicb nicbt mebr ein Stiick der "Weibeformel, sondern die

Antwort des Geweibten. Aber so mnfi es dock wobl ancb in 3d
sein. Denn der Weibende kann sicb docb nicbt erst den Namen
des Soter wiinscben. Dann batte eben Irenans oder seine Vorlage

die Formeln B3a. b nnd c. d ans einer Qnelle erbalten, in der

zwiscben ihnen selbst nnd zwiscben den Worten der Weibe nnd

der Antwort des Geweibten kein Absatz gewesen ware.

Aber ancb so bleibt das Verbaltnis von 3 c zn seiner angeb-

licben IJbersetznng 3d nnklar. Die TJbersetznng ist nicbt nnr

oJffenbar larger, sondern sie entbalt ancb das „Jesns von Nazaretb"

des aramaiscben Textes nicbt Anfierdem aber ist 3d in der

Hanptsacbe einfacb nnverstandlicb: ancb wenn man im tJtvsvfiu den

gnostiscben Geistesmenscben, in der {fitsQovQdviog dijvafiig, wie ja

selbstverstandlicb, die Aonenwelt fande, was sollte das od diaigS}

beifien? Die Erlosnng soil docb nicbt die Trennnng verbindern,

sondern die Verbindnng berstellen, nnd wie sollte das dnrcb die

Formel gescbehen konnen? Anfierdem bliebe xijv xagdCav nner-

klart. Hier ist also, so viel icb sebe, nicbt zn belfen. Die tlber-

liefernng scbeint vollkommen verdorben zn sein. Ganz bei Seite

scbieben kann man die Stiicke aber docb nicbt, weil sie zn viel

acbt gnostiscbes Gnt entbalten.

4 a. In der Antwort des Geweibten ist die erste Halfte voll-

kommen klar. Die Wiederbolung des XvxQovad'ai,] in Perfekt nnd

Prasens mag auffallen, ist aber vielleicht docb wobl so zn erklaren,

dafi die Erlosnng, die in der Weibe eingetreten ist, aJs ein fort-

danernder Stand gefaJSt wird. Von dem al6i/ oStog ist scbon znm
Teil gesprocben. Er wird ebenso als Person behandelt wie der

xdTtog des Deminrgen oder der Hades in der jobanneiscben Apo-

kalypse u. a.

Die Scbwierigkeit beginnt nnn aber mit ip dvdfiaxir xov 7cc6.

Der Name Jao kommt in des Irenans Bericbt iiber die Yalentinianer

Kgl. Ges, d. Wiss. Nachrichten. Phil.»hist. Klasse. 1920. Heft 2,^ 13
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nur noch. ernmal vor 1, 17 (S. 33io£P.)' Achamoth. dem
pleromatisclien Christus, der sie nur mx' oieiuv geformt und dann

wieder sogleich verlassen hatte, nacheilen, wird aber vom Horos

angebalten, der das Pleroma vom Kenoma scheidet, und dabei

spricbt der Horos das Wort Jao aus. Da, fiigt die Quelle des

Irenaus Mnzn, sei der Name Jao entstanden. — Was da der Name
bedeutet, ist Har. Er ist ja iiberhaupt besonders zauberkraftig,

bier aber kommt insbesondere in Betracbt seine abwebrende Kraft

:

die heraneilende SopHa wird festgebannt, so da6 sie nicbt weiter

in das Pleroma kann. Der Name ist sozusagen die WafFe des

Horos, mit der er sein Amt ausiibt und vom Pleroma alles fernhalt,

was nicbt hineingebort. Es ist aber lediglicb der Name, um den

es sicbbandelt: seinen Ursprung wiU diese Kultlegende derValen-

lentinianer erklaren. Ein besonderes g(5ttlicbes pleromatiscbes

Wesen stebt nicbt binter ibm^“). Eine personliobe Mitwirkung

bei dem Erlosungsritus ist also aucb nicbt leicbt denkbar. Aber
gerade das miiBte bier der Pall sein: ’J«c6

, 85 iXvxQihsato xijv

ipvxxjv avxov.

DaB nun so der Text nicbt ricbtig sein kann, ist klar, obwobl
die lateiniscbe TJbersetzung ibm genau entspricbt. Ho 11 andert

daber aixov in iiiavxov. So batte aucb icb friiber belfen wollen.

Allein wo findet sicb etwas davon, daB Jao die Seele erloste? Die

Scbwierigkeit wiirde aber nocb verstarkt durcb den Zusatz slg

&noX'6xQO}6iv h xp XQt,0xp xp ^&vxi. Die Erlosung ware also zu-

nacbst erfolgt im Namen Jaos und dann nocb einmal in Cbristus.

So komme icb denn zu der Prage, ob nicbt statt der Anderung
des ttixov in i^uvxov, die ja aucb beide Texte trafe, etwa ein

MaxdcQiog eingescboben und in aixov nur der Spiritus umgewandelt
werden konnte: „Selig, wer usw.“ In 4 b wiirde dann das Mcc-

xdcQiog 8s von der G-emeinde aufgenommen in den Worten
na0iv, ig>’ ovg xb Bva/icc xovxo exavaxcc-iSexai. Der Name rubt nun
auf dem Greweibten.

PreiKcb, der Name Jao ist aucb so nocb fremdartig. Und
vollstandig ware aucb so die Scbwierigkeit der doppelten Erlosung

nicbt geboben. Aber es ware docb nicbt mebr Jao selbst, der die

Seele erloste und der sie erloste zur Erlosung in Cbristus. Die

Erlosung ware gescbeben in Cbristus, aber mit Hllfe des zaube-

riscben Namens. Und weiter zu kommen, ist bei dieser Pormel

wobl nicbt moglich.
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C.

Aiifier den bislierigen Formeln der bringt nun
Irenaus solcbe fiir eine 'd. der Toten. Die lateinisohe Ubersetzung
fabrt damit in der Schilderung der valentinianischen Grebraucbe

einfach fort mit einem neuen „Alii sunt qui“. Epipbanius dagegen

(36, 2. Bd. 2, 45 lo £f.) bringt sie unter Herakleon, dem Hauptver-

treter des abendlandiscben Zweigs der Scbule, wir wissen nicbt,

ob auf Grrund einer anderweitigen Kunde.

Nun bestebt bier zugleicb eine TJnHarbeit Tiber die Bestim-

mung der Eormeln. Naob Epipbanius sind sie fiir die Sterbenden
— roitg XBXsvxSyinaq &3c’ witStv xal iiti xiiv I'lodov (p&divovxaq^

und gleicb darauf xqoq ttj rslsvrff —
,
nacb dem lateiniscben Ire-

naus fiir die Toten. Allein dem mortuos fiigt der Lateiner binzu

ad finem defunctionis. Das siebt wie eine tmgenaue Ubersetzung

des griecbiscben robg . . . ini aivfjv i^odov qid’dcvovtag aus. Dnd
ebenso wird man dann vielleicbt das mortuos fur die tsXsvt&vxsg

fassen diirfen*^). Es ist ein Sterbesatrament: der Sterbende wird

zur Reise nacb dem Tod mit den Kraften ausgestattet, die er

dazu braucbt.

Es sind zwei Formeln, deren gegenseitiges Verbaltnis ganz

Mar ist. Die erste scbiitzt gegen die Macbte der unteren Welt-

region, die G-eister unter dem Himmel. Sie bezeicbnet den Grno-

stiker als den, der vom ewigen Vater stammt, aber in diese Welt
gekommen war, um zu seben alles, was ibm eigen und was ihm

fremd war, wenn aucb nicbt vollig fremd, da es ja das Werk der

Acbamotb ist, die es fiir sicb gemacbt bat. Er stammt aus dem

Ewigen und ziebt wieder in seine Heimat. — Daraufbin miissen

die Macbte vor ibm flieben.

Dnd nun kommt er weiter in den Bereicb des Deminrgen und

seiner Geister. In der ersten Formel batte es geniigt, auf die

Acbamotb als die Scbopferin und Herrin der Spbare binzuweisen,

in der die Macbte sicb falscblicb als Herren gebarden. Jetzt

gegen den Demiurgen spielt er die obere Sopbia aus. Er selbst

ist scbon mebr als die Acbamotb. Sie stammt nur vom Weib, obne

Zutun ibres Mannes, und ist scbon darum scbwacb bat aucb

keinen Gatten und kennt nicbt einmal ibre Wurzel. Er dagegen

kennt seinen Ursprung aus der obersten Welt, ist — so darf man

binzufiigen — nunmebr vom Soter als seinem Vater erzeugt^®) und

hat aufierdem seinen ov^vyog Sppijv, den Engel des Soter, der ibm

verlobt ist. Es wird nocb besonders betont, was sonst vor aRem

vom Demiurgen gesagt wird^*), dafi die Acbaimoth sicb selbst fiir

das Letzte und Hochste balte. So ruft der Gnostiker nun die
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hohere Macht an, von der der Demiurg und die Seinen nichts

wissen oder wissen wollen, die himmlisolie SopHa.

Vor diesem Znrnf, insbesondere vor dieser OfPenbarung ihrer

Eerkunft und des Geschlechts ihrer Matter und der ihr iibergeord-

neten Macbt, erbeben dann die Greister des Demiurgen und lassen

den Grnostiker an seinen Bestimmungsort zieben.

Dieser Bormel und ihrer Wirkung auf die Greister des Demi-

urgen fugt Irenaus dann noch die Worte hinzu, der G-uostiker

aber ziehe nun in seine Heimat und werfe seine Seele ab Allein

das ist ein Mifiverstandnis. Die .Darstellung, die er selbst an

anderer Stelle von den Endvorgangen gibt und die sich mit be-

sonderer Klarheit in den Excerpta ex Theodoto aus derselben

Quelle findet, zeigt deutlich, dafi der Gbiostiker unmittelbar nach

seinem Tod und bis zur VoUendung der "Welt sich zusammen mit

seiner Seele in einem Zwischenzustand bei der Achamoth im Baum
der Mitte befindet^®). Tatsachlich reiohen ja auch die Eormeln

iiber diesen Baum nicht hinaus. Irenaus hat also das, was un-

mittelbar nach dem Tode geschieht, mit dem zusammengenommen,

was erst bei der VoUendung der Welt vorgeht.

So aber entspricht nun die Eormel auch vollstSndig der von

A, und damit wird wahrscheinlich, dafi A gar nicht fiir die eigent-

liche &3toX'6tQm6i,q, d. h. die Weihe zum Gnostiker bestimmt ist,

sondern bei dem Sterbesakrament verwendet wird, das ja bei

Irenaus auch heifit.

Nur eine Erage konnte man noch aufwerfen : ist dieses Sterbe-

sakrament fiir alle Gnostiker bestimmt oder ist es etwa nur fiir

Katechumenen der Gnosis bestimmt, die bisher die Weihe der

Si'XoX'^XQaSig noch nicht empfangen haben? Ist es vielleicht eine

Parallele zur Taufe auf dem Toteubett oder zum katharischen

consolamentum? Ich moohte das nicht annehmen. Denn die Sterbe-

formeln fiihren nur bis zum Ort der Mitte und enthalten nichts

von dem, was das Bezeichnendste der Erlosungsformeln war, da6

der Geweihte mit den Machten des Pleroma in Verbindung ge-

bracht wurde. Das Sterbesakrament scheint- also wirklich eine

zweite Handlung neben der Erlosung gewesen zu sein.

Nun laBt sich vielleicht noch ein gewisses Ergebnis fiir die

IJberlieferung der Eormeln aufstellen. Die rein griechischen A
und B 1, C 1 und 2 sind wohl im ganzen unanfechtbar gut. Die

gleichfaUs rein griechischen B 3 a und b, 4 a und b sind im ganzen
richtig, aber im Einzelnen z. T. verdorben. Bei den aramaisch-

griechischen B 2 und 3 c. d stimmt das angebliohe Original mit
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der Ubersetzung nicht iiberein, ist das GrriecHsciie zumeist unrer-
staudlicb, nnd B 2 gehort yielleiclit gar nicht in die Erlosungs-
formeln. In der G-rnppe B 3 b—d sind; wenn meine Vermutungen
begriindet sind, auBerdem die einleitenden IJberscliriffcen oder Ein-
fuhrnngen weggefallen oder nicht richtig angegeben.

Am schlechtesten steht es also mit der Gfruppe B 2 und 3,

Aber anch da ist wieder ein IJnterschied, Wo die aramaischen
und griecMschen Texte beisammen stehen, da ist nicht nnr, wie
natlirlich, das Aram^sche zum groBten Teil unverstandlich, son^

dern man hat anch den Eindruck, dafi sie von Hans ans gar nicht

znsammengehort haben. Und so scheint es denn anch mit den
andern Stricken gewesen zu sein: sie werden z. T, einzeln liber-

liefert und dann von Irenaus selbst oder einem Vorganger zu-

sammengestellt worden sein.

Anmerkungen.

1) Ausgabe von 0. Stahlinin seiner Ausgabe des Clemens Alex. 8, 103 ff.

Icb bescliranke mich auf die Stiicke, die sick aucb nach W. Bousset, Judiscb-

cbristlicber Scbulbetrieb in Alexandria und Rom, S. 167, als valentinianisch er-

weisen. 2)
* Tgxbq7}iicx. ist in der Darstellung der Valentinianer bei Hippolyt

(6, 31 G S. 159 13. 15), die ja der des Irenaus nabe verwandt ist, der Ausdruck fiir

das %ev(a(iccj den Raum auBerbalb des Ygl Exc. ex Tbeod. § 2, 2, wo
es den Gegensatz gegen die d7t6^Qoicc toU dyysXi^cov bildet. — Bei Markus (Iren.

1,141 S. 1282; 1,172 8.1689; 1, 18 3 S. 173 18 ;
1, 19i S. 176 is; I,2l4(S. 1866. ifl),

ist es der Kame der unteren Sopbia (to to-D ^batSQij^cctog <<!7ciQ(icc> >iCitccteS'h'tf sig

avtov) oder aucb der Masse, die aus ibrer Mutter ausgescbieden und aus der sie

dann selbst gebildet worden ist. Daher ist der Demiurg 'batSQi/jfjLatog, latei-

nisch ex lobe (1, 163 S. 1634—?) oder postremitatis oder extremitatis fruetus

(2 praef. 8.2502. 251 lo) oder de defeetione (2, 28? 8. 357 lo). — BaB die mytbo-

logiscben Gestalten nacb dem Raum bezeicbnet werden, den sie beberrscben, oder

der Raum nacb ibnen, oder daB der Raum selbst personifiziert wird, ist ja ganz

gewobnlicb. Ygl. die Planetengeister (z. B. Iren. 1,52 S. 446) tovg mta o'bgcc^

vohg , . . dyysXovg . . . vTtorld'svrcci), den NTlicben Hades (Apok. 6 8. 20 14), aus

der valentinianiscben Gnosis z. B. den Torcog als Bezeiclinung des Bemiurgen

ebenso wie seines Ortes: Hippolyt 6,327 (8. 1616: der Zusatz des Herausgebers

T7}9 (isaStTitog ist also unnotig). Exc. ex Tbeod. § 34i vrcb too Tqtcov ^OQtpoad'fjvat.

2 : T6rs 6 Tdrcog t?)v h^ovaiav x^g fi^ritQbg . . . Scnolijtpstccv, § 38 $ : tvcc rbv TSttov

So beiBen aucb die Aonen des Bleroma selbst (Exc. ex

Tbeod. § 32 mit Clemens Alex.
,
Stromat. 4, 90 2 (2, 287 so StHblin)

;
bei Markus

:

Iren. 1, 142 (S. 1823) u. 6 (1386): die Ogdoas sind teils die obersten acbt Aonen

teils die untere Sopbia, aber aucb deren Raum d. b. die (isffStrjg (Exc. ex Tbeod.

§ 63i [80 1]). Andrerseits ist gerade an der Stelle Exc. § 22? die untere Sopbia

selbst wie ein Raum bebandelt: tvcc fiij ^ hsrs&ri too

diu tyg Ygl. § 322: rbv Xgiatbp l| ’Ev-

voCag TCQosXd'ovta rfjg Sotpiccg und 333: Xgierov . .

.

I>t rT}g ^rjtgdccg yspofiivov

ivvo^ocg. Im iibrigen mScbte icb ausdriicMich sagen, daB mir die Stelle § 227
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niclit klar geworden ist (der allgemeine Sinn natiirlicli 'wohl): "'Evvoia und
fo^ vffTSQ'tjficctos liabe ich niir auf die Autoritat yon Ed. Schwartz (a. a. 0.

S. 132 A. 2) Mn zusammengenommen. Abet es bleibt ein aufPallender Ausdruck,

nnd was soil das 7tffo[g]£Qxof^£'^o£ dia ryg Ho<p^ag7 § 32 2 heiBt Christus

^Evvoiag TtQosX&'mv 2!ogjtag. Auch das ist unklar. Oder soli rfjg Ho^cccg mit

toU Tt^Qoofiarog zusammengenommen werden? Ygl. auch Exc. ex Theod. § I 2 :

t!voc ... fir} %cc'cccG%£d'f} kvtccvd'a 'UTtb tmv GtsglaitBiv dvvafiivcov. 3) Hierzu vgl.

Exc. ex Theod. § 1 : das cag^iov, das die Sophia dem Logos bereitete, ist das rtvsv-

(latLxbv ffTgsgficc, d. h. die pneumatische Masse, aus der die gnostischen „MensGhen“

gestaltet werden. Die Emlriabcc ist also auch hier der Leib Christi wie bei Paulus

Oder sein Fleisch wie in II. Clem. 143. 4) Ygl. noch Exc. ex Theod. § 422.

5) Ho 11 hat mir die Aushangebogen 1—6 des zweiten Bandes freundlichst zur

Yerfiigung gestellt. 6) Die Szenen aus dem Treiben des Markus (Iren. 1, 13 2 . a

S. 116—119) iibergehe ich. Es sind keine eigentlichen Formeln, und sie sind

ja auch schon von Ee it zen stein, Poimandres, S. 220 f. klargestellt. Ygl. auch

G. P. Wetter

,

Phos. Uppsala und Leipzig 1915, S. 8ff. u. ofters. 7) Ich habe

hier wie in alien andern Formeln gleich die Yerbesserungen Ho 11s eingesetzt.

8) Irenaeus 1, IBs (8. 118 6 = Epiph. 34, 2 6, Bd. 2, 75ff.); MstadovvccC <soi ^iloy

Tfjg ifif]g Xagirog^ imsi^rj 6 Ttcctrjg n&v olaiv rbv ayysXdv aov dia itccvvbg ^Xinsi

7tgb rtgogthnov aiyxov, Z tbnog tov Msyid'ovg iv rjfiiv icvi usw. Auch Iren. 1, 14 1

(S. 13112 vgl. Anm. 12), lU (S. 1378), 1, 14? (S. 1416). 9) Exc. ex Theod.

§ 234, 10) Ygl. oben S. 185 f. 11) Ygl. Markus bei Iren, 1, 14 1 (S. 131 10):

Tohg 9'9’dyyouff <b7tdgxBiv to^g [logqjovvmg xbv Scvovaiov >tal dyswrixov Mmvoc *

%ai stvcd tovtovg fiogbpag, ag 6 Kvgiog dyyiXovg sl'QrjnSf xdg Strivsyt&g ^Xsiftovaccg

rb rtgogoircov roi) ncctgbg: die Engel sind die fiogcpccl der oberen Aonen, weil sie

von ihnen geformt werden, und ebenso sind wiederum die Gnostiker die fioQq}al

der Engel. Dazu Exc. ex Theod. § 313.4 mit Stahlins Erklarung. 12) Ygl.

Eeitzenstein, Poimandres S. 153. 223 Anm. 2. 226 Anm. 1. 365 M.

13) Ygl. die Zusammenstellung bei Stieren 2, 648ff. : Grabe, Massuet, dazu

Stieren selbst und Harvey, 14) di (Holl) ist gewifi richtiger als der Yor-

schlag stg ^v. 15) Ygl. Karpokrates bei Irenaus 1,254 (S. 208 7 ff.): ad^

'oersarium dicimt ununi ex angelis gui sunt in mundo, guem diaholum vacant^

dieentes factum emi ad id, ut ducat eas guae jperierunt animas a mundo ad jprm-

cipem/^ 16) Ygl. Iren. I, 7i (S. 59 1—4), mit der wesentlichen Erganzung
dazu in den Exc. ex Th. § 63 f. Der Schlufi des Irenaiscben Berichts iiber diese

Formel, wonach die obere Sophia die Gnostiker nun sofort unsichthar macht, in

das Brautgemach emporzieht und ihren Yerlohten gibt, hat ubersehen, was ja
auch in der fruheren Schilderung ausgelassen war, daB diese Einfiihrung in das

Brautgemach erst am Ende der Welt erfolgt. 17) Vgl. die drei „Menschen^

hei Iren, 1, 5 5 (S. 49 3. 6 und 516); ;^ol';tog, npvxtr^og und irtpsvfiatL^bg dvS’QcoTcog.

18) Der lateinische Text hat „m descendeniem Jesum ad unitionem et commu-
nionem virtutum^. Er laBt also nicht nur das ^al SiTCoXvvgaeLv aus, sondern laBt

auch auf den herabsteigenden Jesus taufen. Unmoglich wkre das nicht; vgl.

Exc. ex Th, § 7 3 f. ; on stg nal 6 avvbg av iv fihv rjj %xIg£i ^'JtgoyxoxoHbg^ saxiv

^IriGOvg, iv de nXrigwfiaxi ^^fiovoysvfjg^^ Tial ovdsrtoxs xov fisivccvtog 0 naxcc^dg

fiSQl^sxciL. yciQ 6 ScrtbaxoXog' „6 yag Scva^dg avxog iaxi ^ccl 6 rtaxa^dg^.

Allein Irenaus hat kurz vorher, offenhar im Hinhlick auf die folgende Formel,

die Gnostiker unterscheiden lassen zwischen der Taufe xov cpaivofihov ^l7}aov

und der drtoX’oxgmeig tov Iv ccvxm narsX^ovxog Xgioxov (S. 1825). 19) xa
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^dvta =: Pleroma vgl. die Abhdlg. I. 20) Epiphanius 36, 2 2 (Bd. 2, 45 is),

21) Vgl. Abhdlg. I. 22) Uber das ilpo^a s. ebds. 23) Aus Iren. 1, 212

(S. 182 5) ist von der dTtoXvvQooGLg rov iv aht^ [= !r?
2
<ro'D] Xpitftov %atsX^6vtog die

Eede. Das ist aber vielleicbt nur aus unserer Formel entnommen. 24) S. zuletzt

H, Grefimann in der Zeitschrift fur die NTliche Wissenschaft 16, 191ff. 1915.

25) Iren. 1, 46 S, 389. 26) Vgl. daruber A. Lipsius, Jabrb. f. prot. Theol.

13, 606 und 0. Dibelius in der Zeitschr. f. die NTl. Wissenscbaft 9, 231 (1908).

27) Vgl. die Abbandlung I. 28) Vgl. aber auch, daB cpa^j Joj} und tvvsv^cc aucb

sonst nicbt selten zusammensteben (G. P. Wetter, Phos S. 50). 29) Ich

babe natiirlicb aucb erwogen, ob d’6vaiitg nicbt im Sinn der k^ovaCccv dieser Welt

verstanden werden konnte (vgl. S. 183 Anm. 10). Dann muBte als der „Vater“

der Demiurg verstanden werden, der ja bei den Ptolem^ern aucb Tcati]^ %al

fiaadsvg oder ^ccvijQ &£6g beiBt (Iren, 1, 5i S. 427 und 43 4). Aber das ist

an sicb nicbt wabrscbeinlicb, und dann ba,tten wir nicbt eine Formel der Er-

losung, sondern einen Hilferuf an den Soter gegen den Demiurgen und seine

Engel, wie unten in C, In diesem Zusammenbang aber ware es nocb seltsamer,

wenn der nacbstellende Demiurg als ,Vater‘ angerufen wiirde. 30) Vgl. oben

S. 198 Anm. 3, 31) Bousset, Hauptprobleme S. 286f. 82) Lagarde,

Begister und ifacbtrEge zu der 1889 erscbienenen Obersicbt iiber die im Ara-

maiscben, Arabiscben und Hebraischen ublichen Bedeutung der Nomina (Abbdlg.

der K. Ges. d. W. zu Gdttingen 37, 63—68. 1891) kann im aramaiscben Text die

Worte ’bTteg Tc&aav SvvccfALv und Tial £corj nicbt bnden. Er verzicbtet schlieBlicb

auf jede Deutung. GreBmann meint, wenn man sicb an die Ubersetzung des

Irenaus halte, so kbnnte das Aramaiscbe etwa so bergestellt werden, daB es den

Sinn ergabe: „Im Namen des Vatersl Icb preise das Licht, das beiliger Geist

genannt wird: korperlicb bast du gelierrscbt.“ Aber dann trS.te an die Stelle

des cbarakteristiscben 4>7Cbq ^acccv dvvcc^iv etwas ganz anderes : iv dvo^iurt,. Das

inmccM^ai verlore seine eigentlicbe Bedeutung; jtocl vor 7tvsv(ia sowie fot}

waren zu streicben, und das Ganze ware alles andere als eine Formel, durcb die

die Erlosung vollzogen werden kSnnte. Fur GreBmann ware denn aucb in

diesem Fall der griechiscbe Text nicbt sowobl eine Ubersetzung, als eine nacb-

traglicbe Erlautemng des Irenaus. Aber zur Verdeutlichung diente diese Formel

docb gewiB nicbt 1 Einen andern Weg scblagt Georg Hoffmann in der Zeitschr,

f. die NTL Wissenscb, 4,298 (1903) ein: er laBt die griechiscbe tJbersetzung

ganz auf der Seite und versucbt nur dem Aramaiscben einen Sinn abzugewinnen.

Aber der muB scbon daran scbeitern, daB die Taufe ,im Namen der Acbamotb*

vollzogen wiirde : das ist vbllig unmoglicb. GreBmann folgt ibm auf diesem

Weg, sucbt aber die Acbamotb zu vermeiden und findet dann den Sinn
:
„In deinem

Namen, Vater! Taucbe in das Licbt, in das der Geist der Wabrbeit emaniert

ist zu deiner Erlosung! Mogest du lebenl“ Aber von solcber Emanation des

Geistes in das Licbt finde icb in der gesamten valentiniscben Gnosis nicbts. Icb

glaube also, dafi keiner dieser Wege zum Ziel fabrt. 38) Die lateiniscbe

Cbersetzung bat „in zonis luminis, Christus Dominus viventis“ usw. 84) La-

teiniscb: „ Christi non divide spiritum“. 35) Vgl. Bousset Beligion des Juden-

tums 1. Aufl. S. 304 A. 36) Vgl. oben S. 185 nacb den Exc. ex Tbeod. § 22.

37) Bei Markus ist die d^o^axdotaaig tmv Bltav die Vollendung des Pleroma,

wenn es wieder zu dem einen Bucbstaben des Urvaters zuruckkebrt (Iren. 1, 14

1

S. 131 7). 38) Die Formel 3 a entbalt den Namen. Aber abgeseben davon,

daB man nicbt versucbt bat, das aramaiscbe 3c mit dem griecbiscben 3a zu
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kombinieren, stebt dock der Kame in 3 a in der Mitte, in 3 c am Sclilufi.

39) Vgl. oben S. 197 Anm. 2. 40) Icb glaube datum auch nicbt, daB das

bvofiK tov das durcb das Wort des Horos entsteht, eben ein livoiia im kon-

kreten Sinn sein soil, ein Aon. Im iibrigen vgl. W. Anz, Zur Frage nack dem
Ursprung des Gnostizismus (Texte und Untersuckungen zur Gesckickte der alt-

ckristl. Literatur 15,4) S. 7 f. u. Gansckinietz in Pauly-Wissowa 9, 1 S. 711 iff.,

wo nock weitere Beispiele fiir jene festbannende Wirkung des Kamens Jao er-

w8,knt werden. — DaB Jao bei den Opkiten des Origenes als einer der sieben Ar-

ckonten vorkommt und den Mond darstellt (Anz S. 12), hat fiir die Sc'jtoX‘6rQa)Gig

natiirlick nichts zu bedeuten. In den Quellen fiir die Gesckickte des valentinia-

niscken Systems findet sick m. W. nickts derart. 41) So sckon Grabe S. 233

bei Stieren 2, 703 u. — Den lateiniscken Text als den urspriinglicken zu nekmen,

kindert mick der Umstand, daB dann dem sckon Abgesckiedenen nock lange

Formeln eingeprllgt wurden, die er fiir seine Keise zur Ackamotk brauckte. Etwas

anderes ware eine bloBe Weike des Toten. Aker naturlick lieBe sick auck denken,

daB man den eben abgesckiedenen Geist nock urn seinen Leicknam sckwebend

vorstellte. 42) Vgl. Iren 1, 22 (S. 14s), 1, 24 (S. 205), 1, 4i (S. 32 2).

43) Vgl, bes. Exc. ex Tkeod. § 68: %f}g ^riXsiag ^ovris ti%va

[als Psyckiker der Ackamotk], wg alcxQ&g cv^vyiag^ SctsXf] 'nal vTjmcc %al acpQovcc

Hccl ScG^svfj %{xl olov i'HTQihiima 7tQo[g’\svsx^ivrcc, trig yvvccLnhg ts%vcc\

v^b dh To^ 2(Qt^^og fioQg^oi&^vtsg civ^Qbg yiccl vv^cp&vog ysyovccfisv te%vci, Vgl.

auck § 79. 44) Z. B. Iren. 1, 54 (S. 46 12—472). 45) AMv ds Ttogsv-

^7}vm slg xa i'dicc giipccvtcc rbv dsGiibv wvtov xovzeGti trjv ^pv^riv (Iren. 1, 21 5

S. 188). Der Lateiner kat: ipsos auiem abire in siia^ proicientes nodos' ipsorum

L e. animam, Epipkanius 2, 47 8 setzt zwiscken avtov und riiv 'ipvxrjv ein

:

rbv ayysXov. Das gibt einen unmbglicken Text. Vielleickt aber laBt sick aus den

Exc. ex Tkeod. § 64 erseken, wie er entstanden ist. Denn da keiBt es: Tb da

ivrsv^sv DCTCo^EfiB V(x rci TtvEviiccrLTicc rag apv%dg, .... (^sva itai

ai)vcc roijg vv^Kp^ovg ro'bg dyysXovg savtoov, Ob nun wohl der Text des

Irento auck sckon korrigiert war? 46) Vgl. Iren. 1, 7i (S. 59 iff.), 1, 7&
(S. 65 2 ff.). Exc. ex Tkeod. § 63 f. und die Akkandlung IV am Ende von 4.

III.

Die Kirche bei den Valentinianern.

Dafi die Kirche einer der grofien Aonen, ’ExxXrjeia mit Kamen,
ist, haben offenbar alle Zweige der Schnle gemeinsam. Aber das

verschwindet im weiteren Verlauf fast ganz: im wesentlichen ist

nur die Rede von der Kirche in dieser Welt^).

Hier ist nun aher zu unterscheiden zwischen der Quelle, die

im Hauptstuck des Irenaus^) und dann in den Exc. ex Theod.

§ 43—65 erhalten ist (A), und der andern, die in diesen Ansziigen

§ 1—42 vorliegt (B).

Fiir A sind die Excerpta nicht nur reicher, sondern auch un-

mittelbarer und richtiger als Irenaus. In heiden ist unterschieden

zwischen dem kcXBxtdv oder x:vEV[iarix6v

,

das von der unteren.
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Sophia stammt, and dem xXi]t6v oder i}>vxm6v, das aus der olxo-

vofiCa, dem Bereich des Demiurgen, stammt. Ans diesen beiden

Stoffen stammen die zweierlei Kirchen, die der Gi-nostiker and die

der Psychiker, die GroBkirche. Und ans beiden hat der Soter sick

seine Leiblichkeit gebildet, die pneumatische und die psychische.

Diese beiden Leiber sind eine Art Vertreter beider Stoffe, Aus-

ziige aus ihnen, ccxaQ%al des (pvQcciia, wie es beide Qnellen im An-
schluiJ an Paulas (Bom. 11 le) bezeichnen oder die Stoffe selbst

Was also an jedem der beiden Leiber geschieht, ge-

schieht an der ganzen Substanz, der ganzen pneumatischen und
der ganzen psychischen Masse, an allem, was mit einem Leib

6iioo'60iov ist ^). Das ist dieselbe Anscbauung wie bei Paulus : was

am ersten oder am zweiten Adam geschehen ist, trifft die ganze

erste und zweite Menschheit, das Greincht und der Tod, die Recht-

fertigung und das Leben®).

So wird denn allmahlich im Lauf der Weltgeschichte die ganze

pneumatische Substanz, die Jesus, der Sohn, SvvdyLsi angezogen

hat, gnostisch formiert, d. h. zu gnostischen Menschen gestaltet®).

Datum wohl heifit auch der Soter die g-dpij, durch deren Wirkung
&TcaQ%'^ und (p'tiQdiitt in ihr neues Wesen gebracht werden’). Das

sind nur dunkle Andeutungen: es ist nichts dariiber gesagt, was

das Greschiok der psychischen Masse am psychischen Leib des

Soter sein soli. Aber man wird wohl vermuten durfen, da£ die

Verbindung von psychischem und pneumatisehem Leib in Christus

ebenso die Vereinigung der beiden Kirchen darstellen, wie das

Vorbild und die Quelle der Vereinigung zwischen dem psychischen

und gnostischen ,Menschen' in der einzelnen Personlichkeit sein soil.

Auch darin iibertragt sich der Vorgang am Soter auf die ganze

Menschheit: so lange gnostische und psychische ,Menschen' ent-

stehen, so lange wiederholt sich an ihnen dasselbe, was am Soter

geschehen ist.

Etwas anders ist die Darstellung B in den Exc. § 1—42,

Hier sind die ixXoyi^ (sxXsxvd) und die xXi}0i,g (xXtjrdv) nicht die

pneumatische and psychische Substanz der Welt, sondern beide

gehbren in das Reich des Pneumatischen : die SxXoytj sind die

d'yyEXLxd, die Engelwesen des Pleroma, die nach § 21 von der

Sophia hervorgebracht siud, nach § 40 dagegen von dem &qqsv.

Die xXij0ig dagegen ist das Siafigov 0iiteQ(ia, das nach § 40 vom

Soter stammt. Dieses oxsQiitt zieht Jesus als seine Leiblichkeit

an (§ 26). Die dyysXi,xA dagegen nimmt er — schon als eigene

^esen — beim Ansgang aus dem Pleroma mit sich, und sie durfen

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hisf. Klasse. 1920. Heft 2. 14
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niclit mehr zuriick, bis sie das Si«g)s'Qov en^gfia [durcb die AnoXv-

tQmdig gnostisch] geformt baben (§ 36).

Aach bier ist der Leib Obristi SiaqiiQov 0ic^qiicc (§ 2&i) und

als solcbes die Kircbe in der Welt (§ 21s. 26 1 . 40). Diese

(lattt sind scbon „am Anfang“ (d. h. ebe die Welt geworden war,

als eben erst dnrch die Vorgange in der Sopbia das begann, wor-

ans sicb die Welt entwickeln sollte), ans der Sopbia bervorgegangen.

Daber kann man sagen, die Kircbe sei vor Gtrundlegung der Welt

erwablt worden (§ 41 2), obwobl sie docb erst durcb die Erlencb-

tung und gnostiscbe Gestaltung, die Jesus bracbte, wirklicb ge-

worden ist®). Jesus aber tragt auch bier diese Kircbe mit seinem

Leib ins Pleroma mit empor (§ 42$).

Nun aber tritt bier in § 36 eine Anscbauung bervor, die in

A und damit auch bei Irenaus keine Parallele bat. Die Engel,

mit denen die Gnostiker kiinftig im Pleroma verbunden werden

soEen, waren bei ihrem Ursprung aus dem Einen — der Sopbia

Oder dem &qqsv — eins®). „Wir“ aber, die zur Gnosis berufenen,

sind viele. Darum liefi sich Jesus taufen, damit das Ungeteilte —
die Engelsubstanz — zerteilt werde,. bis er uns mit den Engeln

vereinigte und in das Pleroma einfubrte, damit wir die vielen

eins und mit dem Einen, das um unsretwillen geteUt war, ver-

bunden wiirden. Also: die Engel sind urspriinglicb auch eine un-

geteilte Substanz. Aber die mufi zerteilt werden, damit jeder von

uns seinen eigenen Engel babe. Die beiden pneumatiscben Massen

miissen gleicbermafien zu Individuen aufgeteUt werden, weil der

weltlich-pneumatiscbe TeU. nur so gnostiscb gestaltet und dadurcb

dem Pleroma zugefubrt werden kann. Die Zerteilung kann aber

wieder wegfallen, wenn aucb er dieses Ziel erreicbt bat. Dann

werden die Engel wieder eine einzige unzerteilte Substanz wie

es am Anfang gewesen war, und die Gnostiker teilen dieses Ge-

scbick, indem sie zugleich mit der einen Masse der Engel vereinigt

werden^®).

Aus alledem ergeben sicb denn aucb Eolgerungen fur die An-

scbauung der Valentinianer von der Kircbe. Dafi sie, wie es nacb

Irenaus aussiebt, unterscbieden batten zwischen einer psycbiscben

und einer pneumatiscben Kircbe, ist mir sebr zweifelbaft ^^). In

den Exc. ex Theod. § 681 umfaBt die Kircbe t6 hke%rbv kuI to

xXrjt6v, d. b. da der § zu A gebort, ebenso die Psycbiker wie die

Pneumatiker. Sie ersobeint also als eine Grode in zwei Stufen,

imd diese Stufen sind ebenso verbunden wie der psycbiscbe und

pneumatiscbe Leib des Soter und wie der psycMscbe und der

pneumatiscbe „Mensch“ im Gnostiker. Allerdings aber halten sicb
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die Valentinianer durchaus in erster Linie an die obere Stufe. An
der Geisteskirche allein bangt ihr wirblicbes Interesse, Sie ist

das Abbild des Aon Ekklesia^^). Sie beiJBt die Kircbe des ausge-

zeichneten Samens^®), die Kircbe dieser oder schlechtweg

die Kircbe Trot;5dem gehdren beide zusammen schon dnrch ihre

Verbindung in der Leiblichkeit Cbristi, aber ancb darnm, well die

Pnennxatiker nnr aus der Kircbe kommen nnd durch sie bindurcb

milssen, weil der bimmliscben Syzygie der Gnostiker mit den

Engeln ibre Verbindung, mit den Psycbikern voransgeben mufJ'®).

So kann sicb die Werbearbeit der Valentinianer nnr anf die GroB-

kircbe erstreckt haben, nnd sie konnen aucb darum gar nicbt yon

ihr losgewollt baben^ weil ibr ,jpsycbiscber Menscb“ ja nie uber

sie binauskommen konnte. Darum seben sie aucb ein Unrecbt

darin, dafi die Katboliken ibnen die Kirchengemeinschaft verweigern

und sie Haretiker scbelten

Anmerkungen.

1) Doch vgl. Jrenaus 1, 56 (S. 517.8): rh [r% S aittb

^En^lrieCccv tlvai Isyovaiv, 6lv%Ix\>%ov X7]g ^vo) ’E'H'itXriG^ocg. Dazu 1,84 (S. TScff.):

Verweisung auf Eph. 5 32: Christus und die Kirche als Syzygie. 2) Bei Ireoaus

vgl. 1,53 (S. 4514—462), 1,62 (S. 54i), 1,83 (S. 726 -732), 1,84 (S. 736—8
und S. 75 6—10). Zu der Stelle 1,53, wo die Sophia ,Mutter', ,Ogdoas‘, Ft),

Jerusalem, h. Geist und K'VQiog heiJBt, hemerkt Beitzenstein, Poimandres,

S. 44 A. 2, Sophia und F^ seien die hekannten Beiworte der Isis. Sie sei die

Sophia der Valentinianer. Andererseits ist aber auch daran zu erinnern, daB

Origenes von der terra mventium oder terra hma redet, die uber nnsrem sicht-

baren Himmel als obere Heimat der guten Geister gedacbt wird und die den

Sanftmutigen als Erbe verbeiBen ist (De princip. 123iiff. 125i6ff. 290 8 leff.).

Biese Erde entspricbt der Ogdoas- Sophia, sofem sie als Baum gedacbt ist, stammt

aber, wie die Sophia, aus ATHch-judiscber Uberlieferung. Vgl. Jes. 6021, Jerem.

11 19, Ps. 26 13 (2718), 1416 (1425), Jubil. 2222. 3) Fiir IrenHus 1, 8 e

(S. 72 18 if.), Exc. ex Tb. § 582, fur dvpd(i£i Exc. § 58 1. 59 1. DaB Beides ganz das-

selbe bedeutet, ist Mar. Irenaus bat es aber falscb gedeutet, als ob die ScTtccgxi/}

das Pneumatiscbe, das (pvgaita das Psycbiscbe ware. 4) Exc. ex Tb. § 58 1.

5) Irento selbst bat ja auch dieselbe Anscbaiiung: was an Christus gescbeben

ist, gescbiebt auch in longa hominum expositione. 6) Exc. § 59i:

aiiTb dvvcciist, 8 'uccrd fit^Kgbv Sid yvdaGsmg. 7) Iren. 1, 8s (S. 73 1)

iv ccbt^ GvvsGtaX%ivcci [lat. erciCtssej, irtsiSi^j cc^btbg von Holl (1. 42426)

nacb Mteren Vorgangen verbessert in iv aht^ evvavEGta^ivccx. Fbr das lateiniscbe

erexisse scblagt Harvey evexisse vor. 8) § 413 wird Job. 1 lo so erkMrt,

daB der rpccg^ dv&Qca^tog igxbfisvog elg tbv %6G^ovy der vom Licbt Jesus erleuchtet

wird, eben das Siag>igov CTtigiia sei. Dean %6G^og ist da nicbt die Welt, sondern

— iambv rnGfisiv d. h. die ytdd'T} abtun. 9) Icb mocbte trotz der verlockendeu

Anderung des aigibweg in sTg Svtsg bei Ed. Schwartz und Stahl in wieder

die altere Borrektur 'iv Svtsg bevorzugen
,

weil gleich nacbber das oC noXXol IV

ysv6^£voi folgt. 10) Auf diesen § bat scbon Ed. Schwartz (Hacbr. d. G5tt.
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Ges. d. W. 1908 S. 131 f.) hiugewiesen und daraus ahnliche ScMusse fiir das Wesen
der Kirche gezogen. Ich siiclie es nur noch etwas bestiramter zu fassen. Ygl. aucli

die Abbandlung lY tiber das „System“ S. 215. 11) 1
,
83 (S. 72 ig): (pvQcciict

ds Tovrsati xjjv Die Stelle scheint mir sclion datum

nicht viel Gewicbt zu haben, weil Irenaus da den Unterscbied yon ccTcccQxrj und

cpvQCipLCi miBverstebt (vgl. oben Anm. 3). 1
,
62 (S. 54 1): dvcci rovtovg [die

Psychiker] tfjg "E%%X7}aCa9 'fjfi&g beweist natiirlich erst reclit niclits. — Nach

Iren. 3, 152 (Bd. 2, 79) nennea die Yalentinianer die von der Grofikirche die

eomnvmes (= v,(i%'oXi%ol) ecelesiaslicos. Zwischen eommimes und ecclesiasticos

scMebt die Clermonter Hs. ein ein. Aber ich halte das fur falscli: die Gno-

stiker sind die eigentlichea oder bicccpigovtss die GroBkirchler nur

die nad'oXiHol i, 12) Ygl. die Stelle in Anm. 1 . 13) Exc. ex Th. § 26i.

14) Iren. 1
,
84 (S. 738): [der unteren Sophia] rrjv ^iXov(7iv iffTtaQ^cct,

^Eyi'uXTiaCaVy Tvobei schon das iff^dcqd'cci. anzeigt, daB nur an das dLccq)EQov CTti^iicc

gedacht ist. — Exc. ex Th. § 212 am Ende: rj svra^^a i%'KX'j(]6{a im selben Sinn.

15) Exc. ex Th. §412: 8i6<u> itQh Tcara^oXijg %6(ffiov s^nSrcog Xsystat ^ l%%%7\6ta

hXeXsx^cci, — § 423: td ff&fia rov ^Iriaov, ''67cbq dfioovaiov rfj l%%X'riciay wobei

die Umgebung beidemal deutlich zeigt, dafi nur an CTte^ficcta gedacht ist.

16) Ygl. die Abhandlung lY iiber das „System‘^ 17) Ygl. die ganze Stelle

3, 16 2
,
die auch sonst hochst interessant ist.
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Vorgelegt in der Sitzung vom 2G. Marz 1920.

IV.

Das valentinianische „System“.

Da6 die Eigenart der Gnosis nicM in den sogenannten Sy-

stemen liege, die uns die Ketzerbestreiter vorfiibren, dariiber ist

wohl fcein Zweifel melir. Und gerade bei ihren bedeutendstai Ver-

tretern, Basilides und Valentin, ist man daruber einig, dab man
ihre Eigenart, ihre wirklicben Gedanken und Ziele vor allem aus

den Resten ihrer und ibrer Scbiiler Scbriften zu ermitteln babe.

Aber darum wird man docb aucb die Systeme nicbt ganz liegen

lassen diirfen. Denn abgeseben von der Durftigkeit jener Reste,

geben docb aucb die „Systeme“ zuletzt auf die groben Scbulbaupter

zuriick, und irgendwie miissen sich aucb in ibnen die grofien Grund-

gedanken der Scbulen ausdriicken.

Das ware nun wobl die erste Aufgabe der folgenden Abband-

lung. Daneben bat micb aber nocb eine andere gereizt, die zu-

gleicb eine notwendige Voraussetzung fur die Lbsung der Haupt-

frage ist : icb mocbte das System genauer, als es bisber gesdieben

i.st, in seinem ganzen inneren Aufbau verfolgen und die Tecbnik

priifen, die darin verwendet isK Dabei werden dann aucb die

einzelnen Ziige und gerade die bedeutsamsten in ein belleres Licbt

treten.

Wir baben bekanntlicb das System der Scbule in verscbiedenen

Eormen iiberliefert, wie es der Tatsacbe entspricht, dafi die Scbule

Kgl. Oes. d, Wiss. Hachrichten. PhiK-hist Klasse 1920. Helt 3. X5
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selbst in verschiedene Zweige auseinandergegangen ist und auch
diese wiederum von Lehrer zu Lehrer sicli mannigfach umgestaltet

haben. Auf die MogHchkeiten, die fiir diese Entwicklnng bestelien,

auf die Erage nach dem Verhaltnis der verschiedenen Darstellungen

^ unter einander, nach. der Zugehorigkeit der einzelnen Stilcke zii

den einzelnen .Zweigen und Stufen der Entwicklnng geh.e ich nicht

ein^):, wer das System in seinem ganzen Umfang kennen lernen

will, der kann nur zu der Darstellung greifen, die Irenaus von
dem ptolemaiscken Zweig gibtf alle anderen sind nur Bruclistiicke

und geben vor allem iiber die Endvorgange keineix AufscUuB. Nur
das scheint mir notig und berecbtigt, den Stoff des Irenaus hie

und da durch das zu erganzen, was Hippolyt in seiner Refutatio

omnium haeresium gibt und was in den § 43—6B der Excerpta
ex Theodoto steht. Die Darstellung Hippolyts erscheint mir nicht

als so unabhangig von Irenaus, wie gewohnlich angenommen wird.

Ich glaube vielmehr, daB er zum Teil dieselben Quellen gehabt

hat, wie er®). Und in jenem Abschnitt der Excerpta sehe auch

ich dieselbe Schrift benutzt, der Irenaus seine Darstellung ent-

nommen hat^). DaB diese Quelle entweder eine vorziigiiche Dar-

stellung der valentinianischen Lehre war oder ohne Zweifel rich-

tiger eine Schrift valentinianisch-ptolemaischen Ursprungs selbst,

darf wohl als sicher gelten: sohon die zahlreichen, immer wieder-

kehrenden technischen Ausdrllcke beweisen das. Irenaus hat seine

Vorlagen auch hier^) getreu, aber ohne alles tiefere Verstandnis

ausgeschrieben, zum guten Teil und zu unsrem Grliick mechanich

und wortlich, den Inhalt vielfach auseinandergerissen, in neuen

Grruppen zusammengestellt und sich dabei wiederholt, fiber anderes

aber nur eine dunkle Andeutung gemacht, die dann in solcher

Vereinzelung unverstandlich bleibt*^).

1 .

Zunachst die Greschichte des Pleroma. Der Anfang ist bekannt.

An der Spitze steht der Urvater, der Bythus mit seiner Grenossin,

der "'Evvoicc oder Ucyt] oder Xdgtg. Aus diesem Paar geht ein

zweites hervor, der Novg oder Movoysv^g und die ’Ahjd^Eiaj aus

dem ein drittes A6yog und Zoifi^ und aus ihm wieder ein viertes

Av^'QcoTCog und EKxlri(jca, Die beiden ersten Paare sind die oberste

Vierheit, die ersten vier Paare die Aclxtheit. Sie sind die eigent-

lichen Spitzen des Pleroma, der Welt der Aonen. Aber die Ent-

faltung und Zeugung geht weiter. Joyog und Zcoij lassen noch

eine Zehnheit, 'Avd'gcoTtog nnd ''EmX'Yi6la eine Zwblfheit aus sich

heryorgehen, so daB nun 30 Aonen das Pleroma ffillen.
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Das Pleroma selbst ist das tinsiclitbare Reich des Greistes

seine Grrnndeigenschaft die Ruhe, die Reinheit von allem ncd^og^),

Es umschlieBt alles Sein, ist aber nichts anderes als die Entfal-
tnng der Eulle des Vaters, der alles in sich beschlossen hatte nnd es

nun aus sich ansstromen lieB in Einzelgestalten, deren erste Stufe
ihm noch gleich war, wahrend die spateren sich allmahlich von
ihm entfernen.

Daran schlieBt sich nun aber der Anfang des Dramas an. Von
alien Aonen ist nur noch der h[us im Stande, den verborgenen
Vater zu schauen, zu begreifen und darin selig zu sein. Aber
er darf nach dem Willen des Vaters nicht, wie er gern wollte,

seine Erkenntnis des Vaters auch den andern Aonen einfach mit-
teilen. Erkenntnis des hochsten Grottes als reine Gabe der Natur
ist nur fiir die alieroberste Schicht des Pleroma. Weiter hinab
muB erst das Verlangen, die Sehnsucht geweckt werden. Und sie

ersteht auch, aber so wie es dem Wesen dieses transzendenten

Geisterreiches entspricht, in „Ruhe^, ohne Affekt, in voller Har-
monic mit, in der Herrschaft iiber sich selbst, nur TCod'og^ kein

Ttdd'og^), Erst bei dem letzten Aon, der Sophia, nimmt die ivd''6-

die Sehnsucht des Suchens, das Gepr^e des itdd^og an:

offenbar hat sie sich von oben nach unten immer weiter verstarkt

In einem Unterfangen, das mehr Uberhebung als Liebe war, ^f^ill

sie die Unermefilichkeit des Vaters erfassen, gerat nun aber sofort

in die Gefahr, sich darin zu verlieren und zu zergehen, bis sie

schlieBlich an den Horos, den Grenzwachter des Pleroma, stoBt,

der sie anhalt, befestigt und erkennen lehrt, da6 der Vater

unfafibar sei, Sie legt dann ihre samt dem Ttdd'og^ das

damit verbunden ist, ab und darf im Pleroma bleiben, wahrend
das, was von ihr ausgeschieden war, hinauskommt “).

Durch diesen Vorgang ist nun aber die Gefahr offenbar ge-

worden, die schlieBlich dem ganzen Pleroma droht, daB hier selbst

das %d%'og aufkommen kbnnte. Darum laBt der Vater jetzt durch

den Nus eine neue Syzygie hervorgehen, den Christus und den

h. Geist, um das gauze Pleroma zu „befestigen^^ und die Aonen
wieder in Ordnung zu bringen ^^}. Das geschieht: der Christus

iiberzeugt sie, daB zwar ihr ewiges Sein, d. h. ihre pleromatische

Substanz aus des Vaters unfaBbarem Urwesen, ihre JBildung zu

persbnlichen Einzelwesen aber erst von seinem faBbaren Wesen,

d. h. dem Monogenes (Nus) stamme und daB sie daher den Vater

nur durch den Monogenes zu erkennen vermochten. In diesem

Werk des Christus erhalten die Aouen, um einen spateren Aus-

druck zu gebrauchen, der freilich nur fiir die Regionen auBerhalb

15*
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des Pleroma paBt, ilire ^6Q(p(D6ig mrd fyvm^iv^ d. la, sie warden

dutch die Grnosis auf die voile Hohe ihres pneumatisch-plero-

matischen Wesens und ihrer Bestimmung gefiihrt, nnd die Folge

ist, daB nun alle TJnterschiede zwischen den mannlichen und ebenso

zwischen den weiblichen Aonen verschwinden, alle mannlichen und

ebenso alle weiblichen einander vollkommen gleich werden, selbst

die Namen vertauscht werden konnen und die Grenossimdes Christus,

der h. Geist, sie zur wahren, der absoluten ^6v%C(x, des Geistes-

reiches fiihrt^^). Das Pleroma hat den Zustand der Vollendung

erreicht, und Christus und der h. Geist haben es dahin gefiihrt

dutch Erkenntnis. Die Vollendung schliefit damit, dafi nun jeder

Aon sein Bestes herzubringt, um die vollendetste Schonheit des

Pleroma hervorzubringen, den J esus oder Soter
,
und die Engel,

die, gleichfalls pleromatisch ihm als Trabanten beigegeben werden.

2 .

Das Pleroma ist das vollkommene Sein, das Licht. AuBer-

halb seiner ist urspriinglich nichts, das Dunkel, der Schatten, das

Leere, das %iv(X)[ia ‘ Das System hat mit dem vollkommenen

Monismus des Geistes, des Gottlichen begonnen. Aber dadurch,

daB nun die der Sophia aus ihr ausgeschieden und aus

dem Pleroma entfernt ist, entsteht das erste Sein drauBen Die

ivd'viMijecg ist als der naturliche Drang eines Aons selbst pneu-

matische Substanz, aber noch ungeformte Masse Das Tcdd'og,

das ihr von ihrer Entstehung her angehaftet hat, ist zerstbrt : sie

ist allein librig geblieben

Nun aber wiederholt sich an dieser Enthymesis Zug um Zug,

was an ihrer Mutter im Pleroma geschehen war, nur ein Stock-

werk tiefer. Auch hier ist der handelnde Aon der Christus und

neben ihm der Jesus und Soter, Und um die Parallele veil zu

machen, erscheinen auch der Christus und Jesus-Soter wie zwei

Dubletten, der obere und erste und der untere oder zweite

Christus oder auch der obere und der nntere Logos Jesus-

Soter beiBt auBerdem der Paraklet was ohne Zweifel eine vor-

laufige Beziehung zur Genossin des oberen Christus, dem h. Geist,

darstellt.

Zunachst nun mufi die gestaltlose Masse der Enthymesis zum
personlichen Wesen geformt werden: das ist die iidQqxDdig

oMavj das Werk des oheren Christus, das er vom Pleroma aus

vollbringt: er dehnt sich dabei nur liber den Grenzpfabl hinliber

ans und zieht sich dann nach Vollendung seines Werkes wieder

zuriick oder zusammen^^). Von dxesem Augenblick an ist die iv-
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d-tiiirjeiig ein lebendiges, personliches Wesen^®), das denNamen seiner

Mutter, Sophia oder semitisch Achamotb, fuhrt Aber nun soil

auch sie fiir die gnostiscbe Vollendung vorbereitet werden. Und
wie in den Aonen dazu erst die Sebnsucbt geweckt werden muBte,

so aucb bei dieser unteren Sophia. Gerade darum ziebt sicb der

obere Christus sofort nach ibrer Formung wieder von ihr zuruck,

damit sie vermoge der Witterung der Unsterblicbkeit®®), die er

und der h. Geist in ibr zuriickgelassen batten, sicb nacb dem
Pleroma zuriicksehne. In der Tat wendet aucb sie sicb sofort

dem zu, der ihr das Leben (die (lOQqiyf) gegeben batte, und macht

sicb dann sturmisch auf die Sucbe nacb dem Licbt, das sie ver-

lassen bat, kann es aber nicbt fassen, weil ibr der Horos den

Eintritt wehrt; denn diese 6gnrj ist eben scd'd’og. So widerfahrt

ihr also dasselbe wie ibrer Mutter. Nur ist alles eine Stufe tiefer

und darum grober. Die obere Sophia strebt nach dem Vater, die

untere nacb dem oberen Christus®’'). Jene bait der Horos im

Pleroma fest, diese laBt er nicbt hinein®®). Beidemal beginnt die

der ^t\xri6ig mit einer ejtiStQOipTj und einera ad&og und endigt,

nacbdem sicb die HofFnungslosigkeit berausgestellt hat, mit dem
Fleben zum Vater oder zum Christus®®). Beidemal sind aucb die

Tftid-r], die weiterhin entsteben, der Art nacb dieselben: Scbmerz,

Angst, Entsetzen, Ratlosigkeit u. a. ®®). Aber bei der Mutter

batten sie nur ein Scbwanken dargestellt; die Toohter wird von

ihnen aus einem Aufiersten ins andere gestiirzt®*).

Und ebenso ist es mit der Heilung. Bei der oberen Sophia

war sie durch den oberen Christus erfolgt, bei der unteren ge-

scbieht sie durch den unteren, den Soter (Jesus). Aucb bei ihr

bestebt sie in der Auascbeidung der ^dcd-tj und in der (idp^mtfig

xatcc yvcbstv ®®). Aucb bei ihr ist damit eine neue Substanz oder

Masse entstanden. Aber gerade dabei zeigt sicb wieder die tiefere

Stufe. Diesmal kann das itd&og nicbt einfach vernichtet werden.

Es bleibt, wird aber durch den Soter von der iaieitQoipTj gescbieden

und bildet neben ihr eine besondere Substanz: die Unterlage fur

den kiinftigen Kosmos beginnt sicb zu entwickeln, die bisherige

Einbeit der auBerpleromatiscben oi&ia sicb zu gliedern.

Die Achamotb selbst war nocb pneumatisoh; die aus ihr aus-

geschiedenen sjrturpoqpi) und Ttad-t) sind anderer Natur. Aus der

4xt0tQocp'>j, dem Analogon zur i%i0tgo<p^ oder iv»viiri0tg der oberen

Sophia, wird durch die Tatigkeit des Soter die psycbiscbe Sub-

stanz, aus den ndd'rj die materielle, byliscbe. Aber dazu kommt

hocb eine dritte, die pneumatiscbe.

Nacb ibrer Reinigung und ii6Q(p(o0ig xaxa -yvci^cv namlich be-
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ginnt bei der Achamotli ein Vorgang, der wiederum sein Vorbild

im oberen Stocbwerk gehabt hat. Wie nach der Vollendung der

Aonen der neue Aon Soter-Jesus hervorgebracht und ihm eine

Schaar von pleromatischen Engeln als Trabanten beigegeben worden
ist, so empfangt nun die vollendete, vom ^jtdd'og befreite, also

wieder, wenn auch in unvollkommener Weise, pneumatische Acha-

moth aus dem briinstigen Verlangen, das der Anblick der Engel

des Soter in ihr erzeugt hat, eine pneumatische Erucht nach dem
Bilde und der Grleichheit jener Engel, aber nicht wie sie persdn-

liche Grestalten, sondern vorerst nur Substanz, Masse So sind

die drei Grrundelemente des gnostischen Kosmos da, Pneuma,

Psyche, Hyle.

3.

Der obere Cbristns hatte die ivd'vii'}]0i.g vom Pleroma aus ge-

staltet, indem er sich iiber den Grrenzzaun des Horos hinliber aus-

dehnte. Der untere Doppelganger, der Soter-Jesus, steht hinter

aller Arbeit der Achamoth, mit der sie nun die Grebilde im wer-

denden Kosmos formt Dabei ist nun aber wieder bemerkens-

wert abgestuft. Die pneumatische Masse, die sie hervorgebracht

hat, kann die Achamoth nicht gestalten. Denn sie ist nicht hoheren,

sondern gleichen Wesens mit ihr, und nur das hdhere kann das eldog

darstellen, das einen Stoff formt ein Beweis, dafi das kosmische
Pneuma nicht von derselben Hohe ist, wie das pleromatische ; es

ist im Verhaltnis zu ihm abgeschwacht, so wie der untere Christus,

der Soter, im Verhaltnis ziim obern, die Achamoth im Verhaltnis
znr Sophia u. s. f. Indessen sollen doch die neuen Hauptgestalten
der unteren Welt nach dem Bild der oberen und ihrer Aonen ge-

formt werden, Daher foi*mt die Achamoth aus der psychischen
Masse der 67Ci,0tQo<p7]^ doch nicht so, dal3 sie dabei ganz verbraucht
wilrde, das erste Gebilde, den Demiurgen mit andern sieben
Engeln. End der Demiurg formt dann das weitere, was hinter
ihm kommt, das Psychische und das Hylische Aber nur me-
chanisch, denn die Bilder und Ideen, nach denen sie entstehen,
stammen, dem Demiurgen verborgen, von der Achamoth oder viel-

mehr schliefilich von dem hinter ihr stehenden Soter Dabei
hebt die Quelle des Irenaus selbst wieder die Parallele hervor:
der vep:’borgene Gott — Achamoth, Monogenes — Demiurg, die
Aonen — die Erzengel und Engel des Demiurgen, d. h. die Acha-
moth iiber dem Kosmos thronend und die Quelle alles Seins in ihm,
der Demiurg als dessen Former, die Engel als seine TJmgebung
und seine Werkzeuge.
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So wird nun der Demiurg der Vater, fxott nnd Konig der

Welt, des Himinels und der Erde. Er bant ziinachst 7 Himmel,
Kugelschalen, die iibereinander gewolbt sind und iiber deren jeder

einer seiner Erzengel und Engel thront, er selbst iiber dem obersten.

Sie sind unsichtbar, nur geistig zu erfassen und werden mit iliren

Engeln geradezu identifiziei’t Sie bilden zusammen die Sieben-

heit, mit der Acliamoth zusammen die Achtheit, also wieder ein

Abbild der Verbaltnisse des Pleroma: wie binter und iiber dem
Pleroma und den Aonen unerkannP der Vater, so ruht binter den

7 Engeln und Himmeln des Kosmos verborgen die Acbamoth in

dem besonderen Eaum der „Mitte", unter dem Pleroma, iiber dem
Kosmos^®). Der Demiurg aber kann nicbt iiber sich binausseben:

er weiB auch von seiner Mutter nicbts, wesbalb er sich von den

Propbeten als den einzigen Gott ausrufen lafit"*^^).

Noch ist aber alles Sein der kosmiscben Spbare unkorperlicb,

nicbt fest. Aber die fi6Q(p(D<3Lg ov0lav schreitet fort. Aus dem
%d%oq der Acbamoth entstehen jetzt durch den Demiurgen die

Geister der Bosbeit, der Teufel oder Eiirst der Welt (xo^iiokqcc-

t(DQ) mit den Damonen, den (bbsen) Engeln und die ganze geistige

Substanz der Bosbeit. Sie wohnen in der Spbare unter den Himmeln,

in unsrer Welt, d. b., wie im Neuen Testament, in der oberen

Eegion des Luftreicbs Weiter entstehen aus den Ttd^rj der Acha-

moth die kbrperlichen Elemente : Luft, Wasser, Erde, Feuer^^), aberi

wieder nur als die unsichtbaren Grundstoffe, aus denen dann das

wird, was wir so nennen'^'^). Endlicb aber wird der Menscb ge-

bildet,

Er hat sein Urbild im Engel des vierten Himmels, des Para-

dieses. Aber weiter zuriick liegt wobl auch eine Beziehung zu

dem Aon Antbropos von der pleromatiscben Acbtbeit^^). Die Stoffe,

aus denen der Demiurg ibn bildet, sind die unsicbtbare Grund-

substanz der Hyle — daraus entstebt das „Bild“ Gottes, d. h. des

Demiurgen — und das psycbische Element — darin besteht das

„Gleicbnis“, d. h. seine Homousie mit ihm. Dann erst umsehlieBt

er ibn mit dem sinnenfalligen Fleisch, wie mit einem Gewand.

Hinter dem Elicken des Demiurgen aber sat nun die Ach.amoth

von der pneumatiscben Substanz, die sie einst von sich gegeben

batte, der Entbymesis, immer neue Stoffe in den gerecbten Teil

der Psycbiker, damit sie dort, unbemerkt vom Demiurgen, wie im

Mutterleib ausgetragen wiirden und wdchsen Diese Bildung

der drei Elemente im Menschen ist ein Vorgang, der sich im Lauf

der Welt fortwabrend bis zu ihrem Ende vollziebt ^'^). Dabei

liegen die drei Elemente in einander: das bylische ist die Grand-
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lage, das psychische wird ihm eingeblasen und das pneumatisclie

wieder in das psychische gesat^®).

4 .

Aber mit dem Ausdmck „Stoffe“, „Elemente‘‘ ii. a. ist der

Sinn der Sacbe niclit getroffen. Es bandelt sich um mehr als das,

nm drei besondere Wesen, die nnr von einer und derselben fleiscb-

licben Hiille umscblossen sind, den pneumatiscben, psychiscben und

hylischen Menscben, wie Irenaus selbst im ofFenbaren AnschluB an

seine Quelle sie bezeichnet. Die valentinisclie Gnosis teilt darin

durckaus die Grundansckauungen
,

die neuerdings bei der auBer-

cbristlicken nachgewiesen worden sind. Die drei „Menscken^^ liegen

sozusagen ineinander, der psyckiscke im hyliscken, der pueuma-

tische im psychiscken; alle drei sind von dem einen massiven

Eleisck umscblossen. Aber jeder hat seinen eigenen Drsprung,

sein eigenes Wesen, sein eigenes Endscliicksal Auch tragi nicht

jeder Mensch alle drei in sich; in einem Teil ist nur das Hylische,

in einem andern auch das Psychische, im kleinsten Teil auch das

Pneumatische Aber immer hat das Hohere seinen Platz im

nachst unteren: das Psychische wird dem Hylischen eingeblasen,

das Pneumatische in das Psychische hineingesat, TInd dabei mufi

das Psychische erst eine bestimmte Gestalt haben: es muB zum
Guten erzogen, „gerecht“ werden, wenn es den pneumatischen

Samen soil aufnehmen kdnnen. Das Pneumatische aber muB ilber-

haupt erst geformt, gestaltet werden, ehe es zmn pneumatischen

Menschen wird: von Hause aus ist es nur Same, Keim, Substanz,

formbediirftige Masse. Erst die Gnosis, insbesondere nach der

gewdhnlichen Lehre ihre Mysterien geben ihr die Entwicklung

und Vollendung zum gnostischen Menschen, die {i6Q(pG)0{.g xatcc

yv&6iv. Das ist geradezii der Zweck der Welt, dafi der Same,

die Erucht der Achamoth, Gestalt in ihr gewinne, personliches

Wesen werde^^).

In aUe dem tritt schlieBlich ja nur die bekannte Tatsache her-

vor, dafi im Griechischen Personlichkeit und Substanz nie streng unter-

schieden sind, daB vielmehr da, wo man personliches Wesen schil-

dern will, immer wieder die Vorstellung von der Substanz durch-

schlagt. 0v6(a und ‘hitoataaig bedeuten ja auch beides, das Einzel-

wesen sowohl als das Wesen im Sinn der Einlieit aller entscheidenden

Ziige, die Substanz. Aber deutlich ist dock, daB nicht etwa der

Substanzbegriff unwillklirlich in das Persbnliche emporgehoben,
sondern umgekehrt das Personliche nicht in der uns gelaufigen
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Strenge erfafit wird und darum leicht in den Snbstanzbegriif bin-

absinkt. Greistige Substanz ist eben personlich.

Eine voile Analogic dazn bildet die Lehre vom Soter. Sie

rnht anf dem Grundsatz, der spater im vierten und in den fol-

genden Jahrhnnderten noch einmal eine groJBe Bedeutung aucb in

der orthodoxen Kirche gewinnen soUte: ap yap ^[isIXb edo^siv, t&g

aTCapiag slXtjipsvai, oder, Avie man es seit dem 4. Jh. ausgedriickt

hat: TO yap ccjtpdgXrjnrov «al aO'Epdjtsvtov. Da nun nicht nur das

Pneumatisohe, sondern aucb das Psychische „gerettet“ werden soil,

so nimmt der Soter nicht allein von der Achamotb „das Pneuma-

tische“, sondern aucb vom Demiurgen „den psycbiscben Cbristus“

an. So liegen aucb bier drei Wesen in einander: der Soter, der

pneumatisohe und der psychische Christus. End dazu umgibt er

das alles init einem psycbiscben Leib, wie der Menscb mit einem

fleiscblich-bylischen umbiillt worden war. Denn byliscbes darf

natiirlicb an den Soter nicht beran, weil das Hylische das Heil

nicht empfangen kann®®). Dieser psychische Leib aber wird in

einer andern Gruppe aucb als ein Christus bezeichnet

Vor allem aber tritt nun der Sinn der Sache waiter zu Tag

in der Geschichte und dem Endgeschick dieser psychischen und

pneumatischen Menschen.

Die letzte Gestaltung des Pneumatischen ist, wie schon her-

vorgehoben, nur moglich, wenn es zuvor mit dem Psychischen zn-

sammengespannt war. Wenn der psychische Mensch durch die

Verbindung, die Syzygie ®®) mit dem pneumatischen emporgehoben

wird, so wird der pneumatisohe in ihr erzogen. Denn er bedarf

fiir seine Entwicklung aucb psychischer und sinnlicher Mittel®'’).

Diese Mittel sind dann bei dieser gemeinsamen Erziehung natiir-

lich dieselben, die fiir den psychischen Menschen bestehen, also

Glaube und gate Werke®"). Und da diese Psychiker eben die

Grobkirche sind®*), so mub der Gnostiker durch sie hindnrch: sie

ist fiir ihn ein Anfang, eine Unterstufe, aber als solche unerlablich.

Jedoch die letzte Gestaltung und Vollendung kann er allerdings

erst durch die Gnosis, die Mysterien gewinnen. Also sein End-

schicksal, das iiber die psychische Sphare hinausfiihrt, hangt allein

an jener Vollendung seiner eigenen Natur, des Pneuma®®). Gate

und schlechte Werke bleiben in der Sphare des Psychischen.

In dieser Auffassung liegt ohne Zweifel die Quelle jener Nach-

reden der Kirchenvater, wie aucb Irenaus 1, 62—4 sie bringt, dab

fiir die Valentinianer keinerlei sittliches Gebot bestehe, dab sie

durch keine Siinde befleckt zu werden glaubten, weil Gold auch im

Schmutz Gold bleibe®®). Weil der innere pneumatische Mensch
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nach den Gnostikern iiber der Sphare der Werke Hegt, so hat

man darans geschlossen, dafi die ganze Person dariiber erhaben

seij obwobl dock nach ihrer deatlichen Aussage der pneumatische

Mensch nur in der Gemeinschaft des „gerechten^^ psychischen und

seiner guten Werke bestehen kann. Die Lebre der Gnosis von

den drei inneren Menschen ist gar nicht verstanden worden, und

alle Askese, die in den valentinianischen Kreisen getrieben wurde,

hat sie gegen die schmabliche Mifideutnng nicht schiitzen konnen

So vollendet sich schlieJBlich das Endgeschick der Einzelnen

ebenso wie der AbschluB der ganzen Entwicklung der Welt. Deren

Ende kommt, wenn der gesamte Samen der Acbamoth, also die

ganze pnennaatische Masse nicht nur zu besonderen Wesen (xaz

ov6iav)j sondern auch durch die Mysterien gnostisch. geformt, voll-

endet ist^^). Denn dann hat die Welt ihren Zweck erflillt: pneu-

matische Masse, die in ihr noch geformt werden mliBte, ist nicht

mehr da.

Dann geht die Achamoth selbst ans dem „Ort der Mitte“ in

das Pleroma ein und wird dort die Braut des Soter. Es entsteht

also eine neue pleromatische Syzygie, die der zwischen dem oberen

Christus und dem h. Geist entspricht, v?'eshalb denn auch die

Achamoth von vorn herein als (unterer) h. Geist bezeichnet worden

war

Der Demiurg aber riickt in den Kaum der Mitte empor, den

bisher die Achamoth eingenommen hatte. Denn wohl hat er vor

der Erscheinung des Soter von dem, was liber ihm war, nichts

gewnfit; aber wie der Soter gekommen war, hatte er alles von

ihm gelernt und sich ihm freudig und mit all seiner Kraft ange-

schlossen und die Kegierung der Welt weiter gefiihrt, um nun
auch fiir die Kirche zu sorgen®^).

Damit vollendet sich denn auch das Endgeschick der einzelnen

„Menschen“. Sie waren nach dem Tod vorerst nur in einen Zwi-

schenzustand gekommen. Was da mit den „ehoischen'^ Menschen

geschehen war, wird nicht gesagt. Die psychischen und pnenma-

tischen aber, die ira Gnostiker verbunden sind, waren, durch die

Weihen der „Er]osung“ und des Sterbesakraments gegen die Machte
der Luft und des Deminrgen geschiitzt zunachst zur Achamoth
emporgestiegen und bei ihr in dieser Verbindiing der beiden

„Menschen“ geblieben, wahrend die iibrigen, die nur „glaubigen“

Psychiker, d. h. die Erommen der Grofikirche, zum Demiurgen
gekomtnen waren. Nun aber bei der Vollendung der Welt
legen die geistlichen Menscben ihre Seelen, die sie bis dahin wie

Gewander getragen batten, ab, lassen sie im Raum der Mitte zu-
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rlick nnd ziehen selbst mit der Mutter Achamotb in das Braut-

gemach des Pleroma ein, wo sie mit den Trabanten des Soter in

neuen Syzygieen vereinigt werden nnd als reine Greister den Vater

schauen. Dann riicken auch die Psychiker der GrroBkircbe mit

dem Deminrgen in den Raum der jjMitte" ein, wo sie nun mit

den „Seelen“ der Grnostiker zusammen sind. Die „]iylischen“ oder

„choisclien Mensclien“ aber werden verniclitet Dann bricht das

im Kosmos verborgene Peuer aus, verzekrt alles Materielle und

wird scklieBlich in sich selbst verzebrt Die materielle Welt
hat ihren Dienst getan: das Wertvolle, was in ihr erzogen und
gebildet worden war, ist aus ihr herausgenommen. Darum kann

sie verschwinden. Das Bose, was sie in sich getragen hat, ist

vernichtet Wie das System optimistisch mit dem tlbervollkommenen

begonnen hatte, so endigt es optimistisch mit dem alleinigen Dasein

des Gruten in seinen verschiedenen Stufen.

^ ^ Indessen damit scheint das Letzte noch nicht erreicht zu sein.

Es ist schon erwahnt
,

dafi nach dem
,
was die obere Sophia be-

trolFen hatte, die Aonen auf die Hbhe ihrer Bestimmung gefiihrt

und dadurch einander derart gleich werden, da6 alle Dnterschiede

zwischen ihnen verschwinden und selbst die Kamen vertauscht

werden konnen. Damit stimmt liberein, daB Worter wie

Alwv, dyva^itg^ (leysd'og und ovojjicc, gelegentlich auch to u. a.

ebensowohl das ganze Greisterreich wie seine einzelnen Gestalten

bezeichnen In dem allem tritt schon zu Tage, daB diese ein-

zelnen Grestalten iiberhaupt keine wesentliche Bedeutung mehr

haben, daB sie nur als eine Art Erscheinungsformen des Pleroma

gelten konnen. Immerhin aber bleiben sie vorerst doch noch eigene

Gestalten, und vor allem der Soter, oder wie er sonst heiBen

mag, hat doch noch seine geschichtliche Aufgabe. Allein mit der

Vollendung wird das anders. Eine ganz deutliche Aussage dariiber

Bndet sich freilich nur bei Markus, aber ein Schritt dazu, wie

ich schon festgestellt babe, auch in den Excefpta ex Theodoto

:

die Engel, mit denen die Gnostiker im Pleroma vereinigt werden,

sind urspriinglich ebenso eine Substanz gewesen, wie die Gno-

stiker selbst, die aus dem dLcc<p6Q0v gebildet sind. ITnd so

miissen nun Engel und Gnostiker auch wieder eine Substanz werden,

dergestalt, daB zugleich das Siutpagov 67ciQ^a in das hohere ay-

ysXmov aufgenommen ist. Die Individualisierung ist zu Ende, nach-

dem der Beruf der Engel erfiillt und das aitigiia zur gnostischen

Hohe gekommen ist. Und nun ist aus beiden Teilen ein geistiges

Wesen geworden, das als geistig bewuBt und persbnlich ist.

Aber auch das ist wohl noch nicht das Letzte. Auch bei den
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Aonen tritt mindestens in einem Zweig der Schule derselbe Vor-

gang ein : auch sie verlieren scWieBlich ihr Einzeldasein und gehen

in den Vater zuriick, der nun alles in allem ist.

In der phantastischen Buchstabenmystik des Markus wird die

Entstehung der 30 Aonen ans dem Vater bescbrieben Er, der

vaterlose, der unausdenkbare, der uberpersonliche, iibergescblecht-

liche und unanssprechlicke, will ausspreckbar und in seinem unsicbt-

barenWesen gestaltet werden. Darum offnefc er den Mund und bringt

ein Wort (Xoyov) hervor, das ihm gleicb ist, ihm zur Seite stebt

und ibm zeigt, was er ist, indem er als die Grestalt des Unsicbtbaren

sicbtbar ist. Das Hinaussprecben des ovo/ia aber ge-

scbiebt so: er spricbt das erste Wort seines bVoga, namlicb aQX'tj.

Das ist die oberste Vierbeit des Irenaus. Sie bestebt aus vier

Buchstaben {0toi%si:a) und bildet eine Einbeit Dann
spricbt er eine zweite Einbeit, die gleicbfalls ans vier, eine dritte,

die aus zehn, und eine vierte, die aus zwolf Buebstaben bestebt,

d. h. die zweite Halfte der Acbtbeit, die Zebnheit imd die Zwolf-

beit. So sind es 30 Sroixelcc in vier Griippen, die zusammen to

oXov 5uofia d. h. das Pleroma ausmachen. Jedes 0toi%£iov bat nun

seine eigenen Zeichen (ypnggara), seinen eigenen seine

eigene gx<pavr]0ig, sein eigenes und seine eigene eixcov’’^).

Keiner siebt oder erkennt die [iogcfn] der Einbeit, von der er ein

0xot%£lQv ist, keiner den „Namen“ seines Nachbars^®); jeder halt

vielmebr das, was er binausspriebt, fiir den Namen des Gf’anzen

(to olov, TO xav). Und dieses Tonen bort niebt auf, ebe jeder bei

seinem Spreeben bis zum letzten Zeicben (ypdgga) des letzten fftot-

%£iov gekommen isf^®). Die a,%oxatd0tcc0ig tibv- oXmv aber wird
dann sein, wenn alle in ihrem Tonen zum selben Zeicben und zum
selben Ausspreeben kommen. Dieses geineinsame Spreeben bat
schon jetzt sein Abbild im Amen der Gemeinde, dem Spiegelbild

der kiinftigen Vollendung.

Setzen wir nun statt der atooxsta die Aonen, statt der avX-

Xajim oder Einbeiten die Aonengruppen
,

statt des Tonens oder

Hinausspreebens der einzelnen Aonen ibr ovog«, ihr eigentiimlicbes

AVesen, ihre Person, statt des oXov oder n&v oder des 8Xov Bvo^cc

das Pleroma, so ergibt sicb zunachst wieder, daB jeder einzelne

Aon trotz seiner eigenen ganz anderen Yorstellung nur eine be-

sondere Ersebeinungsform des ganzen Pleroma ist’^) und daB es

sohlieBlicb wirklicb dabin kommen soil, daB alle Aonen nur noch
eine Einbeit sind, in der alle personlicben Untersebiede aufhoren
und nur noch das eine alles umfassende gottlicbe Wesen da ist,

alles Pneumatische wieder in ihm
,
vereinigt, in die Gottheit auf-
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genommen ist. Mit andern Worten: die Vollendung ist dann,

wenu alles zum Anfang zuriickkehrt, das Ureine wieder ist wie

es war, der avoi!i(jiog %al ayivv^xog Alcjv,

So gescMett, was Origenes imzaliHgemal betont, was schon

vor ihm im Judentum ein^ oft gehorter Grnndsatz gewesen war,

dafi immer das Ende dem Anfang gleich sei, dab das Ende zum
Anfang ziirlickkebre. Die anfanglicbe Stille tritt wieder ein:

alles, was Geist ist, als ungeteilte Einheit, als die unermefilicbe

Eiille, die doch uicbt mehr ins Einzelne auseinandergeht, sondern

in sick selbst gesammelt und lebendig bleibt.

Nur eines wird dabei nicht oifenbar : was mit dem Psycbiscben

geschieht. Soli das scblieBlicb aufboren oder bleibt es als ein

zweites Eeich neben dem Geist, nicbt einbeitlicb, sondern seinem

Wesen nach zerteilt? Darliber horen ,wir nichts. Das Interesse

der valentinianischen Gnosis bangt scblieBlicb doch nur am Geist.

Dessen Gescbicbte von Pol zu Pol bat das System verfolgt.

5 .

Nun wird es mbglicb sein, die Absicbt der ganzen Dicbtung,

die Gedanken, die ibr zu Grunde liegen, einigermaBen festzustellen.

Zunacbst ist deutlicb, wie auf alien Stufen immer wieder die-

selben Zlige auftreten: eine Substanz oder Masse wird von einem

boheren Wesen geboren und dann zu einem oder mebreren Einzel-

wesen geformt. So scbon bei den Aonen^^), dann aber vor allem

bei den beiden Sopbieen, bei den Engeln des Soter, bei den Ge-

stalten der sicbtbaren Welt, dem Demiurgen und seinen Engeln,

den Damonen, den Menscben. Ebenso ziebt sicb durcb alle Stufen

bindurcb die Sebnsucbt nacb oben, zuletzt nacb dem verborgenen

Gott Oder seinem Reicb, und die Erfilllung dieser Sebnsucbt in

der ^6Q(p(x)6Lg jcarcc yvadtv: so bei den Aonen, bei der unteren

Sopbia und scblieBlicb bei den Pneuinatikern.

Ein abnlicber Scbematismus liegt vor im Aufbau des Pleroma

und in den Namen der Aonen. Die Aonen sind so geordnet:
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Da6 nun die Aoneugruppen der Vierlieit, Achtheit usw. mit

ihren Zahlen auf pythagoreische Spekulationen zuriickgelienj die

aucla der auBercliristliclien Mystik gelaufig sind, darf ick als be-

kannt voraussetzen.

Fiir die Namen der acht obersten Aonen aber hat sick nach

Irenaus Ptolemaus selbst auf den Prolog des Johannes berufen'^®).

Allein wortlich entstammen ihm nur die Namen X(x()tg (als Neben-

bezeichnung ftir die oder '"'Evvoia)^ Movoyavr'ig und 'AXri^sia

und die Syzygie A6yos tind Zmrj. Fiir die iibrigen ist offenbar

nur nachtraglich eine klinstliche Begrllndung aus dem Prolog ge-

wonnen worden. Bvd'og und Utyr} sind bildliclie Bezeichnungen

fiir den verborgenen, verschlossenen und ruhenden IJrgrund alles

Seins, also den hellenistischen Gedanken der absoluten gdttlichen

Transzendenz. Und ebenso stammt Novg aus der hellenistischen

Philosophic und hellenistischen Mystik. Den Begriifen biblischer

Herkunft, die dem johanneischon Prolog entnominen sind, wird also

eine Syzygie vorgesetzt, die im Tnteresse der griechischen Trans-

szendenz das Ganze noch urn eine Stufe tiefer hinab- oder hinauf-

fiihren soil, als das katholische Christentum; und ihren Monogenes

und Charis werden hellenische Parallelnamen beigegeben, die auch

zum Teil der zeitgenossischen Mystik gelaufig sind. Die Namen

’Avd'QOTcog und 'E%Klri6La aber stammen ohne Zweifel aus Eph. Bsi f.

:

Adam, der Mensch, und sein Weib als die Vorbilder Christi und

der Kirche.

In der Zehnheit sind die mannlichen Namen alle gleichgiltig

:

die vier ersten stellen nur Attribute des Geistes, der gottlichen

Welt dar nur der letzte, wenn richtig iiberliefert, stammt wieder

aus dem johanneischen Sprachkreis. Aber er hat keine Bedeutung

;

denn der Movoysviig^ der im Dauf der Darstellung vorkommt, ist

der erste dieses Namens, der mit dem Nus identisch ist. Ahnlich

ist es bei den mannlichen Namen der Zwdlfheit, die nicht viel ge-

meinsamen Sinn zeigen, jedoch mit dem johanneischen naQd%Xrixog

beginnen. Aber auch hier hat der johanneische Name keine prak-

tische Bedeutung; denn wo er spater vorkommt, ist es eine andere

Gestalt, die diesen Namen tragt.

Dagegen sind die weiblichen Namen beider Gruppen mit Be-

dacht gewahlt : die der Zehnheit scheinen mir aus dem Gedanken-

kreis des Brautgemachs und des yd^og Ttvsviiatixog zu stammen ).

Die der Zwdlfheit dagegen sind durchaus Tugenden mit dem Lohn

der Seligkeit und weisen auf die paulinische Literatur Die

Tugenden aber sind wohl nur datum gewahlt, well sie die Ge-

nossinnen der Sophia werden sollten, die aus der Weisheit Salomos
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kommend, die RoUe des grieckiscken X6'yog oder TivEvficc iibernimmt

und tier als letzter der 30 Aonen den Mittelpunkt des weiteren

Dramas bilden soli.

Der ganze Aufbau des Systems, zuletzt auck die weiblichen

Namen der Zehnkeit zeigen nun vor allem, wie viel Gewickt anf

den Gedanken der Syzygie fallt *"). Das Pleroma berukt auf ihm
;

auck der letzte alter Aonen, der Soter, bekommt zum Scklufi seine

Gattin, die untere Sopkia; und alle Gnostiker, die auf Erden mit

den psyckischen Menscken in einer Syzygie zusammengespannt

waren, werden im Pleroma mit den Engeln vermaklt, denen sie

bestimmt waren.

Was ist nun kier das treibende Motiv? Man kat gesagt, eiu

Versuck, die Gnosis in ikre Einzelelemente zu zerlegen, miisse

fiiglick im Himmel anfangen, nickt unten auf Erden Und so

kat denn auck Bousset die Meinung ausgesprocken, dad der Er-

losungsmytkus des valentinianiscken Systems urspriinglick nickts

mit Jesus zu tun gekabt kabe, dafi vielmekr in seinem Zentrum

ein heidniscker Mytkus gestanden kabe, der von der Hockzeit

zweier Gotter, des Soter und der Sophia, gekandelt kabe, und dafi

in diesem Mytkus die Gnostiker das Urbild und Vorbild der von

ihnen erhoflPten Yereinigung ikres koheren unsterblicken Wesens

mit kimmliscken Geistermackten gefunden katten®^). Ick mbchte

diesen Weg nickt einscklagen, meine vielmekr, das Yerstandnis

der Gnosis und darum auck das ikrer kimmliscken Welt konne

nur von unsrer Welt, d. k. vor allem vom Menscken ausgeken. So

finde ick denn auck das Motiv fiir die Stellung dieses Gedankens

der Syzygie in der Yermaklung des Gnostikers mit der Gottkeit,

also eben in seiner Erlosung. Der ganze Oberbau, alles, was sick

im Pleroma zutragt, ersckeint mir nur als ein Widerschein dessen,

was sick am Gnostiker vollziekt, eine Projektion aus der Welt des

Menscken in die der Aonen, so freilich, daB dabei dann nock weitere

Ziele verfolgt werden***).

In der Tat ist ja der Glaube an die Yermaklung der Gottkeit

mit der Seele neuerdings mit voller Deutlickkeit als weitverbreitete

Form heidniscker Mystik erkannt worden**^). Was urspriingUck

ganz rok und massiv gedackt war, wird vergeistigt und so auck

in der Spkare der hochsten und innerlicksten Mystik brauckbar,

so daS es bald auck in die ckristlich-kircklicke iibernommen wurde

und- in ihr geblieben ist bis auf den keutigen Tag.

Indessen dient diese Syzygie des Gnostikers mit den plero-

matiscken Geistern nickt so sekr, mindestens nickt allein dazu,

daB in ikr der Mensch die Gemeinsckaft mit Gott gefuhlsmaBig
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erfatre. Vielmehr erscliemt das Grottliclie in erster Linie als die

Macht, die das Menschlich.e in seine hohere Natur umschafft, als

das dSog, das die vXt] in einen vollkommeneren Zustand ilberfiihrfc;

der Ausdruck ^OQg)Ovv xata yvcbaiv driickt das bezeicknend aus.

Und dafi sich nun dieses iioQ(povv anch dem Ausdruck nacb bei

der Achamotli der Sacke nack auck bei den Aonen wiederkolt

ist der beste Beweis, wie kier eben TJbertragungen aus der mensch-

licken Spkare in die gottlicke vorliegen.

In welckem Ma6 in der valentinianiscken Grnosis fiir die Gre-

sckickte der oberen Welt die religiosen Vorgange der unteren das

Vorbild sind, tritt auck darin reckt deutlick kervor, daB, nackdem

die Aonen zu der vollen Hoke ihres Wesens gefukrt sind, alle

einander vollkommen gleick werden®^). Das kat ja dock fiir die

Aonen an sick keinen Sinn, wohl aber in der Welt der kreatiir-

licken Geister, und in der Tat wird kier einmal ausdriicklick ge-

sagt, daB das Ziel ikrer Entwicklung sei, daB alle Gereckten

gleick wiirden So hat ja auck Origenes die Gesckickte der

gesckaffenen Geister in jeder Welt endigen lassen mit der vollen

Gleickheit, mit der sie begonnen hatte.

Dasselbe Ergebnis gewinnt man, wenn man beacktet, wie

wenig im Grunde die komplizierte Welt des Pleroma fiir die Er-

Idsung zu bedeuten hat. Was sind denn die festen und wirksamen

Gestalten des Dramas ? Dock ‘ nur der verborgene Gott als der

Ausgangspunkt und das Ziel aller Entwicklung, dazu der Soter-

Jesus mit der Sophia und der Demiurg mit seinen Engeln. Alle

andern Gestalten sind im Grunde lediglich EiillseL Es mbgen in

ihnen ebenso wie in ikren Gruppenzaklen manckerlei altere, ja

uralte Uberlieferungen fortleben. Aber Hauptstiicke dieser vor-

nekmen Gnosis sind sie nickt; auck in den sakramentalen Eormeln

sind wiederum nur dieselben Namen vertreten

Dennock sind auck jene iiberweltlicken Gestalten bis kerab

zur Ackamotk natiirlick nickt ganz zwecklos.

Einmal weisen uns die Ausziige des Irenaus selbst den Weg.

Was auBerkalb des Pleroma ist und gesckiekt, soil ein Abbild der

oberen Welt, ikrer Gestalten und Vorgange seint die Ackamotk

von ikrer Mutter, der Demiurg vom kocksten Gott, die Kirche

der Gnostiker von dem Aon das Sakrament des Braut'*

gemacks von den Syzygieen des Pleroma, das der „Erlosungstaufe“

von der Taufe, die die Engel empfangen kaben u. s. Aber

das ist ein Motiv aller Mystik. Im Neuplatonismus wie im Mittel-

alter wird das Sichtbare und Mensckliche zum Gleicknis des Un-

sicktbaren und Gottlicken, die irdiscken Vorgange zu Spiegel-

K^I. Ges. d, Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 3. 16
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bildern der ewigen Wabrbeiten oder Blrafte. Darin gewinnt das

Vergangliche die Bedeutang, da6 sich an ihr jeder Zeit die An-

dacht entwickeln, zur Grottheit erheben kann. Darin gewinnen

anch die religiosen Erlebnisse ibren sicberen G-rund nnd ewigen

Wert. Wenn also aucb in Wirklichkeit die Vorgange der oberen

Welt nacb dem Bild gestaltet sind, das die untere und ibre tiefsten

Erfabrungen bieten, so weifi docb die religiose Tecbnik das Ver-

baltnis umzukebren und daraus ein wertvolles Motiv der Erbauung

zu scbaifen: in alien Spbaren der oberen und mittleren Welt gelten

dieselben Ziele, waiter, dieselben Gesetze und Krafte wie in unsrer

Menscbenwelt, und iiberall ist das scbon wirklicb, was sicb an

uns erst vollzieben soil!

6 .

Indessen ist im Aufbau des Pleroma docb aucb ein spe-

zifiscb theologiscbes Interesse wahrzunehmen®^). Der Aus~

gangspunkt war streng einbeitlicb: der Urvater, der alles Sein in

sicb scbloB und alles, was geworden ist, aus sicb ausstromen und
sicb weiter entfalten lieB, das vollkommenste Sein, unermeBlicb

und unfaBbar Dann allmablicb sein AufscbluB nacb auBen und

abwarts, erst langsanx bis zur Grenze der oberen Acbtbeit; von
da an ein starkerer Abstand, aber immer nocb innerbalb des Ple-

roma. Erst niit der Geschicbte der Sopbia beginnt die scbarfe

Wendung nacb abwarts aus dem Pleroma binaus in das ^ivcD^ia,

Die obere Acbtbeit bat sicb also nocb ein starkes MaB von

Gleicbbeit bewabrt : sie ist die Aristokratie des Pleroma. Immer-
bin ist aucb in ihr der Abstieg deutlich. Wenn der Bytbus als

Urvater und IJranfang bezeicbnet worden war, so beifit der Nus
nur nocb Vater und Anfang des Pleroma lind die obere Vierbeit

zusammen seine Wurzel, Aber aucb der Logos bat nocb Anteil

an dem Vaternamen: er beiBt der Vater von allem, was nacb ibm
kommt, der Anfang und der Gestalter des ganzen Pleroma, d. b.

natiirlicb nur des Teils, der unterbalb seiner beginnt Dem An-
tbropos, der letzten Gestalt der Acbtbeit, aber wird der Vatername
nicbt mebr beigelegt. Immerbin beifit aucb die ganze Acbtbeit

Wurzel und Substanz des Pleroma. Nacb ibr folgen dann die

Nacbgeborenen. So spiegelt sicb in dem allem die Absicbt, die

Einbeit aucb in der Entfaltung festzubalten und den Abstieg von
der Einbeit zur Mannigfaltigkeit, von der Vollkommenbeit zum
Endlicben mbglicbst langsam zu nebmen.

Dabei ist nocb etwas anderes zu '^beobacbten : die Aonenpaare
dieser oberen Acbtbeit erscbeinen so eng verbunden, dafi hier eine
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Unsicherheit in der Schule entstehen konnte : der IJrvater erscheint

bald als Gatte der Sige, bald als ubergeschlechtlicli, und die mann-

lichen Grestalten werden gelegentlich. auch einfacb als mannweiblich

bezeicbnet: sie scblieSen ihre weibliche Erganzung gleicbsam als

einen Teil ihrer selbst in sich®^). Auch das aber ist ein Vorzag

der obersten Schicht; nachher losen sich die Greschlechter deutlich

von einander.

Endlioh aber werden Vierheit und Achtheit jede in sich so

eng zusammengenommen
,

dafi sie wieder wie einheitliche
,

per-

sbnliche Grestalten erscheinen. EinigermaBen deutlich wird das

freilich nur bei Markus: da heifit die Vierheit als gauze „Mutter

des Pleroma“ und die Ogdoas ;;Mutter der 30 Aonen“ Es ist eine

ahnliche Erscheinung, wie wenn spater in der kirchlichen Trinitats-

lehre Einheit und Dreiheit zus^mmengeschlossen werden: die eine

Substanz und an ihr drei Personen, nur daB in der Gnosis offenbar

ein anderes Motiv obwaltet, namlich der Wunsch, den tJbergang

von der Einheit des gottlichen Wesens znr Vielheit, die eigentlich

eine Erscheinung der Welt ist, moglichst sachte zu machen. Auch

dieser Zug wiederholt sich in den spateren Aonenreihen nicht mehr,

Wenn so im Aufbau des Pleroma die Absicht deutlich ge-

worden ist, die Brlicke vom unendlichen Gott zur Welt zu schlagen,

so setzt sie sich auch im weiteren unverkennbar fort: erst jene

Bewegung, die leicht und unmerklich in den oberen Regionen be-

ginnt. an der Grenze des Pleroma aber das Geprage des itdd'og

annimmt, das kiinftig die Welt vom Pleroma scheidet; die untere

Sophia noch liber der Welt, aber auBerhalb des Pleroma, noch

pneumatisch, aber schon im abgeschwachten Sinn und zugleich be-

hafiet mit den Elementen des Psychischen und Hylischen, aus

denen die untere Welt mit ihrem Bildner, dem Demiurgen, werden

kann, also von oben herab Glied an Glied, auch stofflich immer

entfernter vom hochsten Gott, immer tiefer, das pneumatische

Wesen erst getriibt, dann in niederere Substanzen libergehend und,

vergrobert, das phantastische XJrbild der spateren Welterklarung

des Neuplatonismus. Die Wirkung dieses Triebs des schrittweisen

tibergangs wird auch darin zu erkennen sein, daB in der ersten

Eorm des Systems die TJnterscheidung der beiden Sophieen gefehlt

hatte: oflFenbar erschien den Spateren der Schritt zu groB, daB

von einem Aon unmittelbar auch die psychische und hylische Sub-

stanz stammen sollte.

Dazu bommt nun aber ein weiteres Motiv fllr diesen stufen-

formigen Aufbau. Langst ist als ein Hauptzug in der Religiositat

der Gnosis erkannt worden, daB die Seele, aus der Sphare des

16*
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Grottlichen durch die verschiedenen ScMcliteii der Welt herabge-

kommen, auf demselben Weg wieder zu ibrem Ursprung zaruck-

kehren solle**’). So stammt das pneumatiscbe 03tSQ^(x zaletzt aus

dem Urvater, ist von ihm wie alles Pneumatiscbe in den Aonen
das Pleroma binuntergestiegen, durcb die Sopbia in die Welt ein-

gegangen, mit dem Psycbiscben und Hyliscben verbunden warden

nnd muB nun sicb vom Hyliscben wieder ganz befreien, mit dem
Psycbiscben sicb zwar zeitenweise verbinden, um darin gebildet

und zur Reife gestaltet zu werden, dann aber mit ibm durcb die

Scbicbten der unteren Welt bis zu seiner eigentlicben Mutter, der

unteren Sopbia, emporsteigen und von. ibr scbliefilicb ins Pleroma

mitgefiibrt werden.

Endlicb aber bat jener Aufban aucb nocb eine religionsge-

schicbtlicbe Bedeutang. Vom Heidentum ist im valentinianiscben

System nicbt ausdriicklicb die Rede
,
aucb vom Judentum nicbt.

Aber es nimmt dazu sicker dieselbe Stellung ein wie die andern

gnostiscben Kreise : die Religionen sind nicbt verscbieden durcb

die Verschiedenbeit ihrer Grottesvorstellung, sondem durcb die

ibrer G-ottheit. Das Heidentum ist jedenfalls die Religion der

Greister der Luft oder aucb der Arcbonten and Geister des Demi-

urgen, das Judentum aber die des Demiurgen selbst ***). Das gemeine

Cbristentum dringt bis zur Sophia empor, das gnostiscbe aber bis

ins Pleroma, in das Gebiet, das alien Wesen auJSerbalb des Ple-

roma oder wenigstens unterhalb der Sophia - Acbamotb verborgen

geblieben ist®®). Das ist ja das, was die Gnosis neu bringt: sie

setzt jenseits der Spbare, die das Cbristentum der GroBkircbe

kannte, nocb eine neue an, die dessen Grenze uberragt,und erst das

eigentlicbe Land Gottes ist.

So sind in diesem System metaphysiscbe und kosmologiscbe,

religiose und mytbologiscbe Motive verscbmolzen und konnten es

werden, weil alles, was im Bewufitsein vorgeht, zugleicb ein Ge-

scheben in der Welt ist und weil iiberall — drauBen und drinnen
— derselbe Zug wirksam ist, die stufenweise Bewegung von oben

nacb unten und von unten nacb oben.

7.

Eine ausdriicklicbe Darlegung der letzten religiosen Ziele

findet sicb in dem valentinianiscben System nicbt. Aber aucb sie

lessen sicb dock aus seiner ganzen Entwicklung deutlich erkennen.

Vor allem ist scbon der Anfangs- und Endpunkt bedeutsam
genug. Haben wir als Endpunkt des Systems anzunehmen, was
Irenaus und seine Quelle— mit Einscblufi der Ausziige aus Tbeodot
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in ihren § 43 65 — berichten, so ist das Ziel dio Vereinigung
alles Pneumatisclien im Pleroma und zwar so', daB das personliche
Dasein der G-nostiker nnterginge in der Einheit der gnostischen
Kircbe. Ist der Endpunkt aber der, der bei Markus bervortritt,

so geben aucb die Aonen wieder in das unendliche Wesen des
Vaters zurlick und ist nur nocb die unterscbiedslose Gottheit. So
Oder so erscbeint also als das letzte Ziel des Gnostikers nicht die

personlicbe Vollendnng, sondern das voile Aufgehen in der pnen-
matiscben Welt. Aucb die Persoulicbheit muB verscbwinden als

die Scbranke, die immer wieder von ibr scbeidet; ganz in ibr zu
zerflieBen, ganz von ibr verscblungen zu werden, ist das Letzte
und Hocbste.

Es ist in den letzten Jahren und Jabrzebnten imnier wieder
mit vollem Recbt betont worden, daB die Gnosis nicbt begrifflicbe

Erkenntnis, sondern Mystik s^ei. Hier auf dieser hochsten Stufe

ibrer Geschicbte ist das bes.onders deutlicb. Sie ist nicbt nur den
Menscben gegeben. Sie ist iiberall, wo gottliches Wesen ist: ja man
kbnnte sagen, sie sei das gbttlicbe Wesen selbst^^®). Sie beginnt

in der obersten .Region des Pleroma und setzt sicb von da durch

alle seine Scbicbten fort bis in die Welt der gnostiscben Menscben.

Der Nus oder Monogenes kann den Vater unmittelbar erkennen,

schauen undgenieBenj die andern Aonen konnen es nur durcb ibn.

Aber schon bei ibnen muB erst eine Bewegung angefacbt, die Sebn-

sucbt nacb dem Vater erweckt werden. Ganz so ist es aucb bei der

unteren Sopbia : sie muB erst ibren Zustand auBerbalb des Pleroma

schmerzlicb empfinden und sicb nun dabin sebnen, nacbdem sie

durcb die voriibergebende Gegenwart des Christiis einen Duft

seines unsterblicben Lebens empfunden batte. Erst dann kann

sie gnostiscb gestaltet werden Und so wird es denn aucb bei

den Menscben sein. Sie tragen diese Sebnsucbt scbon dadurcb in

sicb, daB sie den Samen der oberen Welt mitbekommen baben, der

nun wie ein angeborener Trieb in ihnen wirkt, bis er im Sakra-

ment der Erlosung seine voile Entfaltung gewinnt und zum Besitz

und GenuB des bocbsten Gottes wird.

Was aber die Gnosis ibrem Inbalt nacb ist, das zeigt sicb

wieder vor allem an den Aonen und der unteren Sopbia: immer

ist es die Stillung des Verlangens nacb dem Urvater, nacb dem

Scbauen seiner unermeBlicben Grdfie als der Quelle und Wurzel

des eigenen Daseins und des Alls d. b. des Pleroma Es zeigt

sicb nicbt minder am Gegensatz des Demiuxgen, der aus der psy-

cbiscben Masse entstanden, weder seine Mutter, die untere Sopbia,

nocb das was fiber ibr ist, kennt und dariim von der gottlicben
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Welt abgeschnitten erscheint So ist es auch bei den gnostischen

Menschen wie bei den Aonen. So lange sie gnostisch nocb nicht

gestaltet, also tatsacHicb. nocb den Psycbikern gleicb sind, sind

sie an die untere Welt gebnnden, seben liber den Demiurgen nicbt

binaiis. Die gnostische Formung aber befliigelt sie, sicb in die

Hohe zu scbwingen und scblieBlicb die wabre unendlicbe Grottbeit

zu schauen.

Filr dieses Scbanen ist das Brucbstuck eines Psalms Valentins

selbst das lebendige Zengnis. Da siebt er in den beiden ersten

Zeilen im Greist alles aus dem Atber des gottlicben Ursprungs

berabscbweben, aus seinem Mntterscbofi die Friicbte emporsteigen,

also alles Sein nnmittelbar aus ibm stammen. In den mittleren

aber siebt’ er die Stufen, in denen das alles sicb entfaltet: das

„Pleiscb“ aus der „Seele“, die Seele aus der ;,Luft^^, dieLuft aus

dem Atber. So scbaut er das All als die eine gbttlicbe Offen-

barung, als die Entfaltung der gottlicben tlberfulle im unmittel-

baren Zusammenbang mit ibr, wendet sicb den Stufen des G-e-

wordenen zu und bebrt von ibnen in den beiden letzten Zeilen

wieder zum Urgrund zurdck, in dem alles bescblossen war^®^).

Das ist nur ein kurzes Brucbstiick. Man wird ’wobl vermuten

diirfen, daB der Psalm dieses Zerlegen und Zusammenscbauen

weiter ausgefllbrt babe. Und das ^^System" bat non eben die Auf-

gabe, die Glieder und Stufen zu bestimmen und zusammenzufiigen

und so die anschaulicben Mittel zu bieten, uin Gott in der Welt,

die Welt in Gott und so in ibm die selige Erhebung und Rube zu

finden. Das ist also bier Gnosis: Sebnsucbt nacb der Vereinigung

mit der Gottbeit und das Glilck, sie zu besitzen. Sie ist darum
dasselbe wie der Lobpreis Gottes, die bocbste mystiscbe Gottes-

liebe^®®), Erldsung von den unteren Macbten der Welt ebenso wie
von der Unrast des eigenen Wesens, aus dem Umbergeworfenwerden
von den den entgegengesetzten Erregungen und Storungen.

Sie ist die Einbeit und Stille der Seele in Gott^®®).

Von da aus aber eroffnet sicb nocb einmal ein Blick auf die

Gesamtanlage des Systems, die Verbindung hocbster Jenseitigkeit

mit der lebendigen Gegenwart des Gottlicben und seines letzten

Quells, des Urvaters, des vollkommensten Monismus mit ausge-

sprocbenem Dualismus zwiscben Gott und der Welt, die docb aus

ibm bervorgegangen ist. Diese Verbindung bezeicbnet ja die ganze
spate griecbiscbe Pbilosopbie mit ihrer.Spitze im Neiiplatonismus,

und die valentinianiscbe Gnosis ist nur eine Erscbeinung in ibrer

Entwicklung. Man wird aber aucb bier die letzten Motive ibrer

Anlage nicbt in metapbysiscben Grundsatzen, sondern in Bediirf-
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nissen des geistigen, insbesondere des religiosen Lebens zu suchen

haben: die aufiere Natur des MenscbeHj die ein Teil der materiellen

Welt istj und seine seelische Innenwelt treten fur das BewuBtsein
immer scharfer auseinander, und das Interesse Laftet immer starker

an dieser Innenwelt. Seele und Leib und damit die beiden Machte,

denen sie zugehoren, die untere und die gottlicbe Welt, treten

weiter und weiter auseinander. Je scbwerer man den Druck der

der natiirlicben Triebe und Krafte empfindet, je machtiger

die Sebnsucbt nack Freibeit von ibnen wird, urn so unentrinnbarer

erscbeint die Knecbtscbaft, in der man unter ibnen seufzt, um so

ferner erscbeint das Gottlicbe und seine Welt. Und docb kann
man von ibr nicbt verlassen, nicbt abgescbnitten sein. Das Gott-

liche selbst, das man in sicb fliblt, ist ja der Beweis daftir. Es
mu6 eine Briicke geben, auf der es herabgekommen ist und auf

der man wieder zu ibm emporsteigen kann. Die Verbindung ist

scbwierig. Unendlicbe Zwiscbenstufen sind zu durcbscbreiten, un-

endliche Hindernisse — die Zwiscbengewalten der verscbiedenen

Scbicbten — zu liberwinden. Aber schliefilich bilft die Offenbarung

der Gottbeit selbst, belfen die Gnadenmittel, die sie el’scblieBt,

und bilft die Askese, die die Natur ilberwindet, reinigt und befreit.

Und nun tritt das Wunderbare ein, daB von dieser Kobe der

Verbindung mit Gott aucb das Leben in der Welt anders erscbeint.

Es ist nicbt mebr das Gefiibl des Zwiespalts und zermalmenden

Drucks, sondern die Welt erscbeint nun als die unumganglicbe

Statte der Erziebung und Zurtistung der Seele flir ibre Freibeit.

Ja aucb nacb der auBeren Seite ibres Gangs wird sie belle und
freundlicb. Wiederum wird das nicbt so dargestellt, als ob nur

die Seele selbst anders geworden ware, eine andere Stellung zur

Welt und ibrer unbarmberzigen Gesetzlicbkeit gewonnen batte;

sondern die objektiven Macbte der Religion selbst baben sicb ge~

wandelt, die unteren Zwiscbengewalten baben ibre Macbt iiber

den Gnostiker verloren: sie konnen nicbt mebr ibn fassen oder

ibm den Weg zu Gott versperren Und der Demiurg bat seit

der Erscbeinung des Soter von ibm alles gelernt, sicb freudig

ganz in seinen Dienst gestellt und die Flirsoi'ge flir die Kircbe

tibernommen Im Soter-Christus, der die Erkenntnis des Vaters

gebracbt und die obere Welt erscblossen bat, ist aucb die untere

andei’S geworden.
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8 .

So hat man also das „System“ als einen dichterischen Mythus

bezeichnet, als eine Parallele zu den philosophischen Mythen Pla-

tes

Preilich welch andere Welt! Bei Plato alles bekannte Ge-

stalten der Mythologie oder des wundervoll verklarten taglichen

Lebens, klar und anschanlichj der lebendige Ausdruck dessen, was

er pbilosophisch sagen will; die dichterische Einkleidung nicht ;,er-

borgter Schmuck'^^j der flir die philosophischen Gedanken milhsam

gesucht werden mixfite^ sondern „ans innerem Drang sich in frei-

willigen Kythmus ergieBend, sich in der Dichtnng wie in ihrer

natlirlichen und angeborenen Form bewegend" Hier ist wirklich

„schopferische Phantasie“, der Ausdruck einer tiefen inneren Er-

regung, die wie etwa im Phadrus das, was der Seele in ihrem

Kampf mifc den niederen Regionen widerfahrt, unmittelbar lebendig

im Bilde sieht.

Im valentinianischen System dagegen erscheint die Phantasie

wie gebunden, schematisch unfrei, der StoiF verzerrt in das Phan-

tastische, ohne Anschaulichkeit. Man kann sich nichts unbild-

licheres denken, als z. B. die Rolle des Horos, der Zaun und Person

zugleich ist, oder als die des Christus, der sich xiber den Horos

hinixber erstreckt, die Sophia formt und sich dann wieder zu-

sammen- oder zuriickzieht. Niemals bewegt man sich einfach im
Bild: immer drangen sich begriffliche Vorstellungen, wie etwa

bei der Syzygie die des sUog and der uA?; dazwischen. IJnd wo
konkrete Gebilde sein sollen, bleiben sie schliefilich dock in der

nlichternen philosophischen Welt stecken. Die Aonen sollen le-

bende Wesen hochster geistiger Art darstellen; aber wie sie fast

durchweg Namen abstrakter Begriife tragen, so sind sie schlieBlich

auch nur Schemen, Affektionen der unendlichen geistigen Substanz.

Und nicht anders ist es mit dem, was aus der Sophia geboren ist:

es ist Ttdd'og und zugleich unformige Masse, aus der schlieJSlich die

Welt geformt wird. In der ganzen Dichtung ist im Grand kein

wirklich poetischer Gedanke, als das stiirmische Verlangen der

beiden Sophieen und etwa der Einzug der unteren Sophia mit den

gnostischen jjMenschen^^ in das Pleroma zu ihrem Hochzeitsfest.

Aber jene Leidenschaft wird sofort wieder verzerrt durch die

SchUderung ihrer Wirkungen. Und bei dem Einzug in das Pleroma
haben wir nicht den geringsten Anhaltspunkt dafiir, daB daB Ori-

ginal liber die nlichterne Peststellixng der Tatsache hinausgegangen

ware Kurz liberall nicht der Plug der Phautasie, sondern be~

rechnetes Erzeugnis der Studierstube.
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Allein man darf eben die beiden Erscheinungen nicbt nnmittel-

bar mit einander vergleichen. Valentin und seine Scbule liegen

nicbt einfacb in der Eortsetznng der Grescbichte seit Plato. Ihre

Vorfabren sind die Erzeugnisse orientaliscber Pbantastik, insbe-

sondere der alteren Grnosis. Und da ist docb ein gewaltiger Ab-
stand. Scbon die Namen der Aonen und der Grestalten der unteren

Welt sind bellenisiert, nicbt minder aber aucb ibr ganzes Wesen.

Sie sind alle in den Dienst griecbiscber Gedanken und Bedxirfnisse

gestellt. Wabrend die alteren- ^^Systeme“ nnr eine mytbologiscbe

Tbeogonie und Kosmogonie gegeben und dazu etwa Judentum und

Cbristentum darein eingefilgt batten, wird in der valentinischen

Scbule das ganze geistig religiose Interesse bineingewoben
,

so

daB es auf jeder Stufe der Entwicklung bervortritt. Das ganze

System von Anfang bis Ende ist ja im Grunde nicbts als die Ge-

scbicbte des Geistes, seiner Entfaltung, seiner Sebnsucbt und deren

Erfiillung. Das ist scbon begonnen bei Basilides; aber bei Valentin

bat es nocb eine ganz andere Hobe erreicbt.

So wird man bier erinnert an die Wandlung, die etwa die

altagyptiscbe religiose Kunst unter den Handen griecbiscber Kiinstler

durcbgemacbt hat, wie das Starre und Unbebolfene befreit und

belebt wird, das HaBlicbe verschwindet, die unformlichen Attribute

des Scbmucks zierlicb und gefalHg werden und iiberall trotz des

deutlichen Zusammenbangs mit dem Alteinheimischen docb grie-

chische Form und Scbbnbeit der ungefiigen Masse Herr zu werden

beginnen Valentin und seine bedeutenden Scbiiler zeigen diesen

EinfluB des griecbischen Geistes freilich in viel grofierem Umfang

in den Brucbstiicken ihrer sonst verlorenen und philosophiscben

Scbriften. Aber aucb in ihrem System ist nocb ein wirklicber

Haucb davon zu spiiren.

%

Amerkungen zu IV.

Zur Einleitung.

1) Zur Orientierung verweise ich auf G. Heinrici, I)ie valentinianische

Gnosis und die h. ScMft 1871, A. Lipsius, Valentin und seine Schule (Jahrb.

fiir prot TlieoL 13, 585ff. 1887), E. Preuschen, Valentinus, Gnostiker und

seine Schule (Realencyklopadie fur protest. Theologie und Kirche® 20, 396 If.), die

Bemerkiingen von Ed. Schwartz in den ISTachrichten von der Kgl. Ges. d. W.

zu Gottingen, phil.-hist. Kl. 1908 S. 127—138, Eug. de Faye, Gnostiques et

Gnosticisme (Bibliotheque de PEcole des hautes etudes. Sciences religieuses Bd. 27.

1913. 2) Ausgabe von P. Wendland 1916. 3) So auch Ed. Schwartz

a. a. 0. 4) So schon Lipsius a, a. 0. S, 601. Dazu 0. Dibelius, Studien

zur Geschichte der Valentinianer (Zeitschr. fiir die NTl. Wissenschaft 9, 230 ff.

1908). tiber seine Ansicht s. auch de Faye a. a. 0. S. 236 f. Anm. 5) So
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wie C. Schmidt es fiir seine Darstellung der Barbelognostiker nachweist. Vgl.

seine Abhandlungen in den S.-B. der Kgl. Preuh. A had. d. W. Berlin 1896, 2, 839ff.

und in Philothesia, Paul Kleinert 2um LXX. Geburtstag dargebracht 1907 S. 315 if.

6) Ich erinnere hur an Iren. 1, 4i (S. 33ioif.), wo der Ursprung des Namens Jao

erzahlt wird, ohne daft irgendwie seine weitere Bedeutung klar wiirde. — Schmidt,

Philothesia S. 336 hebt hervor, wie Irenaus aus der Quelle, die nun wieder voll-

kommen erschlossen ist, die tiefer liegenden Gedanken alle iibergangen habe, und

betont dazu, dah das von seiner Darstellung der valentinianischen Lehren noch

mehr gelte. Die Kenntnis der gnostischen Ideenwelt werde uns daher verhiillt

sein, so lange nicht die Originalquellen selbst uns zur Verfiigung stehen. Das ist

ganz richtig. Aber den Versuch, mit dem vorhandenen Quellenstoff einen kleinen

Schritt weiter zu kommen, wird man immerhin wagen diirfen.

1 .

7) Iren. I,l3 (S. 11 lo): tovro to dogarov xccl TtvsvficcTcHdv ccvroi)g

nXTjQaficc. 8) Die rjovxta ist betont l,li (S. 8?) vom Bvd'dg: iv 'uccl

TjQBliia. l,2l (S. 13 14): ml oi (iev lointoX M&vsg r)av%y Ttcog ircsTtod’ovv usw.

Dazu der Gegensatz Ttdcd'og: 1,2 2 (S. 143). Ebenso in der Darstellung dev "'Evlol

1,2 6 (S. 22 4): T7IV dXri^iviiv dvd'JtavGiv und (22 lo) dvciTtavadliEvci rslicog gegen

die 7(d^ri (l,23f. [S. 17 3. 194. 20 1]) der usw. 9) Vgl. l,2i(S. 13 4if.):

Ttod'og t'^triGB&g und S. 13 14 vgl. Anm. 8 10) Das ist docb wohl gemeint mit

den Worten: o ivT^Q^aro fisv sv xoig nEQi tbv Novv nccl t^v

ccTtsGHrjips 8s slg rovtov tbv TCCiQatQccmvtcc (1,2 2 S. 144). Auch hier ist das

Ttdd'os eine StjtTjaig tov itccTQog (S. 152), 11) Irenaus hat neben der im Text

ausgefiihrten noch eine zweite Darstellung dessen, was mit der Sophia geschehen ist.

Er fiihrt sie mit den Worten ein : "'Eviol Ss mrav ovtmg tb itd^og tijg 2Joq)Lag ml
T7]v s7tt.(Srgo(pf}v (ivd’oXoyovdtv (S. 165). Sie imterscheidet sich nicht nur in der Dar-

stellung des Vorgangs, vor allem des Inhaltes des Ttd&og^ sondern auch in der

des Wesens des Vaters und in der Erscheinung des Horos: der Vater ist uber-

geschlechtlich, und der Horos entsteht erst jetzt. Diese zweite Fassung erscheint

etwas naher ausgefiihrt auch bei Hippolyt 6, 30 6—8 (S, 157 22 ff.). Die erste, die

ich mit Lipsius S. 602 f. A nenne und die oifenbar die weitere Darstellung

bei Irenaus beherrscht, fiihrt alles auf den Erkenntnisdrang der Sophia zuriick,

die zweite (B), hat ein ganz anderes Motiv. Die Sophia will nach dem Vorbild

des Vaters, ohne ihren Gatten, aus sich allein etwas hervorbringen. Aber da sie

eben nicht, wie der Vater ungeworden ist, bringt sie es nur zu einer gestalt-

losen Fnicht, well das gestaltende mannliche Prinzip fehlt. Und nun erzeugt

deren Anblick in ihr die 'Jtd^T} des Schmerzes, der Furcht, des Entsetzens und

der Katlosigkeit. Daraufhin wendet sie sich zum Vater und fleht ihn urn Hilfe

an. Der Vater aber lafit nun erst den Horos hervorgehen, der dann die Sophia

reinigt, befestigt und ihrem Gatten zuriickgibt. — Auch in der nun folgenden

Szene setzt sich dann der Unterschied fort. Wiihrend nach A der Ausgang der

gewesen war, da6 die Aonen durch den neu entstandenen Ghristus iiberzeugt

warden, daS sie den Vater nur durch den Nus (Monogenes) erkennen konnen,

werden sie in B davon iiberzeugt, da6 sie immer nur paarweise bestehen und

wahrhaftes Sein hervorbringen konnen. (1,25 S. 21 4 if.). Zu dieser scbon zur

Zeit der altlateiniscben Ubersetzung verdorbenen Stelle s. jetzt Hells Vorschlage

bei Epiphanius 1,4055. Die beiden Motive bei der .Entstehung des Ttd^og der

Sophia setzen sich bier fort, das erste in den Worten dvayoQSvmL ts — Sid
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[lovov tov Movoysvovg ytvm0%BtaL^ das zweite in Sidci^ai avxovg Gv^vyiag (pvaiv,

— In den Y^orten 6 d-ij vtog ictiv kann der viog nur der MovoysvT^g sein, wie ja

anch 1, 5i S. 43 3 der iiovoysvijg vi6g steht. Ygl. auch Exc. ex Theod. § 73.)

Nimmt man mit Lipsius u. a. an, dafi Irenaus in den beiden Darstellungen zwei

verschiedenen Quellen gefolgt sei, so wird man die Frage aufwerfen rniissen, wie

weit B reichte. Icb kann mich nicht uberzeugen, daB, wie Lipsius meint, der

Satz z/tw ds tov '"'Oqov tovtov cpacl %€cl iatriQ^xd'cct trjv 2Jo(piav nal

ccitoMataGtad'fivai ty av^vyca wieder zu A geborte. B entbielte in diesem Fall

kein Wort dariiber, was denn nun der Yater mit der Erzeugung des Horos ge-

wollt hatte. Aucb weist die Btickgabe der Sopbia an ihren Gatten viel eher

auf B. Allerdings muB, wenn Irenaus die beiden Legenden nicbt durcbeinander

geworfen hat, aucb fiir A angenommen werden, daB eine zeitweilige Losung der

Syzygie stattgefunden babe: aucb in ihr beiBt es, ihr Tcdd'og sei entstanden dvsv

zfjg ETtiTcloKfjg tov Gv^vyov (S. 143), und es wird aucb nacbber, da gewiB wieder

die Hauptquelle eingetreten ist, hervorgeboben, ilire Frucht sei ccfiogcpog, avsCSsog^

ccaO-Bv^g d'fjlvg gewesen, Sid tb ^riSsv natoclcc^scv (1,25 S. 204. Ygl. mit

l,4i S. 32 2 f.). Denn der Sinn dieser letzten Worte ist eben, daB der gestaltende

mannlicbe Anteil gefeblt babe, daB die Frucbt nur so gewesen sei, oi'ccv (pvavv

eI%s S'TjXsia tsnsiv (1,2 3 S. 16? in B). Ygl. Hippolyt 0,308 (S. 158 7 ff.): iv Sh

toig yswritoig tb 'd’f/Xv sativ ovaiccg 7tQO^Xifitt%6v, tb Se dQQSv fiOQq)couyibv

tyg VTtb tov d'rjXscog 7tQo§aXXo^svrig ovaiccg. Zur av^vy^cc und ibrer JSTotwendigkeit

fiir Hervorbringungen der Aonen vgl. aucb Exc. ex Tbeod. § 32 i. Den Wortlaut

s. in I, 1 nXi]Qaj^a und 7cX7]Qdficctci S, 179. Dann ergibt sicb aber wobl, daB der

Name ^Ev^vfiriaig nur der Darstellung A angebort und ihr auch allein entspricbt:

sie ist ein libermacbtiger und darum mit Ttd^og behafteter Drang nacb einer

Gnosis, die den unteren Aonen verscblossen ist, die (pvai^r} Alihvog 6q(17] (1, 24

S. 204), wie denn auch in den Exc. ex Tbeod. iv^vfirjacg und yv&Gig nahe zu-

sammengeboren. Ygl. § 7i: "'Ayvmtog olv 6 IJcctijg wv tj^'^Xt^gsv yvcoG^^vai toig

AtmGL, %al Sid tfis ivd’v^TjGscag tfjg Eavtov^ wg dv savtbv £yvG)%a>g, Tcvsvficc yi;co-

GEoag o^GYig sv yvwGsi TtQOE^aXs tbv MovoyEvy]. TsyovEv obv %al 6 d%b yvdGscog^

tovtEGti trig evd'VfiTjGEoyg, TtQOsX^dv yvaGig, tovtsGtiv b vtog, ott St,^

vcov 0 rtatriQ § lb, wo es von den Yalentinianern beiBt, sie batten

die Taube bei der Taufe Jesu als das nvEviJua trig iv^viiTjGEag tov Tlatgog ge-

faBt. Dagegea kommt das Wort in der Darstellung der Yalentinianer bei Hippolyt

bezeicbnender Weise nicbt vor. Aucb der Grund, warum die Frucht der Sophia

mit dem Pathos aus dem Pleroma hinaus muB, erscheint nun in den beiden Be-

ricbten natiirlicb verscbieden: in A hat oifenbar einfach das itd^&og keinen Platz

im Pleroma
;

in B bei Hippolyt 0, 31 1—4 (S. 158 15 If.) ist es das Entsetzen der

Aonen vor dem yswruia oder E%tQ(a(xa der Sophia und die Furcbt, auch ihre

yBvvYiitata konnten dfioQipcc %al dtsXrj werden und so die cp^ogd In das Keich

der Aonen eindringen. Darum rniissen der Christus und der h. Geist das s^tQcoiicc

aus dem Pleroma scbaffen, tva fiij pXsTtovtsg ccvtb tccgdcGavtcci. usw. Andrerseits

ist freilicb moglich, daB auch in der urspriinglicben Fassung von A dieses Motiv

des tcd^og der Sopbia nicht ganz gefeblt batte, Denn nacb 1,22 (S. 16 s) ist

das Ttd^og entstanden i% tov l%%Xr\%tov insivov d'aviiatog, Und das scbeint eher

auf ein Erscbrecken zu weisen, das aus dem Anblick des yEvvrurcc entstanden ist,

als dem, das die Gefahr des yiatartETCoG^ai und dvtx.XEXvG^'ai (S. 158.9) erzeugt

batte. Doch ist dariiber nicbts sicheres zu sagen, 12) Eig nfi^iv .yad Gtrigiyit^bv

tov UXrjQcofLatogf vgf Siv [Christus und b. Geist] %atagtLG%'fivai tovg Alihvccg
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(S. StYiQitnv im Passiv war sclion von der Sophia gebraucht (S. 19 1 ).

Es steht in unserer Stelle parallel mit der dvaTtavdig oder dem Scvcc-

Ttavsc^cct tslsmg (S. 224. jo), das der h. Greist bewirkt. Es bedeutet also die Er-

hebung der Aonen in den Stand der absoluten Vollkommenheit. Bei den mensch-

lichen Gnostikern bedeutet es die aytoXvtQco(TLg. Vgl. die Abhandlung uber die

gnostischen Formeln S. 191. 13) 1,26 (S. 225): Ovroog re fi'OQcp^ nal yveoftT?

I'covg Ttarccata^Tjvccv rovg Almvag Xiyovci, Ttdvtccg ysvofiivovg Noag nal Tcdvtccg

A6yovg ml msavtag Av^QSTCOvg jtod ytdvtag XQiatovg, %al tag &r]X£Lag dfio^ag usw.

— Dazu die Stellen iiber die dvdcTcavGig in Anm. 12. 14) 1, 2 6 (S. 23 13)

:

ofioyFvstg dyyiXovg. — Uber die Herkunft dieser dojpugpopot s. Eeitzenstein,

Poimandres S. 7h 118 (Anm. 6 zu S. 117) und 364 u.

2 .

15)

I, 4l (S. 3115): iv 6%tag ml nsvm^atog toitoig. S. 32l: ’'E|g) yo;^ (pmtbg

iyivBto ml UXfjgdofiatog, 1,4 2 (S, 362): iv tm aytotsi ml tm }isvd>fiatL. An
Stelle von nsvafia tritt bei Hippolyt 6, 31 6 (S. 159 13. is) auch v^tsQrj^a.

16) 1,23 (S. 17 76): ^Evtsv^sv Xsyovai Ttgmtrjv dgxrjv iax7]%svai tijv ovcfiav.

17) 1,24 (S. 20 3ff.) 'j(vBv^ati%7]v ovaiav, cpvmwjv tiva Altbvog oq^it^v tvyxdvovmv.

dfiOQ(pov de ml dvEtdsov did to fiijdev mtaXa^stv, Vgl. auch 1, 4i (S. 32 2), wo

das wiederholt wird, und die Erorterung iiber das 'jtdd'og der Sophia S. 230 Anm. 11.

18) Das ist bei Irenaus zunachst nicht ausdriicklich gesagt. Aber im folgenden

verschwindet das %d^og ganz und bleibt die iv&v^riaig allein als pneumatische

Substanz iibrig. Und spater bei der Gescbichte der Achamoth heifit es ausdriick-

lich: es sei diesmal nicht mehr wie bei der oberen Sophia moglich gewesen, ihre

Ttd^ri einfach zu vernichten 8td to s%tLm 7]dri ml dvvatd scvai (1,45 S. 39 8),

Hier hat also Irenaus die Vorgange bei der oberen Sophia unvollstandig wieder-

gegeben. Freilich heiBt es 1, 2 3 (S. 17 6), also bei B, der Anfang der ovat'a seien

die Ttd^ri Sophia, dyvoia^ Xvjtrjj u?d|?off, IWArjIts gewesen. Vielleicht ist das

also auch ein Unterschied zwischen A und B. Man konnte denken, was auch

schon friiher von Liidemann (im Lit. Centr.-Blatt 1876, Sp. 386) angenommen

worden ist, dafi B wie das urspriingliche System Valentins nur ^ine Sophia ge-

kannt habe und dafi hier datum das, was Irenaus nach seiner Haupt^uelle von

der zweiten Sophia und ihren TtdS'fj erziihlt, schon der ersten zugeschrieben

wiirde. Hippolyt, dessen Bericht ja der Legende B folgt, hat freilich zwei Sophieen

und bei beiden die Entstehung der Ttd'd'tj, Aber, wie es scheint, sind da zweierlei

Berichte kombiniert. 19) Vgl. 1, 3l (S. 246) tov Ttgatov Xgtotov und (S. 248)

tov ^Evtigov Xgiiftovi l,4i (S. 32 3): d dvca Xgt&tog nach dem Lateiner; 1,7 2

(S. 62 7). Der entsprechende ndtco Xgictog kommt nicht ausdriicklich vor.

20) Das j,obere“ und „untere*“ fehlt hier; aber jeder tragt den Namen Logos, der

eine von sich aus, der andere TuatgcowfiLnwg 1, 4i (S. 33?) 1,26 (S. 23 ii). Dabei

muBte dann freilich noch ein dritter Logos hinzugedacht werden, der Aon der

dritten Syzygie. Aber alle diese Namen, die der neutestamentliche Christus tragt,

gehen fortwahrend in einander iiber. 21) 1,46 (S. 38 8): tov JIagd%X7itov . .

.

tovtifftc tdv XmijQa. 22) l,4i (S. 325

—

7): ^ogcpcboai ^ogqxaaLv trjv mt
oMav fibvoVf dXX^ od tr}v mtd yv&aiv, — Bei dem £7ts%ta^fjvaL und dem nach-

folgenden cvatiXXsiv a^tov t^v dvvapLLv denkt man trotz aller Unterschiede un-

willkiirlich an das TcXatvvEdd'ai und avatiXXEod'ai der Gottheit bei Marcell von

Ancyra. 23) l,4i (S. 335) MoQ(pGid'£t(fdv ts avtrjv ml Biiq)QOva ysvrid's^mv,

24) l,4i (S. 3113) und 1,45 (S. 412). 25) Vgl. auch l,6i (S. 51 15). Man
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erinnert sich an Ignatius ad Eph. 7, i : innlTiaia ^q)^ccQaiccv.

26) l,4i (S. 35 3): t^s ^matQocpfjg StcI tbv ^oaoTCOiTjaccvtcc. Die war auch

bei der oberen Sophia (1,22.3 S. 16 1 . c 17 3) eingetreten. Vgl. dann fiir die

Acbamoth 1,4.5 (S. 41i) 1, 5l (S. 41 9 42 5) 1,5 4 (S. 46 8). 27) l,4i (S. 338):

rov Xqictov ml ^'qxTiaiv dQfiTjaccL, Vgl. S. 230 zu IV, 1 Anm. 9 und 10.

28) l,4i (S. 33 9—u). 29) Von der Acbamoth: 1, 4i (S. 342) u. o. das ttcJ-

^og‘ die ^TttaxQoq)^ (s. o. Anm. 26). — 1, 4 5 (S. 385): ixcl l^saiccv XQ(xirci]vcct . . .

rov Xqlgxov vgl. mit der Legende B 1,2 3 (S. 17 5): tnetiv xov iJtarQog ysvsad'ccL.

30) Fiir die obere Sophia in der Fassung B 1, 2 3 (S. IGsff.): XvnTjd'Tjvai, cpo^ri-

%'^vai, hnGxfivai, ccTCogfiaccL und (S. 17 7) ayvoLu, XvTtri, cpo^og, iiiTeXrjiig. Fiir die

untere 1, 4i (S. 344): XvTft], qpo/Jog, ocTtogicc, ayvoia, 31) 1, 4i (S. 35 iff.):

Keel ov 'na^dutsQ tj ceixfig, 7] TtQmxri ^ocpCa KCil Jtav, sxsgOLcaetv sv xoig

Tccc^EOiv eI%ev, dXXa ivavxLbxrjxcc. 32) 1,45 (S. 305

—

7). 33) Das er-

gibt sich aus dem Anfang von l,5i (S. 4l8ff.): die Sophia wendet sich zur

q)Cii6ig der drei Substanzen : ^AXXd xb fihv TtvsvfLccxiKov firj SsSvvf/a&civ avxTjv fiog-

gjcbaaL, iTtsi^r] dfioovaiov VTtfjgx^'^ avx^.

3 .

34) l,5l (S. 42x5): T'^v ydg ’Ev^vfirjCLV xavxrjv ^ovXtj'&eicccv stg XL^ijv x&v

Atthvav xd Ttdvxa Ttoi^aab slyiovcig XeyovcL 'jtBTtoiri'ASvcci cc'bx&v [d. h. der Aonen],

^uXXov ds xbv Xcox^gee dt avxfjg. 35) Ebds. (S. 422ff.). Vgl. Anm. 33.

36) Die lateinische Ubersetzung hat schon 1, 4 1 (S. 32 9) defervissd Aber im Grie-

chischen steht (S. 32i). 37) l,5i (S. 42l0): Tcdvxa xd%at avxdv^

lat. ea quae post eum suntj daher die altere Verbesserung a'dxSv auch von

Ho 11 aufgenommen ist. — Zunachst ist l,5i (S. 42?) nur vom Demiurgen die

Eede, dann (S. 43 af.) von den Erzengeln und Engeln unter ihm, endlich 1^5 2

(S. 44 iff.) von den 7 Himmeln, die sie Engel sein lassen und liber denen der

Demiurg thront, weshalb er die Siebenzahl heifit. 38) sLytbvsg 1, 5i (S. 42 17),

tdecct 1, 53 (S. 45 7ff.) vom Demiurgen: ovgccvbv TtSTtoi'qv.Bvui pi] siS6xcc xbv oi}Qccv6v^

%al dvd'QcoTtov 7CB7cXa%Bvai pi] stffoxa xbv dv^gooTtcov’ yfjv xs ^sdsixivcct^ pi] Ixtiexd-

psvov xi]v yjjv
f

%a\ ItcI Ttdvxav XsyovGiv i]yvo7\%ivm aiixSiv xdg Cdsocg mv inocst.

39) Vgl. Anm. 37. Die Himmel sind vor]xot\ intellectuales, 40) 1,54 (S. 485).

41) 1,5 4 (S. 4012). 42) 1,5 4 (8,472—489). Zu dieser Stelle und ihrem Ver*

haltnis zu den Exc. ex Theod. s. 0. Dibelius in Zeitschr. f. d. HTl. Wissensch.

9, 233 Anm. 5. 43) Die Darstellung ist hier nicht immer gleich. Vgl. vor

allem 1,4 1.2 (S. 34—36) mit 1,5 4 (S. 46—48), obwohl Irenaus S. 48 10 mit einem

'Hcc^ag TtgoBiTtccpBv auf S. 34—36 zuriickverweist. Doch stimmen beide Dar-

stellungen wieder darin iiberein, dab die dyvoice der Grand von allem ist, vgl.

S. 346: iv dyvoCu 8s xd xcdvxa mit 48 18: xb 8s xcvg ditaciv cchxoig iic7csg)v%evcci

^dvaxoy nccl q)<d'ogdVf <hg 'hccI xi]v dyvoiuv xoig xgiei TcdQ'saiv kyiiB‘iigv(p%'Ui.

44) Das wird vor allem an der Scb5pfung des Menschen aus Erde Mar. Vgl.

1,55 (S. 49 4) : icTtb xavxtjg 8k xf]g irjg&g y'^s, dXX^ dTxb xijg adgdxov ovaiccg,

dutb xov yiExvpEvov yiccl ^bvgxov xfjg vX7]g. Ahnlich ist es aber auch beim beuer.

Vgl. Anm. 43. 45) 1,5 2 (S. 452—4). Hier blickt freilich eine weitere Vor-

stellung und Geschichte durch. — Wenn der zweite Engel des Demiurgen Be-

ziehung zu Adam hat, so ist daran zu erinnern, da6 der yierte Aon der Anthropos

ist, Und wenn sich schon an sich der Gedanke aufdrangt, dafi die obere Acht-

heit die Parallele zur unteren (Sophia mit dem Demiurgen. und den 7 Himmeln)

sein soli, so konhte man vermuten, dafi auch im Einzelnen wieder Analogieen be-
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stehen sollten. Vgl. Markus bei Iren. 1,17 2 (S. IGSsff.). 46) 1,56 S. 51,

Die pneuraatische Substanz 1,45 (S. 416), I, 5i (S. 42 1), 1,5 6 (S. 502).

der Acbamotb, weil sie von ibr gekommen ist, 51? (jTtsQficc ccvtfjg, 'weil sie von

ihr in die Menschen ausgesat wird. 47) 1,7 5 (S. 655): tcc dh 7CvBV(iarLnd,

a av %(£xaa7tsCQri j\ IWors mg tov vvv dinaiccLg 'ipvxccLg. 48) Vgl.

die folgende Anm,

4.

49) Ygl. 1,5 5 (S. 49—51): Der Detniurg bildet den av^QOTtog xol'%6g oder

vlimg und blast in ihn der\ njiVxiHog ein (Bficpvaav S. 49 6, i^iqpvaTificc S. 614). Der

hylische ist %ar sUovcc^ der psychiscbe ofioocaGiv des Demiurgen (R. 49 8).

Dann B. 514; d G^y'ucctaGitaQslg , . . %vBviLCiri%hg av<d'^co7tog. Sehr bezeichnend ist

Exc. ex Theod. § 51 1 : ’'Av^'^coTCog yovv iGtiv iv dv^Qd)7t{p, iv %oX%&, ov

liSQEi> ccVKk oX(p oXog GvviSav ScQQi^tcp dvvdy^SL ^sov. — Ereilicb wird nicbt

immer streng vom av&QcoTtog 'ipvxiHog usw* gesprocben, Haufig treten dafiir 'ipy^rj

oder to 'i})vxm6v und nvsvfjbcc oder to Ttvsv^ccttnov ein. Z. B. 51 lO: ipvxv — tcvsv-

(icctL'nbg avd'^aTtog. l,7l (B. 59l): Tovg ds ntvav^cctcno^g cc'jtodvGaiiivovg tag

npvxag nccl ttvsv^ata vosqcc yEvo^iivovg, 6 raff ds tav di%ccCcov ipy^dg, 1,7 3

(S. 62 lo): Tag dh iGxri%v{ag to GJtSQ^cc tfjg ^A%afjLw& usw. 1,7 5 (S. 655 und 9):

r^ Ss ijtvsvlicetmcc . . . t&v ipvxoov cevtibv usw. Allein uberall erscheinen dann die

Tpvxcei und tcvBviiata als selbstandige Wesen, die mit einander verbunden werden

und sich scblieBlich von einander losen, um jedes sein eigenes Scbicksal zu

haben. — Zu dieser ganzen Vorstellung vgl. vor allem die Arbeiten Reitzen-

steins, namentlicb „Die hellenistischen Mysterienreligionen", z. B, S. 40—-48. 108

—112. 150—159, bes. 156 und S. 158. Das Zitat aus den bermetischen Schriften

:

0 yaQ {layid^iog Q'shg AyaQ'og dccC^av ^v%7iv iisv §v Gwiiatt fgpTj slvai, vovv dh

iv 'ipvxfjy Xoyov dh iv tm vm. Das ist ja auch dieselbe Vorstellung wie in der kircb-

lichen Ohristologie
,
wo die Gottbeit als vollkommenes, personlicbes Wesen in der

gleicbfalls vollkommen personlichen menscblicben Natur wobnen, also zwei per-

sonlicbe Wesen in einander sein sollen. Das baben eben schon damals nicbt alle

fassen konnen; darum immer wieder die Versuche, wenigstens die nienschliche

Natur als unvollstandig oder nur im Logos personlicb zu fassen.

50) Ob es rein bylisebe Menseben gebe, mag unsicber sein. 1,8 3 (S. 70 12) siebt

es so aus. Da sind die tgccc yivri Gcv^Qaiitcov docb oifenbar nicbt die drei in ein-

ander, sondern verschiedene Individuen, denen Jesus verschieden begegnet. Ganz

klar dagegen ist, da6 es psychiscbe Menseben obne das GTtsQiia ttvsviiccti%6v gibt.

Vgl. z. B. 1,7 3 (S. 62 10): Tccg dh iGxrjytviag tb G^egfia tijg ^Ax<x(^o}^ 'ipvxdg

diiEivovg XsyovGL ysyovivcei tmv Xoitz&v. 1,75 (S. 665) s. Anna. 47 zu IV 3. 1,7 5

(S. 661): nccl (Z'btdg iihv tkg tpvxccg ttdXiv vTtoiisgi^ovtsg XsyovGiv, dg fihv (pvGSi

dya^d’dg, dg dh qfvGSi Ttovrjgdg' ncel tccg [ilv ccya^dg teevtag slvai tccg d£%ti%ccg

tov GTtsQiicctog-ytvoiisvccg' tag ds cpvGSL TCOvriQccg ^ridsTCots dv STtidi^ccG^cci s%Bivo

tb GTtsQiicc, Hier ist nur das (pvGsc ccycc&dg oder TcovriQdg zweifelbaft. Denn 1, 61

(S. 52 7), 1, 7 5 (S. 65 2) wird vom Psyebiseben ausdriicklicb gesagt, daB es cc'bts-

^ovGiov sei und tk ^sXttovcc wMen konne. Besonders deutlicb ist hier wieder

Exc. ex Tbeod. 56 : Hatte Adam auch aus dem Psyebiseben und Pneumatiseben gesilt

wie aus dem Hyliseben, dann waren alle Menschen gleicb und gereebt geworden.

Da das aber nicbt der Fall war, TfoXXol iisv of 'bXi%0 Lj ov %oXXqI d'f ot GTtdvioi

OL yrvBVficctiHok Tb iihv o^v TtvBviiccuTcbv ^vgbi GooSbfisvoVj tb ds cevts-'

^ovGiov usw. Hieraus wird sieb'^ergeben, daB die Hyliker ebenso wie die Pneu-
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matiker einfack ihrer Katur folgen, wabrend die Psycbiker freie Wahl baben und

bei der Entscbeidung fiir das Gute aufnahmefabig fur das Pneumatiscbe sind.

Dann ware ihuen dieses freilich nioht von vornberein eingesat, sondern erst auf

Grund ihrer sittlichen Verfassung. Die Psycbiker, die dabei in Betracbt kommen,

sind aber offenbar immer Christen der Grofikirche (s. S. 213). — Anders Hippolyt

6,344—6 (S. 163 7—19). Da ist der Leib das vXikov oder der avS'^ocfTCog vUrngj in

ihm die 'tpvxv, und die Seele bald allein, bald mit Damonen bald mit Zoyotg avcod'sv

nccTSo'TtccQy^ivotg zusammen. 51) 1, Gi (S. 52 2.3.6): s. die Stelle uiiten in An-

nierkung 56. 1,6 4 (S. 58 4): ov yccQ 7(Q&^tg sig sigdeyst., alXk rb GTCtQfia

rb inet&Bv vrj^iov i%7ts^7t6^svov, sv^cc tsXslov^svo'P, Hier wie 1,75 (S. 65?)

stehen sicb vi^Ttiog und teXsto'd^evog gegeniiber, die Unentwickelten und die durcb die

Sakramente Yollendeten. Ygl. I. Kor. 3 1 und dazu Reitzenstein, Die hellenist.

Mysterienreligionen S. 167. 201. — Eine Richtung gibt es in der Schule, die alle

Mysterien ablehnt und den reinen Spiritualismus der Gnosis vertritt 1, 21

4

(S. 18518): "'AXloi, ds tavta [das Mysterium der „Erlosung“] TtaQuirriadiievoL g)dG-

%ov6i^ p-T] d’etv to rfjg dQQ'ifjtov ucct doQcctov ^wdfiBcog fivetijQiov St bQat&v "HuI

(p^aQtcbv STCitsXsdG&ccL nriG^dtcDV . . . Elvcct ds tsXstccv ccTtoXvtQoyGLv cc'btriv trjv

BTtCyvdiGtv ron dQQtjtov fisy^^ovg usw. 52) 1, 6i (S. 52 8) und 1,8 3 (S 72 13).

53) l,6i (S. 52 i4 --53 i). 54) Ygl. die Stelle 1,7 2 (S. 60i— 62io). — Die

oUovo^Ca, aus der nacb S. 52 ii der psycbische Leib Christi Kcctaa^svaG^ivov

c'QQ'^rip t£%vrji stammen soil (vgl, aucb S. 613 und 625. 6), ist offenbar das Reich

des Demiurgen. 1,7 4 (S. 649) ist i] %octd tbv noGfiov ol%ovoiitcc sein Weltregi-

ment. In den b'iXC. ex Tbeod. § 333 beifit er der aQxcov tfjg oUovo^dccg. In

§ 58 1 vgl. mit § 59 ist die otnovo^iLcc das Reich des Psyebiseben, also wieder des

Demiurgen (des Toitog § 59 1 ). So scheint es auch bei Markus: 1,146 (S. 139 5

und 1406. 8); 1, 149 (S. 144?); 1, 15 3 (S. 1504 und 1515). Dagegen heifit da auch

der Soter b i% tfjg oinovofitag (ebds. S. 1513). Hier mu6 also das Wort auch .die

obere Welt bedeuten. Ygl. 1,15 2 (S. 160 15) %at si%6vcc tfjg dvm otnovoiiiag.

55) Ygl. das Gv^vyiv in der folgenden Anm. 56) 1, 6

1

(S. 52 2) : tb dl Ttvsv-

fLcctLnbv h7C£7t£(x>(p&oct, OTtcog iv^dS£ tp fvx^yicp av^vylv Gv^Ttatbsv&lv

civtM £V tf] dvccGtQO<pfj, JCccl tovT^ sivcct XByovGL to ccXccg %cci tb cpihg tov %o6^qv,

"'EdsL yccQ tmv 'ip'Oxtumv %ccl alG^'rit&v Trcci^BVfLdtcov. Aib %6giiov %at£G%£V‘

da^Gci XiyovGL. Der Text ist hier wieder nicht sicher. Das /ho habe icb nach

IIoll (1,416 30) und alteren Ausgaben an Stelle von z/t S>v gesetzt: der Lateiner

bat db quam causam. Er bat aber aucb statt t&v ^vxt^dbv anhnali: er bat

also Tw npvxLTtd) gelescn. Und so andern denn aucb Harvey und Holl. Aber

ich glkube nicht mit Reclit. Zunachst werden im Anfang von 1,61 die drei

Grundstoffe vorgefiihrt, vom hylischen und psyebiseben auch ihr Endschicksal, vom

pneumatischen wenigstens das, was ibm in seiner irdischen Laufbahn widerfabren

soil. Dann wird nacb einer Zwisebenbemerkung (^yicci noGfiov) begriindet

warum das Pneumatiscbe das *t^ itvBv^cctLTi^ zii ist leiebt zu ergilnzen

in der Syzygie mit dem Psyebiseben in seiuem irdischen Aufentbalt des av^nat-

dsvBGO'cci ta bedlirfe: es brauebt 'ipvxv^bc %cci ak^ritd TeacMftrUtcc. Zu

diesem Zweek ist ilberhaupt die Welt geschaffen. Es hiitte nun aber doch keinen

Sinn zu sagen, der Zweek der Welt sei die Erziebung des Psyebiseben durcb

psycbische Mittel: das Psycbische ist ja aucb selbst ein Element der unteren

' Welt. Das Wunderbare ist nur, dafi die Welt lediglich dazu dienen soil, pneu-

matisches zu bilden und zu erzieben, obwobl es nicht aus ihr stammt, nicht zu

ibr gehort. Was sollte denn auch der Satz I'd'a ydQ usw. begriiuden, wenn tm
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'ipvxi'K^ 2U lesen ware ? zumal wenn der Zwischensatz vom Pneumatischen als dem
Salz der Erde vorausging? Ba hatte es docli viel eher heifien miissen: sdst

Tto TtvBviicctfK&v Tccadsv^dvcov. Aber auch. das cv^^ccLdsvd’iv zeigt

den Zusammenhang mit cclad'Tjtav ^aidBviidrmv deutlich: beidemal mufi es

sich urn das ^aid^'isa^ccL des Pneumatischen handeln. Und endlich ist 1, 75

(S. 655) vollkommen deutlich: tk Tfvsv^att'nd^ a dv 'narciG'itscQri 7}

fWorg ^sag tov vvv di%ciLUig Ttaid Bv^'ivtcc kv%'<kSs i^rgatphrcc dta

r6 i^rimcc inTCSTt^iKpd'cct usw. Da sind wiederum h7tS7VEfig)^cct und TtccLdsvsG^c^t

im Irdischen beisammen. — DaB die Welt nur um des Geistes willen da, die Statte

seiner Erziehung sei, ist ja auch ein Hauptgedanke des Origenes, eine der vielen

Beziehungen zwischen ihm und der valentinianischen Gnosis. 57) 1,6 a (S. 535):

^EKCCi^sv^rjGccv yaQ tk 'ipv%iv.h o[ dv^d'QcoTtot
,

oi dv SQycov nal TtiatBCDg

^s^cciovfisvot %al fiij rijv tslstccv yvihGiv s’xovTsg. 58) Das hebt Irenaus

gerade in diesem Zusammenhang hervor, indem er unmittelbar nach den Worten
in Anm. 57 fortfahrt ; Elvav dh rovtovg &7tb hnXrjfficcg rj^ag, 59) Z u r

Erkiarung von Iren. 1, 64 (S. 577—12). Ich gebe den Wortlaut der Hss. nach

Ho 11 1,41822—4l9l: ''Off dv iv ytoaiKp ysvo^svog yvvat%a ov% i(pU7]Gsv, acts

ccvtrjv yiQCirri^rjvca, oiyt hxiv dX7]d'st<)£g %cil dZfjS'Sto'v. 'O (XTtb

Tidaiiov mv firj 'n^atrjd'Blg yvvacTil ov %coq7]()£i, slg dX'qd'Siccv dta tb iv ivci^viiioc

'KQcctri^fivcci yvvai.%6g> Im zweiten Satz weicht nun der Lateiner stark ab. Schon

im ersten hat er statt ccvrijv •agaxri^'fjvccv ut d coniungatur^ hat also wohl c&hxfi

gelesen. Ebenso hat er im zweiten Satz guoniam in concupiscentia mixtus

est mulieri. Er hat aber bier auBerdem das nicht. Ich kann nun rait den

Ausgaben, auch mit Holl nur annehmen, dafi der griechische Text mit

richtig und nur, wieder mit Holl, vielleicht ccix^g zu lesen, dagegen mit dem La-

teiner das zu streichen sei. Aber was ist der Sinn? DaB die iv ^6ag>(p die

Gnostiker sind (nach Job. 17 ii), die d^xb nospLov oder, wie es gleich nachher

S. 58 1 heiBt, i% ndag^ov die Psychiker der GroBkirche nach Job. 17i4—le, das

sagt Irenaus fiir die Psychiker selbst und nehmen alle Ausleger an. Ebenso ist

der Sinn des zweiten Satzes klar: der Psychiker der GroBkirche, der sich von

einem Weib iiberwaltigen laBt und in geschlecbtlicher, wenn auch in ehelicher

Yerbindung mit ihr lebt, taugt nicht zum Gnostiker. Das Gegenstiick vom Gno-

stiker haben die alteren Herausgeber so erklart, dafi dem Gnostiker die fleisch-

liche Gemeinschaft nicht schade, weil er von dem, was das Fleisch verrichte,

nicht beriihrt werde. Davon kann aber gar keine Bede sein, obwohl Irenaus es

wohl so gedeutet hat: die Valentinianer sind durchaus asketisch, und die Stelle

will ihre eigenen Worte wiedergeben; aber auch deren Zusammenhang weist auf

ganz anderes. Vorangegangen ist der Satz, der den verschiedenen Gnadonbesitz

der Gnostiker und der Psychiker — eine Analogie zum spateren Unterschied von

gratia habitualis und actualis — charakterisiert : Die Psychiker haben die Gnade
ira Gebrauch {iv XQvaEt)^ die Gnostiker dagegen als eigenen Besitz

(idtonxTjxov), wie er ihnen von oben, von der unnennbaren und unaussprechlichen

Syzygie zugekommen ist und darum auch zugelegt warden wird {’jtQogxsd'i^Gsad'ai

offenbar nach Matth. 633). Deshalb miissen sie sich stets in jeder Weise immer
im pv0X7]QLov xfjg av^vyiccg ixben. Und nun wird dieses fisXsxav ausgefuhrt mit den

ohigen Worten. So hat denn Harvey, wie ich glaube, die Stelle richtig so

gedeutet: niemand ist aus der Wahrheit, niemand kann Gnostiker sein, dessen
’

irdische av^vyia nicht ein Abhild der himmlischen ist. Wie das aber zu ver-

stehen sei, scheint mir sich daraus zu ergeben, dafi einmal fiir den GroBkirchier
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jede geschlechtliche Gemeinschaft mit dem Weib ein Hindernis fur die gnostische

Vollendung ist, und sodann aus dem Zusammenliang, der bei Irenaus offenbar

zwischen dem fisZsr^p td avSvytccQ ^vav'^QLov und jenen beiden Satzen Tom
Weib besteht Den Gnostikern wird also um der pleromatischen Gestalten

willen, die fur sie bestimmt sind, jede wirkliche Ehe verboten : der Gnostiker,

der ein Weib nicht so liebt, dafi er dabei die Herrschaft iiber sie behalt, ist nicht

aus der Wahrlieit. Zum Verstandnis dieses Satzes aber dient dann woM S. 56 lO;

^'AXZol ds TcdXtv csiiv&g iisr ccd sXq)(av it qo gjt o lO v-

^svoi 6VV 0

1

'Astv %qox6v%og rov %q6vov iiXeyxQ'riGav^ tfig Sc&sXq>‘^g {}jtb

tov &b£Xq)ov ysvYi^si'cTig. Danach mufi also die geistliche Ehe, das Syneisakten-

wesen bei den Valentinianern Sitte gewesen sein, Und darin lag dann auch jenes

IibXbx^v rb ryg av^vy^ag iivati^Qiov. Also entweder uberhaupt keine Ehe oder

nur eine geistliche, die das Abbild der oberen Gv^vyia ware. Vgl. auch Tertullian

adv. Valent. 30 (3, 206 ii Kroymann), der den Text des Lateiners hat — qui de-

versatus in mundo non amaverit feminam nec se ei iunxerit — und dann hinzufugt

:

et quid facient spadones, quos yidemus apud illos? Nur eines habe ich dabei

noch erwogen, ob die erste Halfte yom Gnostiker nicht etwa allegorisch zu deuten

sei, so dafi von der GvtvyCa zwischen dem gnostischen und dem psychischen

Menschen die Kede ware (vgl. Anm. 56). Hier ware der gnostische Mensch
natiirlich der Mann, der psychische das Weib. Die Liebe des Gnostikers bestande

dann eben darin, daB er seinen psychischen Menschen immer sich unterwurfe.

Aber das scheint mir doch zu kiinstlich. 60) 1, 6 2 (S. 54 3) : Avto^g bh fii]

bid ngd^mg, dXXd bid to q^vGBi Ttvsviiatiyio^g stvai, Tcdvzri tb Ttdvtcog gcd-

^ijGBGd'cci boyfiatiSovGiv. 61) Vgl. bes. 1,62 (S. 54 8 k) 62) 1, 6i

(S. 53 2): Ti}v be GvvtsXsiav sgeg^’ki, otccv xal tsXblcoO'^ yvwGBi

7V&V ib TtvBVfiatindv usw. und 1, 7i (S. 586): ""'Otav bl yt&v tb gtc^q^xcc

tEXEKod"^ u. s. f. Vgl. auch Exc. ex Theod. § 67 3: ^bi ydg slvav t^v yivBGiv

ta'btriv [vom Weib], d%gig dv tb GTtsgfia '3tQQ[g\BVB%Q'^ rb TtgoXsXoyiGfiBvop.

63) Die (iBGdtrig als Wohnung der Achamoth schon 1,53 (S. 46 3). Das weitere

1,71 (S. 58 6ff.). 64) 1,74 (S. 63iiff.)- Vgl. dazu 1, 84 (7315^745). Wenn
hier der Demiurg mit Simeon yerglichen wird, der den Christus auf seine Arme
nimmt und Gott dankt mit den Worten: „Nun lassest du deinen Knecht, o Herr,

nach deinem Wort im Frieden fahren“, so mag man sich an Morikes Gedicht

„Die Elemente" erinnert fuhlen. Vergl. dazu ubrigens auch Reitzenstein,
Poimandres S. 49,,wo beim Eintritt des Gottmenschen in das Reich der aificcg^spri

die sieben Planetengeister ihn lieb gewinnen und jeder ihm einen Teil seines

Wesens iibertragt. 65) S. Abhandlung II: die valentinianischen Formeln bei

Irenaus S. 195 ff. 66) 1, 7i (S. 59 iff.) erst bei dem Ubergang der Achamoth

in das Pleroma: Tovg bs TtpsvficctiMvg dytobvaafiivovg tdg 'tpvxdg %cc\ Ttvsv-

ficcta voEgd yspo^spovg d-agcctTjtajg zai dogdtog ivtbg IIXt]geofiatog sigBX^dptag

pvfigpag aKobo&'^GSG^ai toig Ttsgl thv Satfjga dyyiXoig, Dann beim Ubergang

des Demiurgen in die „Mitte“ : tdg tE tcov biycaicov 'ij)vxdg dvaTcavGBG&ai Kal

a{>tdg iv trig MsGotritog thtcco, Dazu 1,75 S- 65 2 ff. : Kal tb fiev ^oizbp etg

q}^ogdv xcogsiv usw. ganz ahnlich wie in der vorigen Stelle. Dann aber vor

allem Exc. ex Theod. § 63 f. 'H fisv o^v t&p ztvBVfiatPumv dvdntavGig bp %vgia%y^

£v ^Oybodbi^ I) Xvgia'Htj dvofid^stai [vgl. den Ga^^atiGfiog des Volkes Gottes, der

seine natdTtavGig ist Hbr. 4io], Ttagd t^ f^n^gh H^vtaov tdg 'ipvxdg, td svbvfiata,

dxQX GvvtBXE^ag^ ai bh dXXai Tcictal 'ipvxc^i itagd x& Jrifiiovgy&j tceqI bs t7}p

GvvtEXBiap civaxoogovGi %al avtai Big 'Oybodba, . . . Tb bh ivtsvd'sv d^od'Sfisva

Kgl. Ges, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1920. Heft 3. 17 •
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th 7ev£vpiccti%a tag ipy^ag afia tfj fijitgl %oyi>iQo^iv7i tbv vvfKpcoVj Ttoiii^ofisva 'uccl

ocvta tovg vviitp^ovg ro'bg dyysXovg edvtav, stg tbv vv^q)a>va ivtbg tov '^Oqov

stg^aai v.ai Ttqbg tijv tov TfatQbg bipiv eQ%ovtatry Alcbvsg vosQol ysvo^sva, stg tovg

vosQobg %al almvCovg ydyiovg tfig cv^vyCag. Diese Stelle zeigt ja sehr deutlicb.

die Verwandtschaft mit der Barstellung des Irenaus. In beiden muB dieselbe

Quelle verwertet sein. Bagegen laBt § 37 die „ungerechten“ nicbt vernichtet,

sondern h t& tov c%6tov iv,tiaiisv<p iv rotg dgiatSQotg verwahrt werden, ex^vtsg

^swuMtiolv tov itvQog. 67) 1, 7i (S. 59 9ff.). 68) Yergb die erste Ab-

bandlung. 69) § 36 s. die dritte Abbandlung Seite 202. 70) 1, 14 1

(S. 1295—13114). 71) Zu den xagayityQsg der Aonen vergl. die gnostiscben

Scbriften in koptiscber Sprache aus dem Codex Brucianus herausg. v. C. Schmidt
{Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristiichen Literatiir Bd. 8)

S. 148 Bort sind die xagaKtfjQsg dasselbe wie 'iijfj(pot>, tv%oi^ ^(pQayi^dsg.

, 72) triv tov itX7\6iov avtov snaotov i^KpdvriCLv. Ber Inhalt der £%q)wvriai,g ist

eben immer das bvoiia. 73) %al Ttavaaa^af. i]%ovvta^ ijti to

£0%atov ygd^^a tov §a%dtov otoix^Cov [lovoyXcoeGriGavta %atavifjaai„ Ber Text

ist hier wie in der ganzen Umgebung durch Hippolyt 6,42?, Epiphanius 34,46
und die altlateinische Ubersetzung des Irenaus i. W. vollkommen gesichert. Aber
die Barstellung bleibt unklar oder liickenhaft. Jedes atoL%Btov tont doch nur

sein eigenes bvo^a und dessen ygd^fiata. Hier soil es aber auch die aller andern

tonen. Auch der folgende Satz laBt wohl keine andere Auffassung zu, als daB

jedes otoixstov auch die dvoiiata aller andern der Eeihe nach hinausspriiche und
die ditomtdataaig dann eintrate, wenn einmal alle zusammen am selben ygd^fia

desselben bvo^a ankamen. Man kann naturlich diese XJnklarheit verschieden zu
bereinigen versuchen. 74) Bas liegt doch wohl darin, daB jedes aiotxB^ov

sich filr das Gauze halten kann.

5.

75) Ygl. 1, li (S. 10 3): Aoyog und Zcorj als dgxv iiog (p o a ig Ttavtbg

tov TlXrigdfiatog. Bas ist doch dasselbe wie die pbog^coaig %at^ ovaCav in den
spateren Abschnitten. Koch deutlicher 1,85 (S. 764 ff.): Im Monogenes ta
^dvta 6 IlatTiQ Ttgoi^aXs oirsQfiatLK&g, de tovtov [nach dem Lateiner
in 1,85 (S. 80) Ptolemaus selbst] tbv Aoyov Trgo^spXfjad’ai nal iv a'vtm t^v oXtjv

tatv AtSvmv ovacav, i'jv avtbg vategov i[i6Qg}msv 6 Aoyog, 76) 1, 85 (S. 75liff.),

77) Fur Ayrjgatog kommt noch eine besondere Beziehung in Betracht. Yergl. die

folgende Anm. 78) Bas scheint mir naher zu liegen, als die andere Moglich-
keit, an kosmische Potenzen und die mit Lust verbundene Kraft des bildenden
Schatfens zu denken. Barin hestarkt mich die Stelle in dem valentinianischen
Stuck Epiphanius 31,69 (1,395 iff. Holl): rd^og ovv itsXsiovto iv totg tf]g

'‘OySoddog ^ligsGiv . . .’’'OXrj dh tj ^Oydodg cvv^X^s p>£td rjSovfjg dyr\Qdtov %al
dq)&dQtov (ii^scog (o^ ydg 7iv x^QigiLog dXXTjXcov’ i]v ds GvyngaGLg {Msd'" 97 do-
vTig di^miMov). Die "'EvcoGig kann man in dem Satz ov ydg fjv xcogicp^og dXXTjXcov
finden. Wenn das wie ein allgemeines Fest der Ogdoas erscheint, so finden sich
doch im vorangegangenen z. T. dieselben Worter auf die Yereinigung der Aonen-
paare, vgl. S. 392 2 : zal gvv^sguv aavtotg dcp^dgtcp Kal ay-tigdtcp
GvyytQdGBi. 79) ITtmg, iX'jtCg^ dydrc7\ IKor. 13l3; avvBGig Eph. 3 4 .

Kol. 1 9 mit GQfpia zusammen, 2,2. Bas Substantiv iia^agiotrig kommt im NT.
nicht Yor, um so mehr aber bekanhtlich das Adjektiv. Uber die Abstrakta als
Namen oder Beinamen der Getter, hier der Aonen vgl. Reitzensteih in den



Beitrage zum Yerstandnis der valentinianischen Gnosis lY. 239

Nachriehten von der Kgl. Ges. d, W. zu Gottingen 1917 S. 131 und 137. — Bei-

spiele solcher Tugenden als weibliclier Gestatten bei G. Schmidt, Gesprache
Jesu mit seinen Jungern nach der Auferstehung \Texte uhd Untersuchungen 43,

382). 80) Wie er auch sonst gelegentlich ins Licht gestellt wird, dazu vgl.

die wiederholten Ausfiihrungen daruber, daB die Frucht der oberen Sophia so

unvollkommen gewesen sei, weil ihr der Anted des Mannes gefehlt babe (o. Anm. 11

zu lY 1). Ygl. auch Exc. ex Theod, § 32i: oaa ovv iyt av^vyiag, TtQosg-

%erccL, TtXriQwficird iavLv, oacc Ss ccTtb svog^ BtTiovsg. Die slndvsg aber sind das

minderwertige. 81) Walther Eohler, die Gnosis (Religionsgeschichtl. Volks-

biicher lY 16) S. 21. 82) So W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis

S. 269. 83) Der Gedanke der Syzygie gottlicber Wesen ist ja freilich viel

alter und scbeint vor allem in der agyptischen Religion zu Hause gewesen zu sein

(Ygl. Reitzenstein, Poimandres S. 53—55). Allein nun bekommt er in der va-

lentinianischen Gnosis seine besondere praktisch-religiose Yerwendung undzwar eben
im Zusammenhang mit der irdisclien Syzygie zwischen der Seele und der Gottheit.

84) A. Dieterich, eine Mithrasliturgie S. 121—134. R. Reitzenstein, die

hellenistischen Mysterienreligionen S. 21—24 und die Stellen S. 99 oben.

85) Yergl. oben S. 209 bei A. 32. 86) Yergl. oben S. 207 ganz unten.

87) Yergl. S. 208 oben. 88) Exc. ex Theod. § 63 2, also aus derselben

Quelle, aus der auch Irenaus schopft: Kitcc vb dstitvov tcov yd^av %0Lvbv

TtdvTcov t&v GO)So^evci)V
,

ci%Qig dv Tcdvrcc V.CU dXZrjXcc yvcugCoji. Das
dTCtacod'^ erinnert dabei noch besonders an die Stelle Tiber die Aonen (S. 22 b):

To ds sr nvsvi[ia dyiov Bvt ag avxovg Ttdvtccg svxoiQiatsiv

89) Yergl. die zweite Abhandlung. 90) Yom Demiurgen ygl. z. B. Yalentin

selbst bei Clemens Alex., Strom, 4, 13 (1, 287 21 ff.), von der Iiircbe s. die Stelle

in Abhdl, III Anm. 1, vom Brautgemach Iren. 1,212 (S, 183 4 ff.): Of filv ydQ

cchtmv vvfiq)cbvcc 'ucctcccnsvd^ovaL fivatccyoayLccv iTCnsXovct. (isr^ iTtLQQijGsdv tuvcov

roig VBXsioviibivoig xal Ttvsv^ccrinbv yd^ov q)d6%ov6i slvoii xb M ait&v yivb^Bvov

^cctd xriv ofiOLOTTjtcc xcbv dvo av^vyicav. — Die Erlosungstaufe s. Abhlg. II S. 184 f.

G.

91) Ich mochte bier' vor allem betonen, daB von dem, was ich im folgenden

sage, vieles naturlich schon von andern, namentlich zuletzt auch von Ha mack
gesagt ist (Dogmengeschichte^ l,253ff.). Doch suche ich die Sache z. T, von

anderer Seite her zu fassen und kann deshalb nicht davon absehen, dies und

jenes auch noch einmal zu sagen. 92) Dieser monistische Anhang des Systems

kommt besonders scharf in dem Stuck zum Ausdruck, das Epiphanius 31, 5 (1, 390 ff.

Holl) mitteilt und das auch Holl fiir eine der altesten Urkunde des Valenti-

nianismus halt. 93) So heiBt freilich sonst regelmafiig der XJrvater. Yergl.

schon sogleich 1, li (S. 9?), eine Zeile, ehe der Name dem Nus zugesprochen wird.-

94) Dafi die Worte S. 10 2 TcatSQcc Ttdvtcov x&v ccistbv ^Goyi,ivmv %ccl dq^riv

%cd iioQtptDGLV Ttccvzbg Tov nXrjQd^atos nicht etwa noch zum Monogenes, sondern

wirklich zu Logos und Zoe gehoren, beweist 1,85 (S. 76 8—6), wo es vom Logos

heiBt : mit ihm sei die ganze ovglcc des Pleroma hervorgebracht worden, 7/v ccvxbg

vatsQOv sfidQcpaa sv 6 Aoyog, 95) So wird die Achtheit nur mit ihren vier

mannlichen Namen genannt 1, 1 (S. 10 s) : sivuv yaQ avtmv s^aatov dQQsvoO'riXvv,

Auch Logos und Zoe werden zusammen als it ccx i] q Tcdvrcov x6bv cc'htbv iao-

^ivov bezeichnet (s. Anm. 94). — Der Urvater erscheint bei Irenaus am Anfang

seiner Darstellung als Gatte der Sige, erst bei den "'Evcol (1, 24 S. 18 1) als dav-

17 *
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fvyoff, o^d'ijlvvrog (lateinisch: sine coniuge, masculo-foemina). Dann fahrt Irenaus

fort: Tov ydcQ TfatsQU tzovs ^isv g^sta av^vyc'ag rrjg Iltyf]g^ Ttors ds %aX vTtiqaQQsv

yial 'bjcsQ^riXv shcci, ^8Xov(>l, 96) Iren. 1, 15i (S. 146?) tind 1,102 (S. 160 4),

Wie freilich da die Zahl 30 herauskommt, ist nicht klar. Denn die Achtheit ist

sonst in die 30 eingerechnet. 97) Zuerst hat das fur die Gnosis festgestellt

W. Anz, zur Frage nach dem Ursprung des Gnostizismiis (v. Gebhardt u. Har-

nack, Texte und Untersuchungen 15,4) 1897. Weiter: W. Bousset im Archiv

fiir Keligionswissenschaft 4, 136ff. 229 (1901) und Hauptprobleme der Gnosis

S. 313—319, A. Dietericb, eine Mitbrasliturgie S. 179ff., P. Wendland, die

bellenistiscb-romiscbe Kultur S. 166—177, R. Liechtenhan, die Offenbarung im

Gnostizismus S. 143-—147, die Arbeiten von Reitz en stein u. s.f, 98) Vergl.

Iren. 1,5 4 (S. 47 2—-489) iiber die Geister der Bosbeit, die ja im ganzen Ur-

cbristentum und weiter die Gutter der Heiden waren. Uber den Demiurgen als

Gott des Judentums ist kein Wort weiter zu verlieren: vergl. 1,5 2 (S. 43 4 if.)

und 1,5 4 (S. 4612—47 2). Dazu vor allem den Brief des Ptolemaus an die Flora.

— Die Engel und Erzengel des Demiurgen (l,5i S. 43 3) sind obne Zweifel die

alttestamentlichen Engel. 99) Vergl. z. B. die Formeln der zweiten Abband-

lung bes. B 3 a und C.

7.

100) Vergl. statt alles weiteren Exc. ex Tbeod. § 314: nal ytsvoga

yvdiascog BlQydacctOj qtcsq ictl cnid toi) ovdgarog, wobei ovoga eben = gbttlicbes

Wesen ist. Vergl. in der ersten Abbandlung S. 181. 101) 1, 4i (S. 32‘7ii.)

mit 1,45 (S. 39 5 f.). 102) Vergl. vor allem 1,22 (S. IS?) unten in Anm. 105
und 1,2 2 (S. 13 u) : of . . . At&vsg TiGv%^ itong k7t8^6%^ovv thv tov

gocTog a^t&v 18slv %cd t^v dvaQ%ov qC^av LGtogfjGav, Von der unteren Sophia
1,2 2 (S. 153): tb gsys&og aitov ^tataZcc/Ssiv usw. 103) 1,74 (S. 63iiC):
Thv dh Jrjgtovqybv ats dyvoovvta toe vtcsq cevtov usw. 104) Hippolyt 6,37?
(S. 167 17 IF.), Der Ather ist der Bythos, die offenbar die materielle Welt.
Wenn dann dazwiseben dyg und fvxv liegen, so konnen damit nur entweder das
Pleroma {= djjq) und die Welt auBer ihm, das Reich der Sophia und des Demi-
urgen (= fvxv) Oder aber diese Welt in ihren zwei Stufen, Sophia (dtj^) und
Demiurg ('tpvxv) gemeint sein. In diesem zweiten Sinn bat es Hippolyt ver-

standen, und so sebeint es auch mir wahrscheinlicber. 105) Ausdriicke fiir

die Sebnsucht nach dem Gottlichen, die auch nacbHarnack, DG^ 1,256 fiir

den Gnostiker das Beste in der Welt ist, sind aus der Gesebiebte des Pleroma ;

svvota x(xt> Tco^og ^rjtTjGsojg tov . . . IlQOTtdtoQog (l,2i S. 13 13), ^Gvxjj ^tog i7ts~

Ttod’ovv (ebds. 14), tb Ss 'jtdd'og slvat ^'gtriGiv (1,2 2 S. 152), 6()£yfG''9'o:t t&v dtaqpa-

Qovtcov (l,4i S. 328), ETti ^ijtriGLv oQgfjacci (ebds. S. 33 8), iTCiGtqotpi) stg tbv
taoTCoiriGavtci (1, 4i S, 353), wobei iiberhaupt an die ETtiGtqocpri und iv^'vgjiGig
der oberen Sophia zu denken ist (1, 22—4 und Anmerkupg 11 zu IV 1). In
den Exc. ex Tbeod. § 7 ersebeint die iv^vgricig des Vaters identiscb mit seiner
yv&Gig

,
seinem Tcvsvgcc yvdGsag, Aber wenn sv^vgrioig bier nicht in einem

etwas andern Sinn stebt — etwa vom SelbstbewuBtsein —
,
so zeigt sich doch

auch da die innerste Verwandtsebaft von Sebnsucht und Gnosis, nur daB eben
beim Vater der Untersebied ausgeglichen, das Verlangen in vollkommensten Besitz
iibergegangen ist. Die Sophia ist bei der ^tjtrjGig tov IlatQog in Gefabr hitb trjg

yXvuvtritog cevtov tslEvtaiov dv ii(}ctci7C£7t6G^c(t> (1,22 S. IBs). — Die Ausdriicke
fiir die vollkommenste Erkenntnis des Vaters beim Rus sind; yLvd}G)iELVj dqaVy
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TccstocXafi^avsi-Vj ^scoqsiv, r6 /isys^og vb afiitQriTOv ce'btov kcczccvoelv (1, 2i S. 134ff.),

%Ev,oivcQvfiG%'at JlazQi (1, 22 S. 15 1 ). Das ist also das Ziel aller Gnosis. Vergl.
auch Exc, ex Theod. § 442 mit 45 ii iiogcpaoig “Aatu yvSiGiv %ixl tccGig xihv tcu^covj

die der untereu Sophia widerfahrt, = Ssiyivibvcci &7ch TtatQbg dyswTjTOv xcc iv

IIlriQ^^urL %ccl ^exQi ccvtfjg. — Auf den Gnostiker angewandt muBte das also

ausgedehnt werden auf alles weitere Sein, — Wie mit der Gnosis die Seligkei t,

der GenuB Gottes gegeben ist, zeigen die folgenden Ausdrucke: 1,22 (S. 13?):
fiovog d'fi 0 Novg . . . itSQjtsto ^ecoq&v tov UutiQcc %ccl to ^iys^og tb o^(istQ7itov
Civtov Kcctavo&v rjyczUEto. 1, 26 (S. 22): Nachdem den Aonen ^fj^tg und ctn-

Qiyiiog (die Parallele zur fioQcpcoaig %c£ta yvcoatv) zu Teil geworden ist, lehrt sie

der h. Geist £^%ccQiat£tv, Tcal t^v dZrj'd’tvrjv S^vccTtavaiv sigrjyijGccto ....
S'Evta iitl tovtcp ta ola (das Pleroma) icva^avad^Eva tElmg ^std fiEydlrig

XccQ&g (prjGiv 'bfivyGcct. tbv JjQOTtdtoQcc, TcolXfjg £v(pQccGLccg iistccGxbvtcc. Dazu vergl.

wieder Exc. ex Theod. §72: Tb dh tfjg dyocTtrig Ttvsv^cc ^ekqcctccl tfjg yvcoGscog

4hg TCcctijQ vim Kal iv^v^r]GLg dlrjd'Ei^, ciTt dlri^Eiotg %^OEX%'hv cog ditb Iv^vi^r^GEcog

7} yvmGig. Also die Sehnsucht miindet in Gnosis, die Gnosis in Liebe.

106) Vergl. die bezeichnende Schilderung det ^dd'ri der unteren Sophia l,4i

(S. 35 1): Kal oi v.ad'dnsQ tj (lijtrjQ ahtfig . . . EtEQoCcoGiv iv xoig nd^ECiv bIxbv^

dXXa Svavnbrrjxa, Dazu dann die nahere Schilderung 1,42 (S. 36 1—5).

107) Vergl. die Formeln. Dazu die Ausfiihrungen liber die siiiccQiiivri und die

Befreiung von ihr in der Erlosungstaufe in den Exc. ex Theod. § 69 if. Sind

auch diese §§ nach den Ausfuhrungen Boussets nicht mehr als unmittelbar

valentinianisch anzusprechen, so haben sie doch gerade in dem, was sie iiber die

£i^ccQ(iivri und die Befreiung von ihr in der Taufe sagen, mit der Gnosis gemein-

samen Boden. 108) Vergl. oben S. 264 bei Anm. 64,

8 .

109) Vergl. auch E. de Faye, Gnostiques et Gnosticisme S. 96. 110) Vergl.

die Forderungen, die W. v. Humboldt fiir eine wiirdige Verbindung der Pot^sie mit

philosophischen Ideen aufstellt („tJber die unter dem Namen der Bhagavad-Gita be-

kannte Episode des Mahabharata“ II. Gesam. Werke herausg. von der Kgl. PreuB.

Akad. d. W. 5, 334 f.). Urn den Abstand des valentinischen Mythus von den Mythen
Piatos zu bezeichnen, wird man wohl auch das heranziehen diirfen, was Humboldt

a. a. 0. S. 342 sagt: „Die Dichtung entsteht, alsdann, um es kurz auszusprechen,

aus der begeisternden Bewegung, in welche der gliicklich und iiberraschend ge-

fundene Gedanke das junge, noch von wenigen Eindrilcken berllhrte Gemut versetzt.

Alles, was den Geist mit hoher Lebendigkeit ergreift, ohne ihn gleichsam durch

materielles Gewicht niederzudriicken, nimmt in jedem zu aller Zeit mehr Oder

minder die Farbe der Dichtung an. Aber die intellektuelle Anschauung und Er-

kenntnis verliert diese begeisternde Kraft, sowie nach und nach die Masse des

Erlernten das Ubergewicht ixber das selbst gefundene erhalt.“ Plato am Anfang

des groBen Flugs griechischer Philosophie und Mystik, Valentin und seine Schule

in- ihren Ausgangen, als spates Glied einer unendlichen Oberlieferung! Ill) Na-

tiirlich sage ich das nur von dem, was tins in dem uberlieferten System entgegen-

tritt. Ganz anders mag es in den Psalmen und anderen freien Schopfungen ge-

wesen sein. 112) Ich benutze die Abbildungen bei W. Weber, agyptisch-

griechische Gutter im Hellenismus. Groningen 1912.
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21. Arkadische Duale auf -olvv.

Auf der Ortsteschreibung aus dem arkadischen OrchomenoSj

aus der icb schon fruher (diese Nachrichten 1918, 403) das Wort
liiO'voQfiu berausgegriffen babe, begegnen Dualformen auf -oivv.

So ganz deutlicb i(ie&ovv tolg ^idiiiioivv (Z. 26), darnach K^dvaivv

(Z. 8) als Verkiirznng von Kpavaioivv aufznfassen. DaB diese ar-

kadischen Duale mit den homerischen auf -ouv im Zusammenbange

stehn, leuchtet alsbald ein; es fragt sick nur, wie das Verhaltnis

der Laute zu denken sei. Diese Frage will icb zu beantworten

versucben.

Die Vereinigung der beiden Endungen ist moglich, wenn man

als ihre ursprlinglicbe G-estalt -ocfiv betracbtet. Der Weg, auf

dem sie zu gescbeben hat, wird durcb eine kypriscbe Form ange-

deutet: durcb der Bronze von Edalion. Zu dieser Form

bemerken Deecke und Siegismund (Curt. Stud. VII 252), man konne

nicbt bezweifeln, „dafi kyprisch statt ‘icb vertreibe’

gesagt werde“, G-eorg Curtins aber fiigt dazu die Fedactionsnote,

daS sicb 6()i5gK) vielleicbt aus dg/Cta erklare, ^da ja iigfog inscbrift-

licb bezeugte Grundform von Sgog ist“. Diese Vermutung entbalt

sicber einen ricbtigen Kern, ebenso sicher aber ist sie nocb nicbt

die voile Wahrheit, da vi in betonter Silbe nicbt Eeduction zu u

erfahren kann. Dagegen wird die Eeduction verstandlicb, wenn

man sie in unbetonter Silbe entstanden sein laBt, wenn man also

annimmt, daB neben dp/i-gca u.s.f. die Formen o>ugs, cogvtov, ’6gvla,
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oQvlhm u. s. f. gestanden haben. Dem Verbaltnisse von zu

(hQV%a laBt sich nun das Verhaltnis der urgriecbisclien, im Epos

nnverselirt erhaltnen Duale auf -oifiv zu den arkadischen auf

-oivv an die Seite setzen: auch sie weisen v an Stelle von ft in

unbetonter Silbe auf. Man stoBt hier auf eine dem Arkadischen

und Kyprischen gemeinsame Erscheinung, die in die Zeit hinein

reichtj in der die Kyprier noch im Mutterlande wohnten.

Beachtung verdient noch, dafi der Dualis im Artikel durch

den Piuralis verdrangt ist: l^i^ovv rots /li8\>iioivv. Der nachste

Vorganger von toiQ war vermutlich tolv: die Reduction von tolfiv

hat in der Proklise iiber xolvv hinaus zu xotv gefiihrt.

22. Ark. iisdaxod'sv.

Auf der namlichen ITrkunde begegnet (Z. 7) die Bestimmung

totg Kgocvatw.

Man lernt aus ihr abermals eine neue Erscheinung kennen: das

Adverbium ^s0a%6d'sv. Dies Adverbium geht von dem Adjectiv-

stamme (xs0u)c6- aus, und dieser Stamm stellt eine Weiterbildung

des Stammes ^ecfo- vor, fur die es im Eigennamen viele Beispiele

gibt; ich erinnere an "'TkTtaxogj ^AvztXaxog, Aus
dem Altindischen gehoren Eormpaare wie rntirya- (Mann) und mar-

yakd- (Mannchen), sdna- (alt) und sanakd- (ehemalig, alt) hierher.

Moglicher Weise besitzt nun (and datum bringe ich y.s0a-

xdd'sv hier zur Sprache) sein genaues Gregenbild im Grermanischen.

Setzt man ark. y>e6az6g in das Grermanische um, so erhalt man
meSjunga^, Der Stamm dieses Wortes kann aus dem gotischen

Compositum midjungards {ohovg^ivri) herausgelost werden, das sich

als Abkommling eines germanischen medjungagarSa^ betrachten laBt

:

die historische Form ist aus der vorhistorischen entweder durch

Haplologie oder durch Synkopierung des Stammvocals entstanden,

der zwischen den beiden gleichen Gonsonanten in besonders gefahr-

deter Lage war, aber auch ohne diesen Dmstand der Vernichtung

verfallen konnte, wie got. piudangardi lehrt, Eine Ableitung der

gleichen Art, wie ich sie mit dem Ansatze von meSjunga- vor-

schlage, ist in alts, dlung als selbstandiges Wort erhalten; daneben
liegt ahd. alang (totus) mit starkem Ableitungsvocale.

23. Ark. icpiaQ,

DaB der Pflanzenname iq)iaQ dem arkadischen Sprachschatz

angehort hat, bezeugt Theophrast De cans, plant. II 17, 1: ii I^Iol

xal 'fi ^tslig ml tb i(pBccQ^ S)v rrjv fihv %alov6iv Ei^osig, 8s

ixpsag IdQxddsg^ ds i^tcc Tcotvij. Zu seiner Erklarung tragt Prell-

witz (Etymol. Worterb.^ 336 478) die Vermutong vor, das
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Wort sei als Compositum zu denken, das als erstes Grlied die aus

dem Kypriselieii bekannte Praposition als zweites ein mit 9?t5c3

verwandtes Nomen enthalte. Da kypr. wie Akrens (KL
Schriften 21 Iff.) erkannt kat, mit ^tcC synonym ist, nnd da (psfccQ

als TO q)v6^6vov verstanden werden kann, wie mit &XeJ^aQ sicker

tb alsJ^d^evov gemeint ist, so stellt sick, wenn Prellwitz mit seinem

Vorscklage Reckt kat, als Sinn des Nomens {)q)£aQ keraus: -ro im-
(pv6(iEvov, Nun lese man, was bei Hesyck als Erklarung von {}q)aaQ

gegeben wird: to h7ti(pv6iiBvov rcctg Tts'iixatg xocl eXdtacg, Es ist

deutlick: der moderne Etymologe ist durck sprachliche Analyse

zur Aufstellung eines Wortsinns gefiikrt worden, der sick genau

mit der Aussage deckt, mit der der antike Lexikograph die mit

dem Worte bezeicknete Pflanze besckrieben katte; jener, okne eine

Besckreibung, dieser, okne eine Etymologic liefern zu woUen. Aus
diesem unbeabsicktigten Zusammentreffen sckopfe ich die Zuver-

sickt, dab die Etymologic ricktig ist. Ihr wicktigster Ertrag ist

die Einsickt, daB die Praposition i auck in einem in Arkadien ge-

brauchlichen Wort ikr Dasein bekauptet kat.

24. Ark. xccxqIvg) rcvL

DaB die Arkader das Compositum xocxqIvco mit dem Dative

der Person, gegen die sick das Urteil richtet, verbunden kaben,

lekrt ein Satz des Grottesurteils von Mantineia:

6080!^ av %Ql0xtQiov xaxQLve IGr V 2 no. 262 14 .

Die arkadiscke Syntax stimmt in diesem Punkt mit der ioni-

scken iiberein. Herodot verbindet eine Anzahl mit xcctd zusammen-

gesetzter Verba, die eine feindlicke Handlung bezeichnen, mit dem

Dative der Person oder Sacke, auf die die Handlung zielt, wakrend

der attiscke Sprackgebrauch den Grenetiv fordert. Ick stelle die

Belege zusammen.

1) xatufsXav:

TG)i ayAk^ccti xcctsysXccOsv III 37 ,
iQOl0L xe kccI vo[iccLOt0tv

€7t£xelQi]0B xatayeXav III 38, nEQ0y}i0v xaxayaXav III 155,

ydp xaxayBXaxE IV 79, xaxay8Xd0cci VII 9.

Abweickend xc(XEyE'Xa0E xav ZIchvcovCodv V 68.

2) xaxccdoxalv:

xol0t. xccl xaxsdoxEOv vsoxiibv av xi tcoleIv IX 99.

3) xaxasidEvv :

xaxasCSovxEg oi fidyoo xcbi ccvs^icoi VII 191.

4) xccxccxqCvelv :

xal tot0v (ihv xccxExsxQtito ^'dvaxog VII 146, d)g xaxaxsxQ i^bv(ov

oi xovtvjv II 133.
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5)
^uradKij^teLv

:

70161 dh S}v JaxedaiiiovloiOi (iTjvcg ^atadxrjips TaXd'vfiCov VII 134.

Abweichend ^bp ys ^ara0X'^jpr}& ig t'^v UaXoTtovvi^^ov

VIII 65.

6
)

Ma66ayBXBG>v XQix^^OQldv xov 6XQaxov %axv^Ql6ag I 212,

Abweichend tA Sh xoidSs pidlc^xa %ad'v^QC^Exac x&v %elqg)vcck-

XEG)V V7tO XWP dvd'QG)7t(0V Hippotr. I 131 13 K. .

Die Erganzung dieser sechs mit Kaxd componierten Verba,

die eine feindlicbe Handlung bezeichnen, durch den Dativ scMiefit

sicb. an die homerisclie Construction des Verbs %axcc%Bco an, mit

dessen Sinn der Begriff der Feindliclikeit nicbt verbunden ist. Es

beifit: mS di ol lidcop %Bvav ^ 435, ^ Qd ol ky)Jbv ^b6%b61x\v xa-

XBxsvs 'ij 41, ol XB %ax^ al0%og s%svs X 433. Wird neben der Person

der Korperteil erwabnt, so tritt dieser entweder ebenfalls in den

Dativ, indem das Object in seine Teile zerlegt wird: xm %ocxB%av8

xdQLv %s(paX7}t XB ocal (bfiotg g 235 (O’ 18), oder in den Ablativ-Grenetiv

im Sinne von berab : x^t iihv sstsixa nax^ ocpd'aXii&v %bbv T
321, 0 6(pGiXv . . . {>y^bv eXairOv mxbxsve W 281. Die Ver-

drangung des Dativs der Person durcb den Genetiv, der von xaxd

im Sinne des feindlichen Gegeniiber abbangt, ist in der ioniscben

Prosa des 6. Jabrbunderts erst au£ dem Wege: das mitgeteilte

Verzeichnis enthalt einen Beleg aus Herodot und einen aus der

Hippobratiscben Scbrift IIsqI dtaixrjg d^ecov. In Attica bildet sie

die Regel.

25. Kypr. sXq)og.

Johannes Schmidt (KZ 22. 316) wird die Erkenntnis verdankt,

dafi die bei Hesych anfbewabrten Wbrter
aXTtog^ bXuloVj 6x8ccq^ Bid^r^vta^

BXcpOg' ^OVXVQOV' KvTCQLOtr

mit altind. sarpis- (zerlaBne Butter) und ahd. sdlba zusammenhangen.

Aber weder er nocb einer seiner Nacbfolger bat den Gegensatz

aufgeklart, der das kyprische Wort nicht nur von eXTtog sondern

auch von dem Nomen oXtbcc, das von Kleitarchos (Atben. 495 c) den

Korintbiern, Byzantiern und Tbessalern zugesprocben wird^ und
von lesb. bX^Lg (Sappho 61 3) scheidet. Ich glaube die Liicke aus-

fiillen zu konnen: in iXTtog, bXica^ bXfCig ist der Hauch, der als

Nachfolger des vorgriechischen s gedacht werden mu6, zu Grunde
gegangen, wed er an seiner urspriinglichen Stelle, im Anlaute, ge-

blieben war, die Dialekte aber, denen jene Worter angehoren, den

anlautenden Hauch preisgaben; in 'iX(pog dagegen ist er in dem cp
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gebunden, weil er vom Anlante der ersten hinter das anlautende

sr der zweiten Silbe getreten war und dieses zur .Aspirata uin-

waudelte. Die kyprische Wortform bat also die gleicbe Grescbicbte

binter sicb wie die bootischen ivd'i, svd'co und beweist, da6 der

kypriscben Psilosis eine Periode voraugegangen ist, in der man
den anlautenden Haucb nocb spracb.

26. JKypr.

Die kyprische Verbalform die von Bfesych mit :jtv6t er-

klart wird, kann man begreifen, wenn man ihr sb als Ausdruck

fur r} auffaJBt, wozu man durcb die ebenfalls bei Hesycb liberlieferte

Schreibung QVEcva fiir JpQfiva berechtigt wird. Denn nun wird man
auf die Flexion gefiibrt, die in einem Dialekt nicbt

tiberrascben kann, dessen Analyse ibn als Miscbung aoliscber und

acbaiscber Elemente erkennen la6t: man braucbt nur an TCsC^ab

neben M%aioiidvtiBg zu denken. Die Formen tC%'%

dldco^ ^svyvv scbreibt Herodian (II 823 lo) den JlioXatg zu;

seine Lebre wird durcb SsCkvv bei Hesiod (WT 526) und durcb

d'd[iva bei Alkaios (921, bergestellt von Wackernagel Nacbricbten

1914, 103, 2) bestatigt. Den Formen dsoxvvy dd^va • scbliefit sicb

kypr. an.

27. El. aXvtag,

Um den Namen der eleiscben Polizeibeborde der dXvtab zn ver-

stebn, der nocb im 3. Jabrb. n. Cbr. lebendig gewesen ist (Olympia

483?), muB man sicb die Worte des EM vor Augen balten: dXiirag

^.JHXsloi xo'bg Qcx^docpoQOvg ij iia^xiyocpoQovg HaXov6i» Nimmt man an,

dafi die spaten Quellen die Amtsbezeicbnung in spater G-estalt

geben, wie die des und des oivo%6Qg (Olympia 663.5

und sonst), denkt man sicb also als altere Wortform faXvtag, so

kann man den Namen der eleiscben
,

Qa§do(p6Qoi an das gotiscbe

Wort valiis ankniipfen, mit dem Vulfila Qd^dog libersetzt, und

gewinnt so eine Ableitung wie zoQvv'ijtrjg.

28. El. ayyccQog.

Die Eingangsformel der Inscbrift Olympia 335

^ TtoXig ri rav ""HXaicjv %cci 'Pcoiiaiov ol ivyccQOvvteg

entbalt ein Participium, von dem Dittenberger bemerkt, daB es mit

STtidrjfiovvrsg oder iiatoiKovvtsg synonym und aus dem alien ein-

beimiscben Dialekte beibebalten worden sei. Er siebt in ayyagso)

eine Ableitung von syyaQog, einem mit att. iyystog gleicbbedcu-

tenden Worte. Es scbeint ibm dabei entgangen zu sein, daB das
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Element -yapog ancli als selbststandiges Wort Leben gebabt hat:

-yccQog ist doch wol mit dem Adjectivum ysrjQdg identisch, das

einmal bei Platon (Staat 612 a), oft bei Aristoteles in der Bedeu-

tung ‘erdig^ anzutreffen ist. Bei den Verhandlungen, die die G-e-

Schichte des Wortes yci zum Vorwurfe gehabt haben, ist das Wort

yB'riQ6g anfier Ansatz geblieben. Und doch kommt ihm hohe Be*

deutnng zn, da es mit Notwendigkeit anf eine Grundform yaFa^dg^

also auf ein Substantivum yafa hinweist, das neben dem Wurzel-

nomen ya bestanden haben mnfi und von Wackernagel (KZ 27.

264) auf Grand der ionisch-attischen Composita auf ysco- im ersten

und -yscDg im zweiten Gliede gefordert worden ist. Man mufi aber

beaohten, dafi ysrjQdg in Attica nicht bodenatandig sein fcann, da

attische Namen wie ^Ava^iXia neben bootischen wie IdQxs^Llda

lehren, daB der attische IsTachkomme von ya/agdg die Gestalt

ysa^dg haben muBte, Platon und Aristoteles gebrauchen eine

Wortform, die offenbar mit der ionischen Naturwissenschaft nach

Athen gelangt ist. Gegen die Identificierung des^ eleischen -yaQog

mit ysriQ6gj die an sich nicht notig ist, da sich yccgdg an das Wurzel-

nomen anschliefien liefie, wendet man vielleicht ein, daB sie die

Umgestaltung von afa zu a voraussetze, wahrend das Erscheinen

von avdcctoQ auf dem Amnestisgesetze lehre, daB das Schwinden

des / zwischen a-Vocalen Hiatus hinterlasse. Darauf ist zu er-

widern, daB die Erhaltung des Hiatus in der juristischen Eormel

fiir den Zustand der lebendigen Sprache nichts beweist, auBerdem,

daB das Amnestiegesetz von der Weihinschrift, die das Wort
ivyaQovvtsg enthalt, durch Jahrhunderte getrennt ist.

29. El. %aidco6Lg.

Das Wort TtccCdw^tg ist bei den Eleern der technische Aus-

druck fiir die Adoption. Man begegnet ihm auf vier Inschriften

aus Olympia, z. B. 608 (ov KaXXtot^ov, %cctd TtaiSco&LV

TriXsiiaxov. Zu dieser Bedeutung konnte TtcciS^&ig nur dann ge-

langen, wenn die Eleer Ttatg im Sinne von vlog gebrauchten. Man
muB also annehmen, daB sie dies getan haben. Hiermit aber con-

statiert man, daB sie einem Sprachgebrauche huldigten, der fiir

das Lesbische, Thessalische und Kyprische zu belegen ist, den

man also vermutlich aolisch nennen darf (WSchulze GGA 1897.

879 f.). Die aolischen Bestandteile, die der Dialekt enthalt, werden
so um einen vermehrt.
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30; Die langen e-Laiite auf den archaisclien Inschriften von Thera.

Die nrgriechisclie Lange wird in den meisten Fallen mit dem

Zeichen gesclirieben, das gleichzeitig zur Darstellung des Hauclis

verwendet wird. Neben H erscheint abef noch, zum Teil anf dera

gleicben Stein, einige Male zum Beweise, dafi die Scbeidung der

Quantitaten in der Scbrift noch nicbt ganz durchgedrnngen war.

Die Belege sind — die Zablen bezieben sicb auf den Band IGr

XII 3 mit dem Supplementbande —
"'Av^sg 1424

;

Zlvdg 426;

0aQ6g 369, ®£Qig 1463

;

Qopag 354. 365 neben QoQTjg 350;

oQxs^tdg 540, 643 Add.;

'Psx0ccvdQ neben Ugozlfig 762 a, Mdhriqog 762 b,

^Ogd'O'iilYig 762 d.

- Ich ziehe bierher auch

xade 537. 538. 561,

indem ich von den Herausgebern abweiche, die das Adverbium als

raida atiffassen, obwol es auf der Insel kein weitres Beispiel fur

die Darstellung des Diphthongs durch E gibt, der Diphthong so-

gar auf der dritten Inschrift unmittelbar vor dem Wort, in dem

er mit E dargestellt sein soil, ausdrdcklich mit El geschrieben er-

scheint: Avnaioi.

Welcher Lautwert der ererbten Lange zukommt, erkennt man

daran, daJS die. aus der Contraction von a mit a hervorgegangne

Lange ebenfalls mit H geschrieben wird:

K^.riydgag 1461.

Da diese Lange nur ein offner Laut sein kann, mufi auch die ur-

spriingliche, zu deren Darstellung man das gleiche Zeichen wahlt,.

als offner Laut definiert werden.

Zu dem gleichen Ergebnisse gelangt man, wenn man die Lange

betrachtet, die an die Stelle einer Kurze getreten ist, hinter der

im Lesbischen und Thessalischen doppelte Nasale und Liquida er-

scheinen. Fiir diese Lange gewahren die Steine die Belege

riiiC 990 (vgl. lesb.

miQBv 449 (vgl. lesb. daggara)]

Xriglag 1613 (vgl. lesb. %BQgccg),

Einmal hat der Schreiber geschwankt und beide Zeichen neben

einander gesetzt:

769.

Die Lehre, die man Merans ziehen mu6, ist die, dafi schon
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za der Zeit der frlihesten Aufzeiclinungen der Theraer das alt. e

und das bei der Umgestaltung der im Aolischen als bqq auf-

tretenden Verbindmigen aus der Kiirze hervorgegaBgne e in die

offne Lange zusammengefalien waren.

Von diesem offnen e hebt sicbi zunacbst die Lange ab, die

dutch. Contraction zweier homogener Kiirzen entstanden war. Sie

wird fast immer mit E geschrieben;

i7to(s 389. 763. 764;

OQXSTO 536,

je einmal aber auch mit H und mit :

'Etsoxlriccc 781,

Klsieitijjiog 576.

Die erste Ausnahme kann man leicht eliminieren: Et66Kh]L()c ist

nicht der Nachkomme von der die Gestalt 'Ets6-

Mstcc haben miiBte, sondern hat sein rj aus 'EtaoH^g erhalten wie

lesb, 'HQaytlriidav Ditt. Or. 265 14 das seinige von "HQcczl^g, Die

zweite ist mit hochster Dankbarkeit zu begriiBen: ein s-Laut, der

versuchsweise mit geschrieben wird, kann nur ein nach % bin

neigender, also der geschloBne ^-Laut sein, Also besaBen die The-

raer, als sie zu ihren ersten Aufzeichnungen schritten, zwei ver-

schiedne ^-Laute: einen ofFnen, in den die urgriechische Lange
und die unter bestimmten Bedingungen durch Dehnung erzeugte

Lange zusammengefallen waren, und einen geschloBnen, zu dem
die Verschmelzung von a mit s gefiihrt hatte.

Nun lehrt aber
,
die aus oQfog hervorgegangne theraische

Wortform ovQog, die durch die Steine 411. 436 geboten wird, daB
die Sprache von Thera zu den Dialekten gehort, in denen / hinter

Nasalen und Liquiden nicht spurlos wegfallt sondern bei seinem

Schwinden Dehnung hinterlaBt, und weiter, daB die bei diesem
AnlaB erfolgte Dehnung des o geschloBne Lange bewirkt. Also
laBt sich erwarten, daB auch der Nachfolger von avfatog auf Thera
eine Form mit geschlofiner Lange sei. Diese Erwartung wird er-

fiillt durch

Mvarov 16382 .

Die Lange also, die im Gefolge des Schwindens eines / er-

scheint, fallt nicht mit der friiher besprochnen Dehnungslange
zusammen sondern mit der Contractionslange : sie wird mit E, nicht

mit geschrieben.

Dieses an den altesten Denkmalern aus Thera gewonnene De-
sultat stimmt nun vollig mit dem iiberein, zu dem Brause (Lautl.

d. kret. Dial. 124 ff.) bei der IJntersuchung der altesten kretischen

Steine gelangt ist.
,
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Die aliesten kretischen Steine, die vom Pytkion zu Gortys
Coll. 4962—4981 und die gleickartigen ans Eleutkerna Coll. 4953.

4954. 4955, Lyttos 5090. 5091. 5092, Vaxos 5125. 5126. 5128 ver-

weiiden zur Darstellung langer (3-Laute zwei Zeichen, H xind E,

wahrend die nachst altesten sick mit einem einzigen begniigen,

mit H, Untersuckt man nnn die Art, wie die beiden Zeichen ver-

teilt werden, so stellt sick ein Pesnltat keraus, das an Klarkeit

nickts zu wUnscken laBt. Es zeigt sick namlick,

1) da6 mit H gesckrieben wird die urspriinglicke und die in

den Verbindungen rjl erscbeinende Lange, denen im Lesbisck-

Tkessaliscken sXl entsprecken; z. B.

%'riQCov 49545, aber auck ivyj^ev, yjfisv 4.6;

^svtijqovrcc^ liri^ Hvri^ov, aber auck d(p7jlsv 4979;

2) dafi mit E gesckrieben wird die Contractionslange und die

beim Schwinden eines / kinter Nasalis ins Leben tretende Lange;

z. B.

6ok6V 5125^ 2
,
%atcc[i£tQsv Bi, avccLQa^d’aL 49742;

xOsvodoqdi 4976, a^avLog 4979, k^bviov 49814.

Man sieht, da6 hier die gleichen Langen mit H und die gleicken

mit E gesckrieben werden wie auf Tkera. Erst in der nacksten

Periode, in der man die beiden Zeicken nicht mekr zur Unter-

sckeidung der Qualitaten sondern der Quantitaten verwendete,

sckrieb man die aus vier versckiednen Quellen flieBenden ^-Laute

mit dem einzigen Zeicken H,

Brause kat sick bei seiner Bekandlung der kretischen Langen

mit dem allgemeinen Hinweise darauf begniigt, daB die Gesckickte

dieser Laute auf Tkera parallel verlaufen ist (129). Es sckien

mir wichtig zur Anschauung zu bringen, daB diese Parallelitat in

der altesten Zeit vollstandig gewesen ist.

31. Der kretisclie Phylenname l4Q%y]La,

Auf drei kretiscken Urkunden ersckeint die Zeickengruppe

•ccQxrjLag:

ccTtaXciya^av cc 7c6Xig ot PogtiivLOi aXav'd'aQOv^ BTti tag ag^

Xqiag %og}ic6vtcov ot Ovv 'AQ%£iid%mv tm Fd^tg^og

Coll. 6007;

Tcogiitovtojv r6gtvvi {ihv STti tag agxi^irUg ta)V 0vv Ex?gvt-

iovi tS) MsvovtCda 6018 1
;

aytl tag aQX)]iag %o0y.i6vtmv ta)v 6vv ZcQdg%coi Mo^av Kvo-

0Cmv toig Ko^^oig zal tdv 7c6Xi 5155 o.

Die Herausgeber, unter iknen Blafi, entnekmen der Gruppe

ein Appellativum dgx'^j^ccj das ‘Regierung’ bedeuten soil. Nun lekrt



252 Friedrich Bechtel,

aber BlaI5 zu der ersten Inschrift: ^docbi liangt nicht etwa xoq-

Iil6vt(x)v von ccQX'ijiag ab", nnd constatiert damit selbst die Unmog-
lichkeit der Auffassung, denn die JBestimmung 'unter der Eegierung’

verlangt die Angabe, wer die Regierung bilde, nnd diese Angabe
feblt. Anf den richtigen Weg bringt eine Urkunde, von der BlaB

keine Kenntnis baben konnte, weik sie erst nach seinem Tode zn-

gaoglich geworden ist. Ein BeschluB aus Hierapytna, pnbliciert

ciQ%. 1908. 197 no. 1, beginnt mit den Worten
tag Ka^LQidog^ %o6il6vxg)v tcbv Bovdo)

Qovrog,

Es ist klar, da6 iitl tag aQ^riiag mit ml tag KaiiiQtdog anf der

gleicben Linie steht, daB man also in aQxrjiag den Grenetiv des

Phylennamens 'AQ%riia zn sehen hat. Allerdings entsteht nun eine

Schwierigkeit : da die beiden ersten Urkunden nach Grortys ge-

boren, die dritte von Knosos ansgestellt ist, so muB man annehmen,

dafi sowol in Knosos wie in Grortys eine Phyle bestanden

babe. Diese Schwierigkeit kann aber nnr die mangelbafte Be-

kanntscbaft der Verfassnng der kretischen Stadte, nicbt die Eehler-

baftigkeit der Beweisfuhrnng an den Tag bringen. Eur Knosos

gewinnt, woran micb Hiller von Gartringen erinnert, die Annahme
einer Phyle IdQX'^tu dadnrcb einen Halt, dafi anf der Inschrift Ditt.

Syll.^ 56 das tsiisvog eines Heros AQx6g in der Nahe von Knosos
bezeugt wird (Z. 35), an dessen Namen sicb der der Phyle an-

kniipfen laBt.

32. Kret. dq)aiii&taL,

Die ansflibrlichste Nachricht iiber die atpaiimtat geht anf KaD
listratos znrudk. Er sagt (Athen. 263 e): naXovai ds oi Kg^jtsg

tovg ^Ev %atk itoXiv olxstag xQv^covijtovg^ dcpa^icbtag (iiberL

ds toig Mt^ ayghv [iep ovtag^ dovXcod'Svrag ds xatd Tto-

Xe^ov, Khrzer heiBt es bei Hesycb: acpaiuLcbtai* ohatai dygoixoi^

bei Strabon (701) bleibt es bei der einfachen Erwahnnng.
Der Name hat bisher nocb keine befriedigende Erklarnng gefnnden.

Sie laBt sicb aber mit Hilfe des Hesycbischen Worterbncbs geben.

Man findefc da die Glossen

ci<pri^Oi‘ dvcovviioiy axXsstg]

atpriiiovsg' aggritoi^ odz dvofia^dfisvoi-j.

dq)rjiiCts0d'ai • dd'SQ(t^6d'at..

Indem icb micb anf sie stiitze^ sehe ich in den dcpaiLimtav Lente,

die im Znstande der dg)a^ia leben, von denen es keine gibt

nnd die darnm d^'BQC^ovtao, Der Bildnng nach gleicht der Ans-
druck dcpa^imai der Bezeichnnng <3vvEvvo^mtai^ die anf dem Steine
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Coll. 6119a (S. 422) begegnet; mxt ihr schmiickt sich ein Verein
von Lenten, die zusammen eine sivoiita, eine gute Weide, haben,
ein Hirtenverein.

33. Kret. SmXfii.

In Grortys sind und diicXei neben einander im Grebranche

gewesen. Das Erscbeinen von dinlst bracbte keine tlberraschnng.

Die andre Eorm aber hat man erst dutch die Steine Coll. 4968.

4976. 6007 kennen gelernt, sie verbirgt sich vielleicht jedoch anch
hinter dem der korkyraischen Inschrift IG- IX 1 no. 694
(Z. 71). Wie hat man sie zu deuten? Ich sehe in ihr denLocativ
eines Nomens dtnhj ‘Doppelfaltung’, in dem Nomen eine

Bildung der gleichen Art, wie sie in vorliegt, eine BUdung
also, die auf eine zweisilbige Wurzel steXs- hinweist. Von dem
Nomen au,s werden nun anch die ionischen Verhaltniszahl-

worter auf verstandlich, denen Solmsen (Dntersuchungen

39) nur dutch Annahme von tlbertragung beizukommen wufite : das

Element -xXtleiog ist von -jeAxj mit Hilfe des Suffixes tio- abgeleitet

wie dor. %Xccxlog, ion. att. jtXrjffiog von einem Nomen atXd (Nahe),

altind. amatya- (Hausgenosse) von dem Adverbium mid (zu Hause),

vgl. WSchulze KZ 40. 413 ff.

34. Kret. Hq'^vcc.

Zum Beweise dafvir, da6 in Gortys der Hauch gesprochen

worden ist, hat sich Brause (Lautl. d. kret. Dial. 61) auf die

Schreibung xl^rivccg berufen, die Coll, 5018 a 5
,
auf einem Vertrage

der Gortynier mit den Lappaern, angetrofFen wird. Der SchluB

von dem Erscbeinen der Aspirata auf die Anwesenheit des Hauchs

im Anlaute des folgenden Wortes gewinnt an Sicherheit, wenn
von andrer Seite her dor Nachweis erbracht werden kann, daB

im Griechischen die Wortform Cg'^va bestanden hat. Und dieser

Nachweis laBt sich fiihren. Aus dem Verzeichnisse der griechischen

Eremdworter im koptischen Psalter, das Wessely in der Abhand-

lung Die griechischen Lehnworter der sahidischen und boheirischen

Psalmenversion (Wiener Denkschriften 1910 no. Ill) 20 ff. mitge-

teilt hat — ich verdanke die Bekanntschaft mit dieser Arbeit Al-

fred Rahlfs —
,
erfahrt man, daB das griechische Wort fiir Prieden

im Sahidischen dutch elpijvTj, im Boheirischen aber dutch liigi^ii

wiedergegeben wird. IJnd man erstaunt fiber die Zuverlassigkeit,

mit der die Kopten die griechischen Lante zum Ausdrucke ge-

bracht haben, wenn man erfahrt, daB sie auch MQ’vog, hsXxig, lic-

SidiTfig, hixmv, Md'og und Jisvcczog, den Hauch also in Wortem ge-

KgU Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. HeJMf'.' 18
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schrieben Kaben, in deren Mehrzahl ihn griecbische Insobriften

aufweisen (die koptiscben Worter ans Hopfners Abhandlung Uber
die griecbiscben Lehnwbrter in der toptiscb-sabidischen Apo-
phtbegmenversion [Wiener Denkscbr. 1918 no. II] S. 7, anf die

mieh ebenfaUs Alfred Rahlfs anfmerksam gemacbt bat). Soil es

nun nicbt Zufall sein, dafi man in Gortys Aspirata statt Tenuis

vor einem Worte gescbrieben bat, an dessen Anlaut die Kopten
den Haucb bbrten, so mufi man zugeben, dab die Gortynier im
2. Jabrb. Cg'ijva gesprocben baben. Stebt aber die Ausspracbe

CgtlvK fur das 2. Jabrb. fest, so muB sie aus einer friibern Zeit

ubernommen sein, da sicb fcein Weg ausdenken laBt, auf dem der

Haucb in das alte Dialektwort batte eingefubrt werden konnen.

Das Problem liegt jetzt eber so, dafi man mit Wackernagel (Idg.

Porscb. 25. 327, 1) fragen darf, ob man nicbt von hig-^va als der

Grundform auszugebn babe.

Auf, diese Prage gibt es zunacbst keine Antwort, weil die

Herkunft des Nomens ganz dunkel ist. Icb kann nicbt finden,

dafi die Bemiibungen Brugmanns (Leipz. Sitzungsber. 1916 Heft 3)

sie aufzubellen zum Ziele gefiibrt baben, bin aber nicbt im Stande
das alte Ratsel aus der Welt zu scbafPen.



Ort und Zeit der Beowulfdichtung.

Von

F. Llebermann.

Yorgelegt in der Sitzung vom 16, Juli 1920.

I n h a 1 1,

1. Das Beowulfepos verherrlicht die Geatas S. 255. — 2. Geaten und Goten galten

bei Alfreds Hofgelehrten irrig fur Juten S. 257. — 3. Vielleiclit erweckten

aucb Namen des koniglichen Stammbaums die Teilnahnie der Dynastie von

Wessex am Beowulf S. 258. — 4. Der Dichter-4)elehrt den Adel, viellercht

Fiirsten, von Wessex, nicht erst in Wikingerzeit S, 260. — 5. Der Dicbter

und sein Publikum kennen die Geschicbtssagen der westlichen Ostsee im

4—5 . Jahrbundert in weitem TJmfange, leben also nicbt erst 875 S. 261. —
6. Da der Dicbter Geistlicber ist, so beweist der starke Best vom Heidentum

im Beowulf umso mebr frllbe Abfassung S. 263. — 7. Ferriere Merkmale der

Friibzeit S. 266. 8. Die gesellscbaftlicbe Verfassiing im Beowulf paBt eber

zu 725 als zu 875 S. 267. — 9. Das Epos wurde vielleicbt gescbrieben am

Hof der Cutbburg, Scbwester Konig Ines von Wessex, Kbnigin von Bortbum-

.

brien und spater Abtissin von Wimborne S. 270.

1. Das Beowulfepos verlierrliclit die G-eatas*^).

Da das Epos mit einem Danenkonig beginnt, die Greschichte

mehrerer Nackfolger rukmend erzaklt, ibren Hofhalt liebevoll

bescbreibt, die Dauen in freundiicbem Sinne scbildert und in ibr

Land zwei von den drei Hanpttaten des Helden verlegt, so konnte

das Werk fruber irrig als Danengedicbt erscbeinen. Jedocb mit

des Helden Heimkebr aus Danemark endet des Dicbters Anteil an

Danen; das letzte Drittel des Werkes betrifft die Rettung der

G-eatasj und das Ende ihres Konigs bei den Franken, obwobl zur

1) Mir nicbt zur Hand*. Scbilck Folknamnet Geatas i Beowulf, Upps, 1907 5

Kier Beowulf, Kopbg, 1915.

18 *
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flaupthandlang nicht notwendig zugehorig, kommt an drei Stellen

vor. Dabei heifien die G-eaten den hierbei dock siegreicben Franken

gegeniiber iiberlegene Krieger (1213). Sie empfangen von Nack-

barn liber See [nickt notwendig Danen] Tribut. Besonders dent-

lick steken sie aber kber den Danen. Der Held, von dem besonders

oft der Greatiscke Stamm betont wird (641. 1302), iiberragt alle

Becken des Gredickts dnrck kriegeriscke Tiicktigkeit wie ckrist-

licke Tugenden. Ans einer Gefakr, die zn bekampfen den sckwer

geschadigten Danen selbst, nach Urteil seines Konigs und Okeims,

hatte obliegen soUen (1994), aber alien ikren bewaffneten Kriegern

trotz mehrfacker Yersucke und kiikner Gellibde nickt gelang,

rettet er sie wafFenlos (483); er keifit und fiiklt sick als ikr Er-

loser und Backer '). Den koniglicken Sprecker am Danenkofe, der

ikn kamisck reizt, widerlegt er durck friihere Leistungen und neue

Tat, zu der diesem die Kiiknkeit mangelt. Die Daniscken Ge-

folgskrieger [nickt die der Todesgefakr dock nakeren GeatasJ

beben vor Grendel und dessen Mutter (769. 784. 1279). Die Un-
treue des Heffen des DanenkSnigs wird angedeutet, damit der

Edelmut des Geaten, den jener Konig adoptieren mockte, umso
heller strakle. Ofter ersckeint der Geate am Danenkofe als der

Fremde, mit dentlicker Spur nationalen Gegensatzes®); da6 er

vom Konig die Bewackung der Scklofihalle erkalt, verstofit gegen
dessen Begierungsgrundsatz (658) ;

und sein Ruhm glanzt so leuck-

tend, dafi der Dichter besckwicktigen mu6, das Ansehen des Konigs
bei den Danen sei darob nickt verdunkelt (863). Der Geate ver-

sprickt, okne Gegenseitigkeit zu benotigen, dem Danen in Zukunft
Beistand gegen dessen feindliche Nackbarn (1823). Er kilft ib-m

freiwillig; dagegen wird der Danen-Tkronfolger, so stekt in Aus-
sickt

,
am Geatenkofe den [Gefolgsckaftsjvertrag eingeken und

Freunde notig finden (1837). Beowulf erringt nun all seinen

Ruhm nickt fiir sick allein, sondern, gemafi dem Gefolgsckafts-

wesen der Germanen, fur seine Gefolgsleute, die liberall als Bliite

der Nation ersckeinen und oft folc keiBant ja, fiir den ganzen
Stamm (2097). „Wir“, sagt Beowulf, vollzogen die Heldentat,

erwarben die Beute, wollen zu Hygelac keim *) ;
sie alle empfangen

daheim des Hafenwackters Gru6 (1895). Den Geaten allgemein

wird von den Danen Freundsckaft angeboten (1860). Jepe alsa

will der Dichter erheben^).

1) 382. 468. 592. 604. 609. 628. 641. 880. 942. 1377. 1653. 1669.

2) Diesen setzt Chadwick Heroic age zu' stark herab. r

3) 959. 1652. 1818. 2095.

4) Bjfirkman ftthlt das Geatiscbe im Beowulf so stark, dafl er darauthin fiir
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2. Greaten und Groten galten bei Alfreds Hof-
gelehrten irrig flir Jiiten, Nacb Beda waren die

JDeutscben, die im 5. 6. Jahrhundert Britannien besiedelten,

Angeln, Sacbsen und Jiiten, und nabm der letztgenannte Stamm
Kent und Wight samt der gegeniiber liegenden Kiiste Hampshires.

In Kent besteht keine weitere Spur des Namens^). Dagegen in

Wessex hielt sich die Mutter Alfreds, laut der Angabe seines

Kreundes und Biographen Asser^), de Gothis et lutis entstammt.

Zweitens erwahnt einer der Angelsachsischen Annalisten, wohl

erst 11. Jahrhunderts, zu a. 449 pcet cyn on WesUoexum^ pe mm
nu gyt hat lutnacynn; da er freilich dies nur libersetzt aus Bedas

Zeile ea qtiae usque ho die in j}rovincia Occidentalium Saxonum

lutarum natio nominatur^ so mag er gedankenlos Bedas Gegenwart

zur eigenen iibertragen haben, also vielleicht der Zeugniskraft fiirs

Fortbestehen des Stammesnamens entbehren. Der Beda- Uber-

setzer"^) laBt jene Zeile aus: wodurch das Weiterleben des Stammes
nicht etwa widerlegt wird. An anderer Stelle gibt er Bedas

proximam lutoriim provinciam wieder durch neahmcegcte^ seo is gecegd

Eota^) loud, was fiirs Fortleben des Namens spricht. Dieses folgt

sicker aus Florenz von Worcester, der zu a. 1100 den New Forest

Nova foresta, lingua Anglorum Ytene nennt und in der Genealogie

einen Teil davon als provincia lutarum bezeichnet. Die Orte

Redbridge und Stoneham, die Beda^’) im Jiitenland nennt, liegen

westlich bezw. nordlich bei Southampton; Florenz meint wahr-

scheinlich die Gegend nahe Brockenhurst ^), 2 Meilen sw. davon.

Erst vor wenigen Jahrzehnten hat man jene Jiiten als Friesen

erkannt, deren Name zuerst als EuthioneSy Eiitii bei Lateinern vor-

kommt und Englisch Eofan, Westsaclisisch "^letan, zulezt Ytan lautet.

moglicli halt, eine Kolonie der um 600 von Schweden unterworfenen Geaten liabe

in England als Auswanderer Freiheit und Skandinavensage bewahrt; ‘Beowulf

in Finsk Tidskrift 84 (1918) p. 263.

1) Hist. eccl. I 15. IV 16.

2) Cantiani Juti, heben Juti Vectianij kommen zwar zu c. 880—900 vox bei

Job. Wallingford, (ed. Gale Hist. Brit SS. XV p. 538); allein dieser Moncb ist

ein lugnerischer Antiquar, um 1250, der vielleicht auch hier nur Beda und seiner

Phantasie folgt.

3) ed. Stevenson p. 4.

4) Ed. Miller I p. 62. 308.

5) Der Widsith-Dichter (26) meint mit Ytum festbindische.

6) Laut Plummer ^Bede’ II 229.

7) Freeman ‘Will. Bufus’ II 32 L

8) Zuletzt Bjorkman [f] Stud. lib. Eigennamen im Beow. (in Stud. Engl.

Philol. hrsg. Morsbach) 1920, S. 21.
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Das Beowulf-Gredickt kennt diese Eotan^ und der Beda-Ubersetzer

bietet an einer Stelle richtig Eoia [var. Jtena] lond^). Vielleicbt

nnr eine richtige Spur dieser Anssprache birgt die Form lot- statt

Bedas lut- bei einein Abschreiber der Angelsachsischen Annaleu

zu 449. Dagegen die Geatas, Beowulfs Volk, gelten jetzt als^)

Gbtar Siidsckwedeiis. Sekr fruit aber setzt die Verwecbslung ein,

Tielleickt schon bei Prokop®). Dreimal gibt dann jener Anonymus,

der seit dem 10. Jahrhundert mit Konig Alfred identifiziert wurde

und ihm woLl nabe stand, in seiner IJbersetzung Bedas lutas durcb

Geatas wieder. Asser spricbt (S. 257^) von Gothis et lutis als Einem

Volke, das er mit Westsacbsen identifiziert^); denn er nimmt die

Namen der Wight beberrscbenden Ahnen von Alfreds Mutter aus

den Angelsachsischen Annaleu^), die sie zur Djoiastie Wessex
rechnen®). Alfred sagt zweimal, da wo er Jutland meint, Got-

land in Ohtheres Reisebericht, den er seiner Orosius-tlbersetzung

einfiigt; das dritte Mai steht das Wort fiirs Schwedische Goth-

land. Und bei seines Bruders Rachkommen Herzog -Ethelweard

heifien jene Jiiten GioW^f wofiir bei Wilhelm von Malmesbury

GotU eintreten. [Schwerlich meint der Abschreiber des Beowulf

mit seiner Lesart Geotena Jiiten, ist vielmehr in Geatena zu

bessern; 445]. Unter den mit den Danen vereinten Wikingern,

die seit dem 8. Jahrhundert Britannien verheerten, werden von

Wallisern und Englandern^) auch GotJii, Gouti genannt. Sie meinen

die Bewohner vielleicht nur der Basel Gothland und Slidschwedens,

moglicher Weise aber auch des Danischen Jutland, das Nordisch

[H]re%b-gota4and hiefi

3. Vielleicht erweckten auch Hamen des konig-
lichen Stammbaums die Teilnahme der Dynastie
von Wessex am Beowulf. Im Beowulf-Epos kommt eine

Reihe von Gestalten in Nebenrollen vor, die die Englische Dynastie

1) S. 0. S. 2575.

2) Zuletzt BjQrkman ^Beow. och mytoD. (Finsk Tidskr. 84 [1918] 152).

3) Stevenson ‘Asser’ 166®— 169. Zuletzt setzten Bugge und Eier (laut Beibl.

Anglia 17 [1916] 244) Geatas = Jiiten.

4) Im Gegensatz zn Beda.

5) A. 680. 534.

6) Dagegen Chadwick Origin Engl, nation 29,

7) Mon. Brit. 502. Nacb Chadwick Or, 104 will diese Form die Skand.

lotaTj Einwohner Jiitlands, wiedergeben.

8) Ann. Cambriae 1066
;
Flor. Wigorn. in der Geneal. Deir. und Henr. Huntingd.

V Prol.

9) Chadwick ‘Origin^ 175. ^ Von ihnen trennt die Geatas Widsith 58 f., von

Goten Deor 15. 23; Tiber Geat hierin s. Chadwick ‘Heroic age’, 115^
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nail angehen mnfiten, Der erste dentsche Eroberer, Hengisty er-

jscheint Mer in Verbindung mit der Einnsage^). Der Heros Ingeld

tritt anf, dessen Namen der UrnrgroBvater von Egberbt, Englands

erstem Monarclien, trng. Scyld Scefing und Heremod, in der

Konigs-Stammtafel von Wessex die Ahnen Wodans, kommen eben-

falls in der Dichtung vor; von Brond, Wodans Enkel, erwahnt

sie die Nachkommen. Besonders aber muBle die angeblich den

Geatas entstammte Dynastie fiirs Geaten-Epos desbalb Teilnabme

empfinden, vireil an der Spitze ihres Stammbaums ein Geat stekt

als GroBvater Finns, des DrgroBvaters vonWodan. Diese Genea-

logie ist in der Historia Britonum um 700 literariscb wohl zuerst

nachweisbar: Woden^ filii Frealaf, f, Fredulf, f, Finn, f, Folctvald,

filii Qeata, ut aiuntj filius dei; . . . tims est ah idoUs eorum,

giiod ipsi wlehant- Hier bildet diese Reibe den Beginn des Kenter

Stammbaums* Geat leitet auck die Northumbrer Genealogie ein,

die ein Angelsacbsiscber Annalist zn a, 547 aufnahm ^). Sie lautet

bis zwei Stufen iiber Wodan herunter mit der der Westsacksen

gleick, die ein friiker, wenn nickt der friiheste, Angelsacksiscke

Annalist zu a. 855 aufnimmt, indem er die Aknen bis Adam kinauf

kinzufiigt^). jEtkelweard entnimmt Geat kierker. Um 812 stellt

ein Stammbaumsammler Qioting als Aknen der Fiirsten von Lindsey

kin. [Derselbe setzt Wabolgeot als Wodans Sokn in die Mercier-

Konigsaknen] ^). Asser verband die Liste der Historia Britonum

mit dem Annale von 855, kob aber dabei Geat besonders hervor

durck ein (nur sckeinbar auf diesen passendes) Zitat aus Sedulius

Ihm folgten Florenz a. 849 und der Textus Eoffensis : Geat, ^ene

'pa hcebenan wurbedon for god^), Aus Florenz sckopft Ordric Vi-

talis®), aus der Historia Britonum Heinrick von Huntingdon^).

Schon die Gemeinsamkeit der Gotternamen Wodan und Geat in

jenen Tafeln beweisen den Ursprung im Heidentum. Sie reichen

1) Chadwick Or. 52.

2) Ed. Mommsen Mon. Germ., Auct. antiq.. XIII (1898) 171. Vgl. Ema
Hackenberg Stammtaf. d. Agsa. Eon. 89; Brandi in ArcMv nen. Sprach. 137

(1918) 9.

3) Hackenberg 109. Dem. Ann. Ags. folgen Florenz a, 547 und Henr. Hun-

tingdon. II, ed. Arnold p. 51.

4) Hackenberg 14. 29.

5) Ed. Sweet Oldest texts. 170 f.
;
Hackenberg 100. 104.

6) Ed. Stevenson p. 162; Hackenberg 26.

7) Plummer Saxon cbron. H 4*; Hack. 31.

8)

. Stevenson 158*; Hack. 50.

9) II p. 39,
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jsogar teilweise in die festlandische, den Grotar benachbarte Heimat

der Inselgemanen sicher hinauf. Im Nordischen namlich ist Gautr

ein Beiname Odins nnd ein eponymer Konig der Gotar. Freilich

soil es nur eine unsichere Vermutung sein, Gapt, den Jordanes als

Stammvater der Ostgotiscben Amaler nennt, mit Gaut zn identic

fizieren^). Die westsachsischen Genealogen des 9. Jahrhunderts

aber, die sicher das mythische Wesen Geats nicht erklaren konnten

und fur die Geivisse (die schon flir. Beda^) veraltete Bezeichnung

der Westsachsen) einenHeros eponymus in Geiois, dem vonWodan
im 6. Gliede abstammenden UrgroJBvater Cerdics, vorfanden, ver-

fehlten schwerlich, auch Geat znm menschlichen Ahnen der Geatas

zu eahemerisieren. „Geat suggests a Gotish origin for the fa-

milies which claimed descent from that person"

A Der Dichter®) belehrt den Adel, vielleicht
Bursten, von Wessex, nicht erst in Wikingerzeit.

Ein Knauel von geschichtlichen und sprachlichen Verwirrungen

also hat die Dynastie Wessex mit Mythos und Sage von Geat

und Geaten verknlipft, ahnlich wie friiher den Stamm und Namen
der Briten mit Troja®). Als die Konigin von Wessex urn 854

den Kindern, darunter Alfred, einen Band gab, der poemata

Saxonica enthielt: — welches Gedicht konnte ihr naher liegen als

das Epos von den Geaten, das ihren und ihres Gemahls Stamm
zu verherrlichen schien? Nun hat die Kritik am Beowulf langst

schon hervorgehoben die Verherrlichung des Konigtums, die Hoch-

steUung der Fiirstinnen, den Edelsinn des Helden, die Berechnung

auf adlige^) Leser oder Horer, die Sittenpredigt an vielen Stellen,

die moralische Reinheit des Inhalts, die bisweilen frauenhafte

Weichheit des Gemiites., Mit Gluck hat letzthin ein geistvoller

1) Kemble Saxons I 370; Chadwick Or. 270; Vigfussoii and Powell Corpus

poet. bore. 460; Stefanovic in Anglia 36 (1912) 386.

2) Mullenhoff Mon. Germ., Auct. antiq. V (1882) 142; ebenso Chadwick,

Steyenson.

3) Ed. Plummer II 89; Stevenson 161.

4) Chadwick Or. 293.

5) Gab es mehrere Dichter des B. (wie zuletzt Boer Altengl. Pleldendichtg.

17. 46. 112 behauptet), so ist der vereinheitlichende Kedaktor gemeint (den auch

Boer als Geaten-Verherrlicher erkennt), Pizzo in Anglia 39 (1916) 5 halt Boers

Argumente mit Recht fiir nicht bundig.

6) Hist. Brit ed. Mommsen 147^—161.

7) Plummer Alfred 83; Stevenson 225,

8) Nichtadlige blciben namenlos; Chadwick Heroic 82. — Die feigen Ge-
folgsleute erscheinen vielleicht behufs ritterlicher Erziehung, damit Wiglaf ihnen

Schaden an Ehre und SteUung androhe.
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LiterarMstoriker das Werk einem Fiirstenspiegel fiir die Jugend
angeahnelt. Dagegen vergeblick^) sackt er eine Abfassnng des

Beowulf erst zu Ende des neunten Jabrhunderts fiir die Kinder
eines Anglo-Skandinavischen Fiirsten wahrscbeinKcli zu machen.
Er beweist auck nicht, da6 der Dichter Altertiimer beidnischer

Kultur in archaologiscbem Interesse darstelle, um der gescbilderten

vorcbristlicben Zeit das bistorisck passende Kleid iiberzuwerfen.

Bei solcher Absickt spracbe der Epiker vielmebr von Wodan,
Walkyren und Priestern, wahrend er nur an Einer Stelle den
Gotzendienst in Gegensatz zum wabren Glauben stellt (176); er

wiirde auf den Holzbau der Halle als primitive Kunst berab-

blicken aus seinem Munster oder Scblosse von Stein; er bdbe ein-

mal bervor, daB die Gescbicbte nicbt in England, sondern nabe
der festlandiscben Heimat der Abnen seines Publikums spielt.

Der literariscbe Tiefstand der festlandiscben Vettern beweist fiir

die Inselgermanen ran 725 nicbts : bier zeigte vielmebr der La-
teiner-Kreis Aldbelm, Beda, Bonifaz eine Sinnesfeinbeit, Seelen-

kunde, Weltbildung, Gelebrsamkeit, Scbriftgewandtbeit, Erzabler-

gabe, die die geistige Hobe des Beowulf sogar ubertreifen. Aucb
scbrieb England bereits vor 700 in der Volksspracbe Yerse wie

Gesetze und bald nacb 72B Urkunden: ebenfalls lange vor Deutsch-

land. Die Cbronologie Angelsacbsiscber Dicbtung stebt -docb nicbt

so fest, dafi aus astbetiscben Kriterien, besonders wegen jener

angeblicb unnaiven antiquarisehen Betracbtungsweise, das Epos

erst zu 875, aber' nicbt scbon zu 725, einzureiben moglicb ware.

5. DerDicbter und seinPublikumkennen die
Gescbicbtssagen der westlichen Ostsee im 4—5.

Jabrbundert in weitem Umfange, leben also
nicbt erst 87 5. Das Epos bietet eine Fiille von Eigen-

namen*) der Helden, Yolker und Orte sowie von Gescbicbten

bistoriscben Kernes und Marcben mytbiscben Ursprungs, die in

Nordischer und Angelsacbsiscber Literatur spurweise Parallelen

1) Schiicking ‘Wann entstand Beow. ?’ in PBBeitr. 42 (1917) 347. Der ira

9. Jahrhundert vom Iren Sedulius gedichtete Furstenspiegel ‘De rectoribus Chri-

stianis’ (ed. Traube Mon. Germ., Poetae Lat. Carol. Ill 154) ermahnt durch un-

mittelbare Lehre, nicht darch erzahltes Beispiel.

2) Morsbach und Bjorkman Stud. Eigennamen S. VI bezw. 77 lebnen

Schiicking ab.

3) Hier nur kurzer Ausdruck fiir „Anfang 8. Jabrhunderts", wie 875 fiir

„Ende 9. Jahrh."

4) Dariiber zuletzt Bjorkman s. o. 257''.
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‘finden, also nicht der Dichterphantasie entsprangen. Die Vor-

gange spielen bei Fxanken, Priesen, Barden, Angeln, Jllten, Danen,

Goten, Scbweden, Ranmern nnd Finnen nm 360— c. 616. Weder
warden nnn aber in Skandinavien oder Norddentsckland damals

geschicktlicbe Nachrichten and Heroenmytben etwa gesammelt zu

einem Bucke, das dann der Dichter gelesen kaben kbnnte, nock

aack kennt etwa nnr er allein, etwa durch personlicke Erknndi-

gung bei Aaslandern, diesen Stoff. Der wird vielmekr, lant blo6

kurzer, bisweilen sogar namenloser Anspielungen, als dem Publikum^)

sckon vorker gelaufig vorausgesetzt, laBt sick also auch nickt er-

klaren etwa aus einer (sckwer anzunekmenden) Reise des Dickters

zu keidniscken Sachsen oder Ostgermanen (vielleicht als Handler,

Missionar oder Begleiter einer dortkin verkeirateten Prinzessin)

nock ans seiner Befragang von dortker stammenden Verbannten,

Kanfleuten, Sklaven in England. Is-t also vielmekr der gesamte

StoiF, gemafi der kerrschenden Meinnng^), am‘^) 626—676 mit den

Angelsacksen nack Britannien gewandert, so diirfen wir der blo6

mondlicken XJberlieferung ein so. gates Gedacktnis eher fiir ein

bis zwei als fiir drei Jakrkunderte zutranen^). Ganz sicker tiber-

mittelten ikm nickt erst die Wikinger, die seit neuntem Jahr-

kundert Englands Norden and Osten besiedelten, diesen Stoffkreis

aus ikrer Heimat. Denn sckon vor iknen ist er, lant Genealogien
and Ortsnamen, den Angelsacksen bekannt; zweitens brickt er

mit der Wanderzeit der Angelsacksen ab, wakrend dock die Nord-*

leute gerade erst im 8. 9. Jakrkundert als Wikinger viel Erzablens-

wertes erlebten; drittens liegt er geograpkisck nnr in and nabe
der Heimat der Angelsacksen, wakrend ganz Europas bunte Fremde
von jenen spateren Nordischen Seefakrern bestaunt wurde. Aack
ware sckwer vorstellbar, dafi aus fremder Spracke der eben nock
verkafiten, kulturlick tiefer^stekenden Landrauber ein auslandiscker

1) Diese besclirankt im Gegensatz zur Sammeltatigkeit Chadwick Heroic age 150.

2) Einmalige Verschwagerung von Northumhriens und Danemarks Fiirsten

allein hatte schwerlich Skandinavische Friihzeit in Northumhrien allgemein bekannt
gemacht. England und Ostsee batten im 7. Jabrhundert wenig Berubrung; Chad-
wick Heroic age 51.

3) Abweichend Bjorkman in Engl. Stud. 52 (1918), 182; Skandinavische
Sage erreiche England erst spMer. Dagegen wiederholt er Chadwick billigend

Stud. Eigenna. 73 (1920).

4) Hygelac f nach 520; Bjorkman Stud. Eigenn. 76.

5) Ein Dichter um 875 hS,tte die Eigennamen (Chadwick Heroic age 43)
nicht so gut archaisch auszuwahlen verstanden nach Formcharakter und nach der
Zeit, zu der beruhmte Personen, die sie trugen, lehten.

6) Waermund, Offa, Eomaer,
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Unterhaltungsstoff in weitem- TJmfange so schnell vom Englischen

Pnblikuin ware aufgenommen worden, wenn das Epos um 87B

verfaBt ware: Artlinr, obwoU Britisch, geiangte erst auf zeitlicb

langem Umwege fibers Latein der Normannen ins Mittelengliscbe.

Einige landschaftliche Ztige mogen vielleicbt eher zum Norden
als za England passen. Dagegen fiber Kfiste, Hafen, See nnd
Schiffabrt spricbt der Dichter so anscbaulicb nicbt aus fremden

Bfichern oder Erzablnngen, sondern wohl aus eigenem Erlebnis,

kannte also
,
das binnenlandiscbe Mercien nicht allein. Nur auf

Erwahnung des Angeln Offa, eines Stammvaters der Mercier-

konige, fu6t die Annabme bei Earle ^), der Dichter babe an dessen

Hofe gelebt. Da dessen Konigin Cynethryth hie6, hatte gerade

bier kein Hofpoet von der bosen Thrytbo bericbtet. Denn deren

Nachkomme auf dem Tbron Mercians ffihlte sick vermutlicb durcb

die Scbilderung der abscbeuKcben Abnfrau wenig erqnickt: gern

las- sie eber ein Nebenbubler Merciens, etwa in Wessex, oder

Nortbumbrien. Neuere spracblicbe Beweisgrfinde ffir Mercien als

Heimat des Dicbters scbienen aucb den Pbilologen nicbt fiber-

zeugend, die Angliscben TJrsprung des Epos annehmen. Preilich

stebt das Offastfick ffir die Entwickluug der Hanpterzablung un-

organiscb da
;
aber dock aucb mancbe andere Sage stort beutigem

Scbonbeitsgeffibl zuwider den einbeitlicben Ban des Werkes mit

der Ereude des Barbaren am fiberladenen. Ornament. Der Ver-

fasser prunkt mit gelebrtem Wissen, das ' vielleicbt er zuerst aus

einzelnen Heldenliedern und nock formlosen Erzablnngen sammelte.

Dafi etwas davon in England, also im 7. Jabrbundert, aufgezeicbnet

war, ist mogl^cb, aber nicbt notig anzunehmen.,

6. Da der Dichter Geistlicber ist, sobeweist
der starke Rest vonHeidentum imBeowulf um-
so mebr frfibe Abfassung. Da6 nur ein Christ drei-

tausend Langverse auf Engliscb aufzeicbnen konnte, bedarf keines

Beweises®). »Die cbristlicben Elemente im Beowulf" sind von

Klaeber *) fleiJBig gesammelt, fibersicbtlicb geordnet und, Brandi’s®)

1) Deeds of Beowulf LXXV.

2) Fiun, Sigemund, OugeDpeow, lugeld, Heremod.

3) Dafi „ Christianizing of an older work" dutch „some monkish copyist^

vorliege, .hat Blackburn The Christian coloring in Public. Modern, lang. assoc. 12

(1897) 205 nicht bewiesen. Ebensowenig Chadwick (Heroic age 52. 55. 63), dafi

heidnische, im Wortlaut festgeformte,. mindestens teilweise poetische Erzahlungen

dem B,“Dichter vorlagen oder dafii dieser vor der Bekehrung, um 625, lehte.

4) AngHa 35. (1911),. 111. 36 (1912), 169.

5) Paul Grundrifi Germ. Philol.^ 1002.
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Feststellung gemaB, als Eigentum des Dichters selbst erwieseii;

aber gegeniiber entgegengesetzten Bestandteilen iibertrieben

worden: er verwahrt ihn mit Unrecht gegen die Bezeichnung als

tibergangschristen^). — Der Dichter war sicher Geistliclier
;
denn

er vereint scbriftstellerische Grewandtheit, Literaturkenntnis, beson-

ders Bibelfestigkeit, mit dem Gebrauclie kirchlicher Formeln und

liebt Moral und Gottergebenkeit zu predigen; die Drackenplage

z. B. erklart er als gbttliche Siindenstrafe. — Umso mehr fallen

die Spuren Germaniscken Heidentums auf, die durch „keidniscke

VorIagen“ (worunter dock Biicber gemeint scheinen), da es solche

nicht gibt, nicht batten erklart werden sollen. Freilicb Eiesen,

Seedamonen und Drachen, die dem MythenstofPe entsprangen, und,

vom Volke vor Kurzem fiir wirklicb gebalten, ja nocb heute in

der Dicbtkunst leben, beweisen keineswegs, daB das Zeitalter des

Dicbters dem Heidentuin nocb nicbt fern stand. Ebenso wenig

folgt dies mit Sicberbeit aus der Nicbterwabnung von Cbristus,

Heiland
,

Dreifaltigkeit
,

Maria
,

Engeln
,

Heiligen
,

Eeliquien,

Kircbenwundern, Kreuz, Bibel, Kircbe, Priestern, Fegefeuer oder

irgend einem dem Katbolizismus besonderen Dogma, da ja der

Dicbter nur die Heidenzeit bebandelt, wie er einmal ausdriicklicb

mit deutlicber Verachtung gegen sie sagt (178); dock sprecben

allerdings viele spatere Erzahler des Mittelalters, ibrer kircblicben

Gegenwart gemaB, anachronistiscb wenigstens von Geliibden, BuBe,

Fasten, Almosen auch beidnischer Gestalten, wo diese Unbeil ab-

wenden wollen oder kiinftiges Gliick erhoffen; und bereits im

9. Jabrbundert klangen moralische Ermabnungen, besonders in

der Abschiedsrede des sterbenden Helden, vermutlicb von positivem

Kirchenglauben weit mebr durcbtont als die iin Beowulf. Vielmehr

verrat sick eine Seite der Dicbterseele selbst als nocb beidniscb^)

in Weltanscbauung, XJrteilen und den Ziigen, die er eines Ideal-

belden fiir wiirdig erachtet. Beowulf wird gegen den Verdacbt

der Habsucht verteidigt, erquickt aber die im Tode brecbenden

Augen am gewonnenen Goldschatz, den fiir die Goldgier des Ger-

maniscben Heiden eine balbreligiose Weibe umgab^). Gold, nicbt

1) 36, 197; bei Griechen und Lateinern, bei Kymriscben Barden und Nor-

dischen Skalden setzt christliclie Literatur die heidnische fort : sodaB es auch. da

Ubergangsvcrtreter geben inufite. Pizzo in Anglia 39 (lOlG) 8 folgt Brandi.

2) Sterben heifit Gott scbauen, Gottes Licht suchen; vgl in den Wbb.
(?odes andsacUj heamgebyrdUf gumena team, hyrde u. v. a. bei Klaeber.

3) Richtig bemerkt von Blackburn s. o. 263^

4) Heidenreste in England im 7. 8. Jahrhundert samnielt Plummer Bede II 60.

5j Keary Vikings 148 f.
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blofi Ruhm oder Altruismusgefulil, belolint den Helden fiir die

Grofitat und spornt ibn dazu an. Der Krieg erscbeint berechtigt

ohne anderen Grund, nur um Ruhm, Beute, Tribut und Land zu

gewinnen. Irdischer Ruhm wird hoch bewertet ^), wahrend himm-
lische Seligkeit der Tugend, auch der christlichen

,
noch nicht

winkt (1703. 1769. 2820). Gott findet Verehrung als allmachtiger

Schopfer, Himmelskbnig
,

strafender Richter, Siegeshelfer und

Ruhmeswalter, aber nicht als mild verzeihender Troster oder Be-

schutzer der Schwachen. Nicht uberall ist er mit dem Sckicksal

identisch oder ihm iibergeordnet
;

bisweilen steht dieses als un-

abhangige Macht neben ihm®).

Der Dichter beschreibt mit liebevoller Ausflihrlichkeit, obwohl

die Kirche ausdriicklich die heidnische Totenbestattung verboten

hatte®), die Schiffsbestattung des Konigsahnen und stellt die

Leichenverbrennung mehrfach als das fiir ,den Adel, von dem

allein gesprochen wird, RegelmaBige hin. Besonders fiir seinen

Helden Beowulf lafit er einen pracbtigen Scheiterhaufen riisten,

von diesem den Rauch hoch steigen, was in den Augen der Heiden

den Rang des Verbrannten verherrlichte ^), daun nach Germauischem

Brauche einen Hiigel ®) auf einem den Seefahrern sichtbaren Kiisten-

punkte errichten und ' umreiten. Zu dessen geographischer Lage

und dem Namen Beowulfsberg mag er durch beriihmte Orte, wie

Ceardicesbeorg bei Hurstbourne in Hampshire, oder darch eine

Vergil -Erinnerung ®) veranlaBt sein. Selbst wenn er aber von

jenen Zeremonien Einzelnes bei Altsachsen, denen erst Karl d. Gr.

die Eeuerbestattung verbot, oder bei Skandinaven sah oder duroh

Sanger "und Erzahler erwahnen hdrte: dafi dieser Geistliche und

sein Publikum an der Ausmalung heidnischer Totenehrung Ge-

fallen fanden, statt sie als teuflisch zu verabscheuen, erklart sich

dock nur, wenn sie alte Grabhiigel nicht blofi vielfach sahen und

vielleicht nach Gold durchwiihlten ®), sondern als solche aus der

1) Heute noch erstrebt mancher Fftrst Ruhm und Gottgefalligkeit gleich

ehrlich.

2) Joh. Muller Kulturbild des Beow. 46 ; er hillt es zum England um 700

passcnd,

3) August! Handb. christl. Archa. Ill 287. Bonifaz schreibt 745/6 dem

Mercierkonig von Leichenverbrennung bei heidnischen Altsachsen und Wenden

als etwas Bekanntem ;
ed. Dummler Mon. Germ., Epist. Merow. I 342.

4) Earle 194.

5) WrigM Eomau, Saxon 470.

6) L^rkunde a. 901 : Birch Cartul. Sax. 594.

7) Aeneis VI 235.
,

8) Beowulf 2241. Ein Sacramentar um 950 enthalt Benedtcho super vasa
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Zeit *) ihrer eigenen Grofivater nocli verehrten und vom Totenfest

der Ahnen durcli Angenzeugen vernoramen fatten.

Diese Duldsamkeit, ebenso wie der dogmenfreie Monotheismus

des Gedichts, mag recht wobl auf des Dichters Erziebung durch

Irisch-Scbottische Monche^) denten, die ebenfalls nacb Gold, nur

geistigem, im beidniscben Altertum graben; jedenfalls deutet sie

eher auf frtibes als spateres JahrEundert. — Mcbt Verweltlichung

Oder gar ^literariscbe Reaktion gegen cbristlicke Epik“ liegt hierin,

sondern die Unvollstandigkeit der erst anwaohsenden Verkircb-

licbnng.

7, EernereMerkmale derEriibzeit. Die freuud-

licbe Gesinnung, die der Beowulfdichter fur die Danen hegt, gait

von jeber als Grund, ibn zu einer Zeit anzusetzen, bevor sein

Volk und Land, Staat, Kircbe und Kultur von den Wikingern

unsaglich litten. Denn die stolzen Adelskreise, die man zunacbst

als seine Leser oder Horer denkt, batten den Rubm ibrer Tod-

feinde ungern ertragen. Die neueste Annabme nun, er babe fiir

einen Elirsten Nordiscber Herkunft nm 876 gearbeitet [also

volkiscben Gegensatz unterdriicken miissen]
,

setzt voraus
,

dafi

solcber Hof mit groBerer Dmgebung gleicbzeitig die tlberlieferung

rnbmvoller Abnen und die fremde Spracbe und Dicbtkunst der

tJnterworfenen pflegte. Eiir ein Besteben dieser Miscbkxiltur feblt

jede Spur aus damaliger Zeit und jede Parallele aus spaterer:

der Erankoengliscbe Erzahler nimmt vielmebr an der Frubzeit

der Normandie nur so lange Anteil wie er Franzosiscb scbreibt

;

sobald er dagegen Engliscb aucb nur zu versteben beginnt, obwobl
er nocb Franzosiscb spricbt und Lateiniscb scbreibt, wird die in-

sulare Vorgescbicbte zur seinigen. — Ferner muBte der Englander
um 876 die Verscbiedenbeit der Nordleute in Spracbe, Sitte,

•rracbt, Kultur bemerken. Scbwerlicb konnte der Dicbter, wenn
er damals lebte — er, der dock sonst naiv den Zustand seiner

Gegenwart ins Altertum hinauf versetzt —
,
erne Bemerkung unter-

lassen, dafi jene Nordgermanen von den Franken und seinen An-
glofriesischen Ahnen abweicbende Ziige trugen. So spricbt er z, B.
oft von den Waffen ausfiibrlich, erwabnt aber nie ^e Kampfaxt,
die den spateren Angelsacbsen als eigentiimlicb Daniscb aufPiel.

in loco antique reperta . . . arte fah'icata gentilium

;

Liber pontif. Eborac. ed.

Henderson. (Surtees soc. 1875) 338.

1) „witMn living memory®, Chadwick Heroic age 63.

2) Der von Patricius bekehrte OberkSnig von Irland ward dennoch heidnisch

begraben; G. Stokes Ireland and Celtic church 78.
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Lebte er dagegen um 725, so erblickte er vielleiclit nie einen

Nichtenglander und stellte sich ihn also dem Landsmanne gleich-

artig vor. — Die Waffen^) werden mehrfach als eisern bescbrieben

:

vermutlich im Gegensatz zu den alteren, schon entwerteten aus

Bronze (2338). — Die todlicbe "WafFe, an die zunacLst gedacht

wird, ist nocb nicbt (wie spater) das Scbwert, sondern der Speer,

2031.

Der Dicbter braucbt ferner den Namen Merowinger fiir den

Frankenkonig, was Englander urn 726 leicbt, aber scbwerlich urn

876, verstanden. — Obwohl der Schatz des Kdnigs, Hocbsitz und

Banner als Insignien und der Scbmuck um seinen Helm und Kopf,

sowie das Diadem der Konigin haufig im Epos yorkommen, feblt

nock die Krone. — Wahrend in der Germaniscben Wirtschaft des

beginnenden Mittelalters Gold allmablick dem Silber wich, das

dann in Angelsachsischer Zeit fast allein gepragt ward und aucb

bei Gewicbtszablung fast allein umlief, kommt jenes im Beowulf

nocb unendlicb oft, dieses niemals bei Namen vor. — Hinter den

Gescbenken von 7000 und 100000 ist die kleinste Miinzeinheit,

der silberne sceat^ binzuzudenken^)
,
welcbe Ellipse anderwarts

a. 694. 836 begegnet^); Pfennig und Schilling fehlen dagegen im

Beowulf. — Der Epiker liebt es die Erzahlung zu beleben und

ihren Wahrheitsschein zu erhbhen durch die Einschiebung
:

;,Ich

erfuhr“
;
hierbei entfabrt ihm nie, wie spater in einem mehr lite-

rarischen Zeitalter so oft seinen Kunstnachfolgern, die tauschende

Berufnng auf -ein angebliches Buck als Quelle^). — WakrendKonig

Alfred als Eiirst und Held bereits Ziige tragt, die im Verkalten

zur Religion und znr Frau das Nahen der Eitterzeit verkiinden,

bleibt Beowulf von solchem Hauck nock unberukrt.

8. Die gesellsckaftlicke Verf assung imBeo-
wulf pafit eker zu 725 als zu87 6. In den anderthalb

Jakrkunderten nack 726 mackt fiir die politische Gesckickte der

Angelsacksen Epocke nur die Erricktung der Monarckie iiber ganz

England; und diese anzudeuten bot das Epos, auck wenn es spater

entstand, nickt notw.endig^) Anlak. Die iibrigen Einrichtungen

1) Stjerna Essays on B. XXIII. 33 iindet sie zu. a. 600 etwa*^passend.

2) Niclit etwa Mark oder Pfund.

3) Meine Gesetze d. Agsa. II S. 61 ‘Ellipse’ n. 3. S. 634 Sp. 3, Z. 1 ;
vgl. Edw.

Schroder Stud. dt. Munzn. in Ztschr. vergl. Sprachf. 48, 269.

4) us'^ecga^ Me; Ann. Agsax. 937.

5) Dock kennt B. ntir kleine Stamme, laut der vielen Stammesnamen, nicht

ein Oberkonigtum oder einen GroBstaat iiber ibnep, , woran ein Hofdichter nach

Egbert doch wobl gedacht hatte.



268 K. Liel^ermann,

eniwickeln sich. damals allmahlicli ohne datierbaren Einscbnitt;

nar also eine Summe von im einzelnen nicbt entscheidenden Griinden

spricht fur die Wahrscheinlichkeit, daB der im Beowulf gescMlderte

Zustand die Verfassung eher von 726 als die von 875 spiegelt.

Der Konig, der doch idealisiert werden soli, zeigt seine Ttichtig-

keit fast nur als Krieger oderHerr von Kriegern; er glanzt nock

nickt, wie etwa Alfred bei Asser 893, als gerechter Richter,

bedachter Landesverwalter, Einrickter der nationalen Land- und

Seewehr, fiirsorglicker Sckiitzer der Sckwachen oder Eorderer der

Kultur und, obwokl das Epos ihin personlicke Erommigkeit,

Gemiitstiefe und Weiskeit beilegt, auck nickt als Almosenspender

fiir Priester oder Arme. — Er lieiBt Herr nur des Volkes, nock

nickt des Landes. — Er sitzt zwar oft to rune und halt einen als

nedbora^) und rumvita bezeickneten Beamten, versammelt aber

nirgends die Witan zum Reickstage; sie treten nur einmal (1099)

vielleickt korpersckaftlich entsckeidend, sonst nur einzeln als An-

gesekene, Staatsrate auf und bleiben auck bei koniglicker Land-

verleikung, die sie spater zu bestatigen pflegen, unerwaknt. —
Das Konigtum erscheint nock als des Herrsckers Personalbesitz. —
Der Dickter sprickt von einem Stammesfiirsten (348) und den

folctogan unter dem Konig, die §,ber nake dem Hofe leben
;
dagegen

die erst im neunten Jahrkundert vom Staate ganz Englands voll-

standig organisierten Provinzialverwalter, Ealdormen und Gerefan,

erwaknt er nock nickt. Den Krieg fiihrt die Gefolgsckaft des

Konigs und nickt, wie seit neuntem Jahrkundert, die Landwehr. —
Kriegsgefangene bedrokt nock der Tod (2940). — Trotz der Haufig-

keit der am Konigskof gesckekenden Bluttaten wird die Ver-

letzung an dessen Erieden, strafrecktlick eine besondere Missetat,

die spaterkin immer sckwerer geakndet wurde, nirgends erwaknt.
— Bei Hofe begegnen^) smdornyt, ombiUQegn)^ byrele^ heorscealc^

heafodtveard,^^ /la/bZa- Wachter, aber nock nickt, wie zur Zeit aus-

gebildeter Amterverteilung, des Konigs Priester, TruckseB, Kam-
merer, Sckatzmeister oder Stallmeister

;
nock keine Spur von

Schreibwesen, IJrkunde oder Buckland! Andererseits tritt der

auck im Norden bekannte pyle^) auf, dessen Name und Redefiihrer-

Amt^) spat& versckwunden ist. Er sitzt wie der Harfner zu des

1) S. u. Anm, 3 ff.

2) S, 16 Zeilen weiter oben.

3) Toller Diction.; Larson King’s household 120; Stevenson 165.

4) Vielleicht dieses hekleidet in Northumbrien Berctfrid secimdus a rege

^rinceps a. 705; Eddi V. s. Wilfr. 60.
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Konigs FiiBen. Und wphl daher ist der Name seiner Klasse pe-

disequus verderbt zu pedisessor; ihn bieten nun aber Konigs-

urkunden haufig nur im 8. 9. Jahrbundert, selten noch im 10. —
Der eaMorpegn, spater nnr „vornehmer Hitter*, bedeutet vielleicbt

hier noch „Grefolgschaftsbaupt, Maior domus“, ein Amt, das spater

fehlt^). — Die Spielmannskunst wird noch bei Hofe, fiir und von

Fiirsten, ja Konigen, geiibt, schon im achten Jahrbundert dagegen

nur noch von wandernden Spielleuten ^). — Wahrend im Epos

Fiirstinnen am Trinkfest der Grefolgskrieger auf des Herrschers

Hochsitz teilnehmen, den Zechern zuspi’echen , und einschanken,

bleibt a. 955 die Konigin sogar dem Kronungsbankett fern*). —
Im Epos bietet eine Konigin -Witwe den erledigten Thron

dem Neffen des Gemahls an;' so hohe politische Macht eignete

einer solchen allerdings 672, da sie Wessex regierte^); dagegen

im neunten Jahrbundert heiht hier die Frau des Konigs nicht

Konigin und teilt den Thron des Gemahls nieht*). — Der Held

der Dichtung folgt auf dem Throne dem Mutterbruder : darin liegt

die archaische Bevorzugung des Schwestersohnes, wie denn der

Avunkulat auch sonst im Beowulf auftritt *). — Die Adelsklasse

fast allein liefert dem Dichter die Menschengestalten
;
Burger und

Bauer kommen nicht vor. Der Frlihzeit entspricht nun, da6 die

Vassallitat keinen Zug spaterer Ausbildung tragt, etwa die Erblich-

keit Oder Standesehre im Gegensatz zum gemeinen Manne; auch

fehlt eine vom Wergeld (1054) abgesonderte Mannenbusse. Was
der Gefolgsherr als Lohn verschenkt, ist Gold oder Waffe, Land

nur selten und ohne die Spur einer Kriegsdienst-Bedingung. Ein

aufs GroBgrundeigentnm gebauter Adel oder sein erhohtes Wer-

geld kommt nicht vor. Die Gefolgschaft herrscht so stark, daB

der TVra.Tin seine Kriegsbeute dem Herrn ausliefert (2149. 2988). —
Freundschaft aus personlicher Zuneigung, im Gegensatz zu der

durchs Sippen- oder Gefolgeband gebotenen, verkniipft die Men-

schen erst selten: die Sehnsucht eines dankbaren Fiirsten nach

seinem liebenswurdigen Better heiBt ,,blutwidrig“ (1880). — Die

1) Durch maiordomua libersetzt den Mwjes rcedesmam Steorra (Urk. a. 1038,

Kemble Cod. dipl. 758) Florenz von Worcester; der princeps dmus der Konigin

(Beda IV 3) wird iinter Alfred dnrch (oferjealdorman ubertragen.

2) Chadwick Heroic age 93.

- 3) Memor. of Dimstan ed. Stubbs 32,

4) Andere nur frube Beispiele: Chadwick Heroic age 872.

5) Stevenson 200.

6) Vgl. Plummer Bede II 9; Brunner Dt. Rechtsg. P107; Amira Grundr.

Germ, Rechts^ 106; Stevenson 172,

KgU Ges. d. Wiss. Nachrichten. Ph?I Klasse 1920. Heft 3. 19
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Grefahr der Blutrache wegen TotscUags tragt nicht
,

wie, seit

c, 946 der Tater allein, sondern die gauze Sippe ^). Die Totung

des Bruders schmerzt den Vater tesonders, well er den Vef-

wandtenmord nicht racheu kann; dafi sie ohne Absicht (2438)

gescbab, berucksicktigt diese archaiscbe RecbtsanscbaunDg nock

nickt, im Gegensatz zu Alfreds Gesetz. Ein staatlickes Strafreckt

Oder ein Anteil des Konigs an der Bestrafungspflickt und am
Empfang des Strafgelds fekit, obwohl ein Kneckt vorkommt, der

der Priigelstrafe durck seinen Herrn entflieht und sie ihm dann ab-

kauftj sckadigte freilich seine (im Epos nickt angegebene) Missetat

diesen allein, so grifP auck nach spaterem Reckt der Staat nickt

ein. Dennock gilt allgemein spater als nickt ekrenvoll, also be-

sonders nickt fiir eine poetiscke Adelsgestalt, sick als Rickter

oder Beleidigter eine Strafe abkaufen zu lassen
;
arcbaisck bestekt

auck der Preis nickt in Geld, sondern in einem Edelgefafi. — Das
wilde Leben des Adels, das der Dickter sckildert, und das zarte

Gefiihl, das er aukert, bilden einen Gegensatz zwiscken Germanen-

sitte und kircklicker Seele, der ebenfalls mehr zur Eruhzeit pafit.

Sicker sprickt kein historisckes Kriterium fiir eine Abfassungs-

zeit des Beowulf nack 725.

9. Das Epos wurde vielleickt gesckrieben am
Hofe der Cutkburg, Sckwester Konig Ines von
Wessex, Konigin von Ror tknmbrien und spater
Abtissin von Wimborne. Ein Angelsacksischer Annalist

in Wessex, vermutlick zu Winckester, trug um 860, aus einer

friikeren, vielleickt Lateiniscken Vorlage, — etwa einer uns ver-

lorenen ‘Fundatio Winburnensis’ oder einer ‘Vita s. Cuthburgae’ —
zu a. 718 fiinf Tatsachen ein, von denen er ofPenbar nur die erste

gerade zu diesem Jakre bezieken will: „Hier starb Ingild, Ines

Bruder. End ihre Sckwestern waren Cuenburg und Cutkburg.

End diese Cutkburg stiftete das [Klosterjleben zu Wimborne.
End sie war vermahlt [gewesen] dem Nortkumbrerkonig Aldfertk®);

und sie [batten] sick [gejsckieden bei seinen Lebzeiten*. Vielleickt

nur aus diesen Zeilen stammt der Einsckub von etwa 871 in dem
Stammbaum .Etkelwulfs, der denselben Annalen, wakrsckeinlick

von anderer Hand, vorangestellt ist: Ine Cenreding 1 Ouphurg
Cenreding 7 Cuenburg Cenreding, — Ine ist jener Konig, dem die

1) Meine Ges. d. A^gsa. II 664 n. 25.

2) Ebd. 717 n. la.

3) Henr. Huntingdon, schreibt irrig Egferd, daraus die Kompilation von St.

Albans vom Anfang 13. Jhs. bei Matbeus Parisi.
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fruHesteri G-esetze der Wesisachsen entstammeu,' die Alfred d. Gr.
der Aufnahme in den eigenen Kodbx wiirdig erscWerien mid die
die ITeigung dieses Hofes zn volksspracUicher Literatlli^ beweisen.— Der gelehrte Aidfrid^) (685—705) dichtete in der Volksspraobe
Irlands^), wo er Jngendjabre verbracbt hatte, und erHelt ein

Lateiniscbes Werk liber Metrik gewidmet von jenem Aldhelm, der
als Spielmann die Menge durcb Englische Lieder zu geistlicber

Andacbt lockte und Ine befreundet war. Enter oder wenige
Jahre nacb Aldfrid schrieb in dessen Lande .Northumbrien der
berlibmteste Scbriftsteller der Zeit, Beda sowobl Lateinische wie
Englische Verse: der Sinn fiir beide Literaturen, die gelehrte und
die in der Muttersprache, ist also auch dem hochgebildeten Konigs-
paare wohl zuzutrauen. Aldfrid starb nach dem Annalisten von
St, Neots als Monch : vielleicht eine irrige Nachricht, veranlafit

nur durch die schon arts obigen Annalen zu folgernde Annahme,
da6 die flirstliche Ehescheidung, wie datnals manche andere % der

Gattin den Eintritt ins Kloster ermoglichen sollte. Eine Vita s.

Cuthbergae*'^), vielleicht erst vom 14. Jahrhandert, enthalt das Gebet
der Heiligen samt Ermahnung an ihren Mann zur Keuschheit in

der Ehe; eine geschichtlich wertlose Erfindang^). Aldfrid hatte,

aber vielleicht nieht von Cuthburg, zwei Sohne, den Nachfolger

Osx’ed, einen lasterhaften Nonnenschander, der dennoch von Hagio-
graphen 11. Jahrhunderts als fromm geschildert wird, und Offa^).

Cuthburg trat zunachst in eines der vielen Doppelkloster, in denen
unter einer Abtissin Nonnen und Geistliche lebten^®}, namlich in

1) Plummer Bede II 263. 305. — Bjorkmau fuhrt von Sydows Ansicht an,

Beowulfs Kampf gegen Grendel und dessen Mutter griinde sich auf Irische Prosa-

sage; a. a. 0. 265. Gegen Deutschbeins Zuruckfubrung mebrerer Motive auf

Briccriii vgl. Olson in Modern pbilol. XI (1914), 407.

2) Vgl. Mackinnon Culture in early Scotl. 196.

3) Ed. Plummer I p. CLXI; W. Meyer in Xacbr. Gott. Ges. Wiss. 1917

•S. 614 tP.

4) Ed. Stevenson Asser 125.

5) Eddi und Beda, MSncbe desselben Landes und Zeitraums, sagen nicbts

davon, obwobl sie von Aldfrids Tode sprechen.

6) So Egfrids von Northumbrien, Ines von Wessex.

7) Aus Johann von Tynemouth bei Capgrave
;
Hardy Descript, catal. I 384

;

Capgrave stebt in Acta sanctor. Aug. VI (1868) 699.

8) Das glatte Latein weist auf die Zeit nacb 1075
;
jede bistoriscbe Einzel-

beit febltj Ines Vater beiBt rex Merdonmi eine kaum vor 1200 moglicbe Ver-

wecbselung.

9) Sim. Dunelm, a. 750.

10)

Plummer Bede II 150.

19 *
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Barking ein^). Dieses lag zwar in Essex, war aber von Eorcen-

weald gegriindet, den Ine, im Prolog der Gresetze, ^meinen BischoP^

nennt, and erbielt von diesem Konig, vielleicht in Yerbindung mit

Cathburgs Eintritt, Grescbenke ^). Barking stand unter Abtissin

Hildelith; dieser simulque Jitstinae ac Ciitbergae widmete Aldhelm

vor 705 De laudibus virginitatis ^). Da er erst hinter ihnen sieben

andere Nonnen in der Adresse nennt, wollte er die zwei ersten

auszeicbnen. Obwohl die Namensendung -burg von -beorg urspriing-

lich gesondert besteht, werden dnrch Abschreiber sehr oft beide

verwechselt ^). Wahrscheinlicli also meinte Aldhelm Cuthbnrg,

die er sicher kannte. Laut einer, vielleicht erst 950—1100 ge-

. schmiedeten Palschung eines Mdnches, wahrscheinlich zxx Malmes-

bury, soli er eine Urkunde 705 ansgestellt haben in monasterio

iuxta fluvium Winburna^ cid venerandi regis nostri germana Cuthhurg

praesidet, cum Ini consensu
; leider zeigt sich gerade diese Orts-

zeile, weil sie den Stil stdrt, als spaterer Einschub. Aber wer
.immer sie, spatestens nm 1100^), interpolierte, er mu6 eine Be-

ziehnng Aldhelms zn Cuthhurg gekannt haben.

Wimborne Minster ’), in Dorsetshire, nur zwei Meilen westlich

von Hampshires Jiitenland, ward von Cuthburg als Doppelkloster

begriindet
;
es erschien Winfrid-Bonifaz fromm und gelehrt genug,

um dorther, etwa 737, eine Verwandte Leobgyth znr Einrichtung

-des JSTonnenklosters Tauberbischofsheim herliber zu bitten; diese

hatte (wenn uns nicht eine bloBe Legendenphrase tauscht) inanibns

hivenadamm falmlis — etwa Madchenromanen in der Art des Beo-
wulf? — sich fern gehalten®); er hatte Briefe mit Lateinischen

Versen ihr gesandt und von ihr empfangen®). Da Leobgyth um
735 Aldhelms oben erwahntes Werk an Aldfrid darin beniitzt’^Or

1) Will. Malmesbur. Reg. I 35, ed. Stubbs p. 35. Sollte er, der allerdings

<)fters stillscliweigend kombiniert, dies nur gefolgert haben aus dem Aldhelm-

Prolog, 5 Zeilen weiter?

2) Meiue Ges. d. Agsa. Ill 68.

B) Ygl. Plummer Bede II 21b. 311.

4) Beda ed. Plummer I 97’. 104'*.

5) Birch Cart. Saxon. 114; vgl. Hadclan and Stubbs Councils III 27G.

6) Die Urk. ist durcli Will. Malm. Pontif. 370 iiberliefert.

7) Drei Lokalgeschichten : von P. Hall (1830), G. Yeatman (187H) imd Ano-
nymus (1860) fehlen Berlin.

8) Rudolf Fuld. Y. s. Liobae ed. Mon. Germ. XY 124.

9) Hahn Bonifaz 134 if.

10)

Bonifat. ed. Dlimmler, Mon. Germ., Plpist. Merow, I 281. — Aldhelms
KinfluB auf Willibalds Y. s. Bonifacii und die Nonne von Heidenheim, ‘doubtless a



Ort und Zeit der Beowulfdichtung. 273

so hatte Cuthburg vermutlich dieses Werk aus Northumbrian mit-

gebracht. Ihr Name als eine der reginamm et abbatissanim^ die

zu Lindisfarne im Liber vitae von den Monchen eingetragen

warden, beweist ihre dauernde Beziehung zu Nordengland. Wim-
borne verblieb in besonderer Grunst der Dynastie Wessex: eine

Konigssehwester Tetta war um 737 Abtissin^); Cxrthburgs Scbwester

und Konig iEthelred I fanden bier ihre Grrabstatte
;
901 betrachtete

sich ein Prinz als Herr des Klosters und der Nonnen^). Kurz vor

1000 verzeichnet in Wessex die Liste u. d. T. ^^Die Heiligen in

England^ ^): „Ferner ruht sankt Cuthburh (und Cwenburh fspater

zugefiigt^)] in Wimborne Minster, welche zuerst das Monchinnen-

Leben und -Brauche errichtete, die man noch in dem Kloster halt“.

Cuthburg war Schutzheilige des Stifts im 15. Jahrhundert, als es

langst Chorherren bewobnten®); die Ortskirc^ heiBt noch heute

St, Cuthbergs

Cuthburg war nm 715—730 gestorben. Ihr Ruf der Heilig-

keit^) braucht nicht liber die Zeit 960—976 hinaufzureichen, als

Englischer Monastizismus das kirchliche Altertum im grofien zu

verfalschen begann, und mochte allein auf ihre Klosterstiftung

sich griinden. Er widerlegt also nicht, dafi diese geschiedene

Eiirstin weltliche Neigungen hegte und vielleicht in die geschlecht-

liche Siinde verfiel, der ein Doppelkloster ofters unterlag. Einer

Eegefeuer-Visionarin des Bonifazkreises erschien namlich (neben

dem 74:5 verstorbenen Bischof von Winchester), laut eines Briefes

pupil of a nun from Wimborne, where Aldhelm would be a model’ bemerkt Bishop

Engl, hagiol. in Dublin Kev. 1885, 133.

1) Ed. Sweet Oldest texts 154.

2) Rud. Fuld. Sie mit Cuthburg identisch (Hahn Bonifaz 134) oder ver-

schwistert (Plummer Sax. chron. II 98) zu halten, erhellt kein Grund..

3) Ann. Anglosax. ed. Plummer II 154; auch ein Kohig Sigferth ruhtc dort;

Flor. Wigorn. 901.

4) ed. Liebermann 11 45.

5) S. oben S. 270, Z. 30. 37.

6) Tanner Notitia monastica 102. Er behauptet den Untergang des Nonnen-

klosters in Danenzeit: also zu friih. Jedenfalls traten nicht schon damals (wie

Lewis Toi)0gr. diet, of Engl, sagt) Chorherren, die 1318 bezeiigt sind, statt der

Nonnen ein.

7) Monast. Anglic. II (1846) 88.

8) Sie steht als beilig in Englischen Kalendarien, im Breviarium Saris-

buriense des spateren Mittelalters und hat ein Officium in Missalen 1515/9 ;
Monast.

Anglic. II (1846) 88.

9) Ed. Dummler 404. Alle Bisherigen hezweifeln die Identitat; aber zwei

Kbniginnen eines seltenen Namens, derselben Zeit und Englischen Gegend in

demselben literariscben Kreise sind nicht anzunehmen.
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bald nach 767, in ipsis poenalibus.puteis Quthhurga qt^ondam regina:

wie denn damals mancheri Englische Fiirst unsittlichen Rafes nock

ein.Mensckenalter nach dem Tode die Hollenphantasie der eifrigen

Pfaifen beschaftigte. Beda, der Bewunderer Aldfrids and' lues,

der die kbnigliche Ehescheidang, behafs Klostereintritts and die

Stiftsgrundang darch Farstinnen sonst, so, hock pries, sckwieg yon

Catkbarg yielleickt deskalb, weil er ihren Lebenswandel mifibilligte,

Sckon. allein die Teilnakme einer Abtissin fur:Dicktangsgestalten

der Heidenzeit von rein kriegerischem Heldentam and weltlichem

Sinne hatte aber in, den Aagen des Beda oder Bonifaz far eine

Abtissin Sande ;bedeutet.-
, ,

Bicker
,
;blieb Catkbjpg selbst,, als Schwester. Ines and .Gattin

Aldfrids, als Sckiilerin Hildelitks, Korrespondentin Aldkelins
,
and

Stifterin des,,gelehrten Wimborne von literarischem Hauche nicht

anberiikrt. Mbglicher Weise also — daB es bewiesen sei, wird nickt

behaaptet —;
ist sie die

.
furstlicke Gonnerin . voll Teilnakme fiir

Dicktung’) and Jagenderziekang, wie sie mit Wakrscheinlickkeit

fiir den Verfasser des Beov?alf angenommen werden darf ans seiner

Hervorhebang edler Fraaen von versoknender Milde and dem
Preise des Kbnigtams and Gefolgadels, aas .

den zarten .Gemiits-

weichheit, der moralischen Reinkeit des Inkalts and der lehr-

haften Predigt in dem Gedicht. Wie, die vornehme Abtissin eines

Doppelklosters den Anfang der Altengliscben Dicktangsgescbickte,

so forderte vielleickt deren Hockbliite ebenfalls eine solche. Wie
der Widsitk- Sanger mit der Konigstochter zum fremden Grofi-

konig gezogen and von ihr besckenkt za sein erdicktet, so mag
der Beownlfdichter vielleickt am 6B0 in Siidengland geboren, ain

690^) die Konigssckwester aas Wessex za Konig Aldfrid begleitet

haben ®), bei dem er oder seine Gonnerin literariscke Beziekang
za dem Landsmanhe and, Freande Aldhelm vorfand oder ver-

mittelte, and von dessen Dichtang in Volksspracke :er ebenso wie
von NortkumbrisckerPoesie*) Anregnng empfing. Nock konnte der
Hof die anch bei der Regierang bedeatende Abtissin Hild, die erst

680 verstorben war,' nickt vergessen kaben, bei dei? einst Caedmon

1) Karl d. 6r. verpflanzte raanches literariscbe Kulturelement aus England
ins Frankenreich

; vielleicbt also einem dortigen Kiinigshofe ahnite er auch die
Sorge fiir die Niederschrift Germanischer Dichtang nach.

, 2) Seit 688 regiert .Ine.
, . ,

3) Oswald Ton Korthumbrien war Pate des Cynegils von Wessex; Oswys
Gemahlin Eanfled.war .in Kent erzogen.,

4) Zur, .AbMngigkeit. des Beowulf.,von Genesis A vgl. Punke in Beibl.
Anglia 31 (1920), 123.
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die Schopfung besungen hatte.; dieser mochte Cuthburg nacheiferH
im Bescbiitzen des Dichters,. der ja auch in seinem Epos beim
Hoffeste die Schopfong vortragen ladt *). Zum Helden seines Epos
eriior er eine Grestalij der (reatenj die vielleicbt er oder '.seine

Gonnerin, wie der Hbf von Wessex ein Jabrbnndert danach, irrig
den beiniiscben Jiiten gleicb setzte, nnd von deren Eponynms
Geat Wessex und Nortbumbrien ibre Konige entstammt wahnten.
Vielleicbt spiegelte er drei Erlebnisse Catbburgs im Epos, aller-

dings nicbt in Einer Gestalt : die Heirat®) der Prinzessin mit
dem fremden Eiirsten, die Ebescbeidung', die Seimlrebr/ Vbm
Lesen Horthnmbriscber Literatur oder Horen Nortbumbriscber
Lante nabm er die beute im Westsacbsiscb des Beowulf bemerk-
baren Spnren Angliscber Spracbe an, sodafi scbon Sarrazin das
Epos dem Nortbumbriscben Hofe, nur ein Menscbenalter spater,

zuweisen wollte In 'Nortbumbrien sang man nocb Ende 8. Jabr-
bunderts von Ingeld*). Der Dicbter scbob, die Hauptbandlung
unterbrecbend. Verse iiber dieHeroen^) Ingeld und Offa ein, viel-

leicbt weil deren Hamen Cutbburgs Bruder“) und [Stief?]sobn

trugen’). Es kann sein, dafi er mit Cutbburg nacb Wessex zuriick-

kebrte, in ibr Stift Wimborne eintrat und erst bier das Epos
vollendete. Dem Geschmack einer balb weltlicben, balb moncbiscben
Dame®) entspracb er, indem er im Epos bei den Hoffesten bald

von Einnsburgs Kriegslarm, bald von der bibliscben Scbopfung
singen lieB (91. 1068), bier Heldenrubm samt Heidenbrauch, dort

cbristlicbe Tugend verberrlicbte. War das Gedicbt in einem

koniglicben Kloster entstanden nnd aufbewabrt, so kann es einer

die poemata Saxonica bei der Prinzenerziebung verwendenden Konigin

wie Osburg um 854 kaum entgangen sein. Scbwerlicb anders als

dutch solchen Anteil furstlicber Auftraggeber am Heldenruhme

1) Chadwick meint, der Dichter spiele anf Caedmon an; Heroic age 4'9.

2) Vgl. Lawrence in Publ. Mod. lang. assoc. 30 (1916) 377.

3) Klaeber halt diesen Orsprnng fiir ebenso mdglici wie den in Mercien

675—702; in Anglia 36, 197. Hack Holtbausen Beowulf II, XVII lautete das

Original Angliscb (Mercisch?); „ originally Midland or lTortbumbrian“ Chadwick.

Fiir Kentisch gilt Holthausen nur der zweite Abschreiber.

4) BjSrfcman Stud. Eigenna. 77.

5) Brandi Agsachs. Lit. 966. 980. 1000.

C) Abt Ingeld, dem Abtissin Coenburg, vielleicht Cuthburgs Schwester,

schreibt, geh6rt wohl auch zur Verwandtschaft; er kommt zweimal in Bonifa'z’

Briefsammlung vor.

7) In Nordengland allein [?J verbrannten die Germanen die Toten, nach

Plettke Archiv. neu. Spra. 137 (1918), 122.

8) S. oben S. 271 ff.
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angeblicher Ahnen^) la6t sich erklaren, dafi noch um 1000 ein

GreistlicKer ein so langes Werk abzusch.reiben sicli miihte, das

dock der erzieherischen Aufgabe oder dem Vorteile seiner Kirche

nicbts bot, das damals bereits im Stoffe groBenteils, im Knltur-

rahmen auf viele hundert Verse bin und stellenweise sogar in der

Spracbe veraltet war.

1) Zur frommen Kunigin Mathilde II. (f 1118) adventahant scliolastid tUm

cantibus turn 'versibiis famosi, die sie aus Euhmsucht beschenkte
;
Will. Malmesbur.

Beg- Y 418, ed. Stubbs p. 494.



Das Krokodilspiel (Li‘b et-Timsah), eiii egyptisches

Schattenspiel.

(Nachtrag zu Nachrichteii, 1915, S. 288—369.) '

Von

Paul Kahle,

Angemeklet durch E. Schroder in der Sitzung vom 30. Juli 1920.

Es sollte Her der vollstandige auf Hasan el-KassaS zuriick-

gehende Text des modernen Stiickes nnd eine TJntersuckung iiber

das Verhaltnis desselben zu den alten Stlicken folgen (vgL a. a. 0.

S. 296). Icb. mnJB micli jetzt Her anf die Wiedergabe der wich-

tigsten Scenen des modernen Stiickes bescliranken, und mu6 das

TJrteil iiber das Verhaltnis des Hasan zu seinen Vorlagen dem
Leser ilberlassen.

Nachdem der Mukeddim das Zagal I (oben S. 306 IF.) vorge-

tragen hat, tritt Zibrikas auf und rezitiert^) ein in Kairo wohl-

bekanntes Loblied (medih)^) im ramal-Versmafi, dessen Introduktion

(matla') folgendermaSen lautet:

ja latif e^-san'a ja maula-l-maiiall

ja kasir'^) el-gud bifacllak tahfu^) "anni

husne zanni fike an tag fir zinubi®)

ja ilahi la tuhaiiib fiko zanni.

(Der du giitig im Handeln bist, o Herr der Herren! — Der du

reich bist an Giite, ach gewahr mir Verzeihung! Schon ists, wenn
ich zu dir hoffen darf, da6 du mir die Siinden vergibst. — 0 mein

Gottj laJB ineine HofFnung auf dich nicht zu schanden werden.)

Hier wird er von dem Mukeddim unterbrochen durch ein

jjbattaP, „h6r auf!“ Nach kurzem Wortwechsel tragt der dann

eine Parodie auf dies Lied vor. Dann erkennen sich beide als

1) Jede Person des Schattenspiels rezitiert bei ihrem erston Auftreten ein

fiir sie passendes Medih, vgl. oben S. 297.

2) Das ganze Lied ist abgedruckt z. B. in der Sammlung tedkar es-saliliin

;

die zwcite Halfte des matla^ kebrt am Ende jeder Strophe wieder.

3) f. kapfr. 4) t ta7u. 5) f. ttunvibi.
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gute Bekannte. Z., der im gemeinsamen Heimatdorfe gewesen ist,

berichtet in sehr sckerzbafter Weise von den Verhaltnissen zu

hause. Dann geht das Stuck so fort:

M: inte btistagal di-l-ua’to fen ia zibrfaS? (Wo arbeitest du zur

Zeit, Z.?)

Z: it'allinit es-sed. (Ich babe den Fischfang gelernt.)

M: btistad ffen? (Wo fisckst da?)

Z : bastad fi bahr min el-"aadgiz, (Ich flsche in einem Meere von

'

dejn Blinden)
,

M: eh elli tistado minno? (Was fischst du daraus?)

Z : bastad kuuar gild nakiS^s filus umatapii ip'osi harazan ^asonat.

(Ich fische Lefferballe, Greldborsen, Taschenmesser, Rohr-

stocke, Handtaschen.)

M: la’, ana bastad ana rMjar fi mahall alisan min hide. (Auch ich

fische, aber an einem bessern Blatz.)

Z; btistad fen? (Wo fischst du?)

M: bastS.d fi meda-l-game'. (Ich fisbhe im Becken der Moschee^).)

Z: htist^d eh? (Was fischst du?}'

M: astad btilag^) uosuram^) umorakib^) xiogizm^) i^esabasib ’).
—

lakin "Sriflak fietta’ tisfad fiha kuaiiisa halis, bahr kobirf

(Ich fische die verschiedenen Schuhsbrten ^). Aber ich kenne
dir eine Stelle, an der du etwas besonders gates fischen

kannst, einen groBen PluB
!)

Z: taiiib ja 'amm urih^)-li ijonib’a Sirka. (Wohlan, zeige ihn mir,

daB wir ein Kompagniegeschaft auftun!)

M: ahu4-balir elli ’uddamak dah.
.
(Das ist der FluB, der da Vor

dir ist.)

Z: (talla' el-gdbe iietarahha^^) fid-moiie ria’al), mahmahim^^)! (Er

1) Scherzhaftc Aiispielung auf den „blinden Nib' (al-balir al-a'ma), der die

Gezire-Insel bei Kairo vom Avestl. Nilufcr trennt.

2) Der meda auf dem Hof cfcr Moschee oder vor demselben bietet das Wasser
fiir die rituellen Waschungen. ...

. .
:

3) Sing,: balga; der gelbe von den Eingebor^nen getragene Schub,

4) Sing.: same; eine Art roter Schuhe von Maroquinleder
;
beat bezeicbnet

man so alte, scbwarz gewordene rote Scbube.

5) Sing. : markub, eine Art roter Schuhe.

6) Stiefel. i

’

7) Sing.: sibsib = Pantoffeln.

8) Die Schuhe ziebt man ab, ebe man in die Moschee eintritt;! es ist bier

vorausgesetzt, daB sie in der Nabe des meda stelin.

9) Imp. IV vom St. wrj (f. r^) mit Suffix; vgl. oben S. 330 Anm. 5.

10) f, ^etarabba.

11) Dies ist eine stets grofie Heiterkeit bervorrufende Verulkung der Worte

:
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holt das Rohr hervor^ und er wirft es atis ins Wasser und

ruft: Malimahiml) :
-

tirit semeke kebire uhatafit €s-§ebeke nna”^'to 'ala uiSso hatta

inno be’a nqsso fi-hinoiie nanus^o ""alad-barr uia’ul •

Z: ilha’ni ia ma’eddim! (Es erscheint ein grofier Eisch, schnappt

nach dem Rohr, wirft ihn aufs Gresicht, sodaB er halb im

Wasser, halb auf dem Lande ist und er ruft: rette mich,

Me’eddim!)

M: (giri le'ando ^erafa'o min el-moiie uo^^l): malak! (Lauft z\i ihm,

zieht ihn aus dem; Wasser und sagt: Was fehlt dir ?)

Z: iskut ia ahi es«semek dah beta' el-bahr ftt^a had minni-l-gab

' uekafani 'ala ij.is§i. (Sei still, der Eisch aus dem FluB da

ist ein starker Kerl, hat mir das Rohr genommen und mich

aufs Gesicht geworfen.)

M : la’asuflak 'amm ia'allimak es-sed. (Ich werde dir einen erfahrenen

Mann briugen,. der dich im Pischfang unterrichtet.)

Z: a'mil ma'ruf ia mo’eddim tiegufli 'amm ia'allimni, (Ach bitte,

suche mir, einen erfahrenen Mann, der mich unterrichtet!)

M: taijib h.allik i^a’if uo’ana agiblak uahid ie'allimak es-san'a. (Gut!

Warte hier, ich bringe dir einen, der dich das Handwerk

lehrt.) ' ^ ‘

mesi-l-me'^eddim dahal-gmia iie’aL (Der M. geht hinein und

ruft:) ,
;

.

-
• :

M: ia bagga mansiir ia §eh el-ma'M^). '
. .

MansUr: mm dah elli beiindah? (Wer ruft denn da?)

M: ta'ala gibt-tlak ualad to'alllmu-s-sed. (Komm, ich babe dir

einen jungen Mann gebracht, den sollst du im Pischfang

unterrichten’.J .
,

. r , , . >

;

Mansur: hadir |a ibni. (Gut, mein Sohnl)

^aharag ’udd&m zibri’as uo’al. (Er kommt vor Z. und sagt):*

Es folgt nun das grofie >Stuck zwischen Zibrilcasch und Schech

el-Ma'asch<, das oben als Nr. Y (S. 329 f.) abgedruckt isf. Darauf

folgt das gesuhgene Bellik (oben <Nr. VI). Parallelgedichte dazu

sind die oben als Nr. Ill und IV und VII und YIII abgedruckten

Gedichte.
.

Mansur: ia zibri’as in gibt-tlak el-'asabiie ti§t^d elli tistadu

bismMlah er-rahman er-raliini, Es klingi an das zigeuneriscbe mach machein =
>eins zwei« an, vgl. A. von Kremer, Aegypten, I 146 und E. Littmann, Zigeuner-

arabisch (Bonn 1920) S. 15f.

1) ma'aS sind hier im besonderen die Leute, die im Boot nilabwarts fahren.

Das Schiff wird durcli die Stromung :
getrieben urid eine solche Eakrt ist sehr

billig. Seh el-ma"ag ist der Fuhrer eines solchen Transportes.
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tj,ala tarul,! minnak es-sennara a^san di marMn 'aleha kogget

et-turba^)? (Z., wenn ick dir das Angelrohr zum Pischen

gebe, so wird dock mir geboren, was du fangst, und es wird

dir dock der Angelbaken nicht verloren gehn, denn auf ikn

ist der Besitztitel fitr das Grab vergfandet)^).

Z: ia 'amma ma-tliafs elli a^du lik®) yigri hS-t-li-l-'asabiie. (Hab

keine Purckt, was ich fange gebort dir. So lauf und bring

mir das Angelrobr.)

rMi gejj el-ma'aS yagab el-'asabija ya’al-lo. (Der Scb§cb el-

Ma’ascb geht, bringt das Angelrobr und sagt zu ihm:)

Man§ur: hud ia ibni yittekel 'alallab. (Nimm, mein Sobn, und ver-

trau auf Gott!)

rS,b. (Er gebt fort.)

Z
:

(bad el-'a§abiia yadeldilha fi-l-balir ubi’ul) : malimaliim *)
!

(Er

nimmt die Angelrute, lafit sie in den Elud binab und sagt . .
.)

tili' et-timsah mi-l-bahr yarah bela'u buya yil-'asabiia yala

ba’aS bajin min bu” et-timsah ilia r§,so. (Das Krokodil

kommt beraus aus dem Flusse, verschlingt ibn und die

Angelrute und nur sein Kopf bleibt aus dem Racben des

Krokodils beraus sicbtbar.)

dahal er-rihim la’a-t-timsah naiim ’hi. (er-Rih,im tritt ein,

findet das Krokodil scblafend (und) sagt:)

Rihim: da kubri benha? yala bi'am'ilu-l-’ard bi-l-isfalt yahatti^

ez-zalat makauyamino bine? (Ist das die Briicke von Benha?®)

Oder will man den Boden asfaltieren und bat den Kies bier

aufgescbiittet
:)

Z : irga' zalat eh ! da timsah bala'ni. (Zuriick ! was heifit Kies

!

das ist ein Krokodil, es bat micb verschlungen
!)

R: min da? (Wer ist da?)

Z: ana zibri’as. (Icb bin Z)
R: malak ia zibri’as? (Was ist denn mit dir geschehn, Z?)

Z: iskut ia rihim absan et-timshh bala'ni yeballik be'id lalisan

iibla'ak inte rabar. (Still, R! das Krokodil hat micb docb
verschlungen. Bleibe weit fort, sonst verschlingt es dicb

aucb noch
!)

1) Mit t, wegeii des folgenden r.

2) Ein Scherz, der immer groBe Heiterkeit hervorruft, Der Sinn ist : wo
soil ich denn hegrabeu werdenl

3) So auch das Masc.; vgL Willmorc, S. 101. . .

4) S. oben S, 278 Anra, 11.

6) Er denkt an die groBe Eisenbahnbrucke liber den Damiette-Nilarm bei

Benba. Eine Yariante heiBt: banCth == die man gebaut hat.
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Es folgen die oben S. 334 ff. abgedruckten Gredicbte XI und XII.

Das oben als Nr. X abgedruckte Fragment scheint ein Parallel-

gedicht zu XII zu sein. Es tritt nun Mansfir, der Sch^ch el-Ma'ascb;

wieder anf.

R: allah allah ia seh mansur lama togib et-timsak taballih. iibla"

er-ragil. (Grott, Grott, Scheck M., warum bringst du das

Krokodil her und laBt es den Mann verschlingen? #

Mansur: ana ia ragil halleto iibla" er-ragil? (Kerl, babe ich es

denn den Mann verschlingen lassen?)

R: ummal ana suft it-timsali ’a'id ijii^k 'ala-l-’ahua rie’intu Vdin
Tjiia ba'dikum ueiirab uiiak ed-domana. i^allah el-'azim ilia

aruli a’nl-l-imrato uibno uahallihtim iigiilak hine fi-klial.

(Natlirlich, ich habe das Krokodil dock mit dir zusammen

im Kaffe sitzen und Domino spielen sehn. Beim groBen Gotty

ich muB gehn und es seiner Frau und seinem Sohne sagen

und will sie' gleich zu dir herkommen lassen.)

Rihim holt sie herbei. Die Scene ist flir den Fortgang des

Stiickes ohne Bedeutung. Mansilr jagt sie schlieBlich fort. Dann

erscheint der Berberiner *).

Berb.: ia 'eni la tonami' la iagik el-harami'

iisr%u bet el-uasmV iadrabuki humsumua'

"ala tisik ettariia'

sitt abuha gabat ualad sammetu "abd e§-§amad

ia hakim iktibli sanad ne'mil "omde ueSfeh el-balad.

(Mein Auge, schlafe nicht^), dafi der Dieb nicht iiber dick

kommt, man bestiehlt das Haus des Gemeindegutes, zahlt

dir 500 auf deinen zarten Hintern auf! — Die Gemahlin^)

brachte einen Knaben zur Welt, ich nannte ihn "Abd es-

Samad. 0 Arzt^), schreibe mir auf eine Genealogie ^), daB

wir ihn zum "Omde und Schech el-Beled machen
!)

1) Dor Berberiner spricht nur gebrocben arabiscb. Da er in seiner Spraehe

keine Femininbezeichnung Icennt, verwecbselt er, wenn er arabisrh spricht, gem

(lie Gescblccbter
;

auch die Casus verwechselt er, Bei der Auftubrung wirtl die

Aussprache der Berberiner stark karrikiert.

2) Die Berberiner versehen in Ivairo zum Teil das Amt des Torluiters

(bauiiab) und des Nachtwiichters (gafir),

3) Eigentl. „die Herrin ibres Vaters«, ein feinerer Ausdruck fUr „seine BVau«,

4) Der Berb. meint hakim Gouverneur und verwechselt es mit hakim Arzt.

5) Die Bcscheinigung, dafi er aus guter P'amilie stammt. Die einfiuBreicben

Stellen vererben sich bei den Berberinern innerhalb der filhrenden Familien.

Wer zu ihnen nicht gebort, kann eine mafigebende Stellung nicht erlangen. Die

Terscbiedenen Berberinergruppen baben z. B. in Kairo je ihren Scbecb, an den

man sicb wendet, wenn man einen Diener braucbtj diese Scbeche erhalten von
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Mansur: ia berberi ia berberi.
.

(He; da Berberiner!)

Berb.: (ma ieraddis.) (Antwortet nicht^);)

Mansur : iabu-s-sarara ia liagge-dris. (Du hellbrauner du Hagg
Idris.)

Berb.: babar eh? inta ma iohuttis®) fr'enak s^aiiit melli iiitgul ia

hagge kasif? (Was ist los? kannst du nicht ein wenig Salz

in dein Auge tun^) and sagen: 0agg0 Kasif ^)?

Mansur: u’ana uulittak u.insitak? (Habe ich dicli etwa zur Welt
gebracht and dann vergessen?)

Berb.: inta liabar eh? (Was ist denn los mit dir?)

Man§ur : ia berberi inta ta'rif tetalla' el-fellah min batn et«tirasali ?

(Bist du Berberiner imstande den Eellachen atis dem Bauch

des Krokodils zu ziehn?)

Es foigt eine largere scherzhafte Verhandlung, da es eine

Weile dauert, bis der Berberiner begreift, worum es sich handelt.

SchlieBlich erklart er sich bereit, fiir 5 Real (= 100 Piaster = 21 Mk.)

den Fellachen herauszuziehn. Dabei kommt der Magrebiner IJagge

Kadur. Er fiihrt sich ein mit folgendem Gredicht®):

' gif*^) ahbirak fi di zeman el-gaba’ili [ijajmin 'adim®) el-ansafe

gall en-n^§ih

[uajna magrabi rammal bitehti sarih subhana man iastur

2ami' el-fad9.’ih

subhana man gam^) al-hbad fima iasa

ijallabi uaUahi iiajlahi §adafitni-rumiir min al-laiali

ihroii Landsleuten nicht nubedeutende Abgaben. Diese Schechwurde ist den An-
gehbrigeii bestimmter Familien vorbehalten.

1) ia berberi ist keine bofliche Anrede an einen Berberiner.

2) Die Farbe der Berberiner macht alle Abstufungen darclx von ganz dunkel

bis ziemlich hellbraun. Dies soil wohl eine Schmeichelei sein.

3) Sol fur tohuttis.

4) D. b. etwas king sein.

5) KaSif ist der Kommandant eines Distriktes; mit dem Wort bezeicbnet

man dann bei den Berberinern iiberbaupt Angeborige der ersten Familien. Der
Berberiner bier bat also einen sebr vornebmen ISTamen.

6) Die ersten 5 Zeilen bilden die erste Strophe eines Zagal aus dem Stiicke

^Alam ]ja-Ta'adir (s. o. S. 296
;

die von C. Priifer veroifentlichte Fassung dieses

Schattenspiels (Erlangen 1906) bietet dieses Gedicht nicht), Ta'adir kommt als

magrabiniscber Bamm^ (Sanddeuter) verkleidet iind verspricbt 'Alam, er werde
ibr den Geliebten zeigen. Diese erste Strophe wird hier von, Hasan al-Kassas als

Medih fiir den Magrebiner benutzt. Das VersmaE ist in Ordniing, wenn man
zweimal am Anfang ^a streicht. Das weitere ist Reimprosa.

7) = kif; zu diesem Imperat. vgl. oben S. 352.

8) Fiir 'adam mit Dehnung der ersten Silbe wegen des YersmaBes.

9) Fiir ak^m, sekundar gebildetes Perf. zum Impf. ^akim (f, iukfm).
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^afiha min dun ^a"ali la iagurrak tahaii’at ar-rizall

inni-l-asil asil "ala kulle hal.

(Warte ich will dir Anskunft geben in dieser Zeit der Schlecbtig-

keiten — da keine Grerechtigkeit vorkanden ist, ist der Ratgeber
selten. — Ich bin ein magrebiniscber Rammal ^), zieke mit meinem
Brett nmker. — Preis ikm, der alle Sckandlickkeiten bedeckt! —
Preis ihm, der die Gresckopfe ins Leben ruft da wo er will. —
Bei Grott — ick kabe Dinge erlebt an mancken Abenden — dar-

nnter koke und niedere — nickt sollen dick verfuhren die Macken-

sckaften der Manner — denn ich bin der Echte, ein Eckter nnter

alien Umstanden.)

Mansur fragt ikn, ok ex imstande sei, den Pellacken ans dem
Racken des Krokodils keransznziehn. Er bejakt es, er konne es,

sei es diirck Besckworung ("azime), sei es dnrck Grewalt nnd

er sei bereit dazu es zu tun fiir 10 Real. Mansur gekt nun zum
Berberiner und sagt ihm, der Magrebiner wolle 10 Real zahlen

dafiir, daU er den Fellaoken kerausziekn diirfe. Darauf entsteht

ein Geschimpfe zwiscken dem Berberiner und dem Magrebiner.

Dieser holt seinen Genossen Hagge Mizjatl kerbei und sckickt den

Mansur fort mit den Worten: inta nud^) fi halak uana "arif sugli

uiiad-berberi dak (gek deiner Wege, ick werde mit diesem Ber-

beriner kier sckon fertig). Der Berberiner scliwbrt, er werde alle

Berberiner, die es auf der Welt gib t, herbeikolen, und kommt mit

seinem „Bruder“ "Osman kerbei. Es entspinnt sick ein langer

Streitj in dem die Berberiner die einzelnek Sckimpfworte der Ma-

grebiner mifiverstekn. Sckliefilick ziekn die Magrebiner ab, nackdem

sie sick verpflicktet kaben, den Berberinern 10 Real zu zaklen,

wenn sie den Eellacken nickt kerausziekn konnen, und die Ber-

beriner dasselbe Versprecken den Magrebinern gegeben haben.

Kasif wird den Eellacken kerausziekn und "Osman den KaSif

kalten; beide verabreden nun eine Gekeimsprache (sim^), damit

das Krokodil sie nickt versteke. Bei dem Worte ruzz „Reis“

solle "Osman stoCen, bei dem Worte "ads „Linsen^ solle er ziekn.

Kasif fafit den Kopf des Eellacken an und kommandiert "ads-ruzz-

"ads-ruzz . . . Sckliefilick ruft er : "ads "ads ! "Osman ruft ruzz

!

und stofit ikn in den Racken des Krokodils, das verschlingt ihn,

und KaSif befindet sick neben dem Eellacken; er meint, er sei

1) D. i. Sanddeuter; solclie sind in Kairo sehr gewobnlicli Magrebiner.

2) Eigentl. niid; ein ecbt magrebin. Wort! Ygl. dazu Islam lY 381 (zu

vs. 14).

3) Ygl. Littmann, Zigeuner-ArabiscL, S. 4.
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jetzt „k6seri“ geworden. Nun muB ‘'Osman die beiden Magre-

biner holen. Sie stellen sicb auf, Mizjati neben dem Schwanze,

Kadur neben dem Kopfe des Krokodils, werfen Weihrauch in das

mitgebrachte WeihrauchgefaB nnd rezitieren znsammen die scherz*

liafte Bescliworungsformel fazime), die foJgendermaBen lautet:

li6 bismillab ijabillah. sallum "ala liabib allah

sallu 'aleh hua ^ahlu ia behta ma rablu

y.ozar bet rasiil allah

min iom zina min iafa iiilgalba masgal bilehafa^)

kull el-moliabbe fi rasul allah

min iom zma mi-skenderiia iiilgalbo maSgul bi-n-niio*^)

kull ehmahabbe fi abii rugaiia 2edd es-Surafa rasul alMh

(He, im Namen Grottes tind mit Gott! — Betet flir den Geliebten

Gottes, betet fiir ihn und seine Familie! — 0 glucklich der welcher

zu ihm ging — und den Besuch abstattete dem Hause des Ge-

sandten Gottes. Seifc dem Tage, da wir von JalFa kamen, war das

Herz bewegt von heftiger Liebe zu ihm, alle Liebe gilt dem Ge-

sandten Gottes. — Seit dem Tage, da wir von Alexandria kamen,

war das Herz bewegt von der guten Absicht. Alle Liebe gilt

dem Vater der Rokaija, dem Ahnherrn der Scherifen, dem Ge-

sandten Gottes.)

Mitten in der Beschworung zieht Kadur' den Berberiner und

danach Mizjati den Fellachen Leraus. Dann legen sie das Krokodil

auf ihre Kopfe — so stark wirkt die Beschworung, daB das

moglich ist — und, indem sie es von der Bithne tragen, rezitiert

Kadiir: ia man ierid hall er-remfiz ma" kasf astar el-haiM

di talasim makniiz nala kullo ma iulam iukal.

(Willst du deuten die Allegorien und aufdecken die Geheimnisse

des Schattenspiels, — das sind verborgene Talismane, und nicht

alles, was man weiB, sagt man.)

1) Ein Gericht axis Linsen und Reis. Vgl K. Littmami, Der cairiner StraBeii-

Landel in seinen Aixsrufen, im Archiv f. Wirtschaftsforschung im Orient, 1917,

S. 424.

2) Gemeint ist biltihiibo; des Reimes wegen wird das Wort verilndert',

lohcifa ist „Bettdecke“; diese Verwecbslung erregt groBe Heiterkeit.

3) Var. : bi-l-giio „Yon leidenscliaftlicher Liebe“.

E. Littmann in Bonn hat eine Eorrektur der Arbeit gelesen

und 'einige Bemerkungen dazu gemacht, die ich mit Dank beriick-

sichtigt habe.



Zur tlbeiiieferung iind Textkritik der Kudnin VI. VIL
(SchlnB.)

Yon

Edward SchrSder.

Yorgelegt in der Sitzung vom 7. Mai 1920.

VI. Die achte Halbzeile.

Wir diirfen von vorn herein daranf gefafit sein, dafi metrische

Storungen besonders zablreich auftreten in der letzten Halbzeile,

deren Umfang und Hebungszahl Tiber das MaB der ubrigen nnd

speziell das. der reimenden secbsten Halbzeile binausgelit : die Hn-

sicherheit die dadurch bei dem Scbreiber erzeugt ist, bann ibn

sowohl znr kiirzenden Angleicbung wie gelegentlicb ancb zu

weiterer Aufsobwellung rein mecbaniscb verfabren. Das gilt so-

wobl fiir die Nibelungenstropben wie fiir die ecbten Kudrnnstropben.

Was die Nibelungenstropben angebt, so soli bier nur

von ibrer Hberlieferung die Hede sein. Die Hs. bat 101 Stropben,,

die sich durcb den stumpfen Ausgang des zweiten Reimpaares als

Nibelungenstropben anhiindigen i)
: Vollmer (V.) xind Symons (S.)

baben diesen Bestand iibemommen, Ziemann (Z.) macbte einen

verungliickten Versucb Str. 21 znr Kndrunstropbe umzuwandein,

kam also auf 100; Martin bringt es auf 99,' indem er von EttmiiUler

(E.) die Anderung tanne : manne 1143, von Bartsch (B.) Irlande :

erlcande 110 iiberniinmt; Bartscb driickt die Zabl auf 96 durcb die

gewalttatige TJmwandlung der stumpfen Stropbenscbliisse von 82.

1621. 1692 in klingende. Icb glaube fiber Martin nicbt binausgebn

zu sollen, mocbte aber die Anderxmg von 1143 ausdrficklicb gegen

Symons verteidigen. GewiB ware es der einzige Fall wo der N.

(resp. A.) PI. der a-Decl. als manne im Reim stebt, gegenfiber

mindestens 66 Reimbelegen ffir man] aber einmal sind doeb der

Dat. Sg. mannB 3x, der Gen. Plur. niannc 4x, der Dat. Plur.

1) Dabei scbeid icb die von alien HeraiTsgebern l&ngst einbellig beseitigten

rein grapbischen EntsteUangen des Stropbenausgangs, wie 1583 Ortmin ; sem,

1683 mein •' sein von vorn herein aus.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1920. Heft 3. 20
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mannen sogar 16x im Reime belegt, also bietet aucb die Porm

des Nom. Plur. an sicb keinen Anstofi, und dann fehlt es fiir

manne direkt an einem • reinen Reim : das steknde Reimwort ist

dannen BOx, danebenje lx spannen, ergangen: so kommt es denn,

daB den 4 Fallen des Gren. Plur. tnanne mindestens 16 man gegen-

iiberstebn, wabrend beim Dat. Plur. umgekekrt mannen 15x das

man lOx iibertrifft. Fiir den klingenden Ausgang von 1143, 4

spricht aber ferner die Fiinfkebigkeit des vroulen stch die was^er-

mueden mdn{ne'), die darcb. keinen Eingriff (miieden V.) beseitigt

werden darf, denn die wassermueden helde (164,2. 319,4. 465,3.

1348, 3) geboren zum eigensten Wortbestand des Dicbters.

Bier bait uns nun freilicb Symons seine in der 2. Ausgabe

mit verstarkter Vorliebe (s. Einl. LAXVII und die Anmerkungen)

bebandelte These entgegen, wonacb sicb der Dicbter gelegentlicb

‘eine Mittelform zwiscben Nibelungen- und Kudrunstropbe’ ge-

stattet babe: 5 Hebungen bei stutnpfem Ausgang des Stropben-

scblusses. Dahin recbnet er aufier 110 und 1143 nocb die Falle 30.

541. 1004. 1210. 1242. 1621. Solcbe Entgleisungen kSnnen jedocb

nocb viel leicbter dem Scbreiber passieren, wie sie denn in der

Tat aucb in der Nibelungenbs. d nicbt feblen^), aber natiirlicb

seltener sind. Und weiter iibersiebt Symons, daB mit dem Hinzu-

treten einer oder mebrerer Silben nicbt obne weiteres der Vers

ein Vers bleibt, den man nur mit einer Hebung mebr zu lesen

bat. Die von Symons bewafarte Uberlieferung von 30, d** der ich

hie hundc ‘noch’ nie geican stellt iiberbaupt keinen Vers dar, weder
einen vierbebigen nocb einen tiinfbebigen®; sein Vers 1621, d'’ kbnnte

zur Not gelesen werden: sol sie dir toerdcn ‘ze vrouwen’ undertdn,

also allenfalls mit 6, nie und nimmer aber mit 5 Hebungen; 1004, 4''

das sol ‘kncer’ deheiniu verldn gibt nur bei der unwabrscbeinlicben

Kiirzung iur etwas Ertraglicbes. Wir werden also, wie scbon V.,

dem B. M. folgen, 30 otoch, 1004 imoer, 1621 se vrouwen streicben;

und ebenso baben wir B. M zu folgen 541 nie man oder besser
niemen Isi. nie keinen man), 1210: streicbe beide, 1242: streicbe

grosen (oder aber ist in grdsen nceten tot). Damit sind die stumpfen
Fiinfbeber erledigt.

Des weitern erfordert die Uberlieferung uur wenige Eingriffe,

die zumeist scbon von einem der frubern Herausgeber ricbtig voll-

zogen sind: 60 des kindes to cet lichen Up B. (besser als des {edelen)

1) Ich muB hier wieder betonen, daB Bartschs Kollation von d nicht voll-
stilndig ist.

2) AuBordem heiBt es mlid. nie nochy nicht noch nie 1
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Mndes iverden Up V. M. S. — 67 umb e0 vil sUrkes (herge)leit B,-

— 69 vil Qiarte) verve an heJcant B; da6 harte verre gleicL. ^
Schlafi der nachsten Strophe widerkehrt, spricht bei di^se.ip

Dichter gerade fiir Bartschs Erganzung. — 77 und, ist uns .[Aiej

griuUchen we] die voile Beibehaltung der Uberlieferimg (M. S.) ist

unmbglich; der Anderung von V. B. uns ist hie (grceglichen toe B.)

zieh icb die Streichung von hie vor. — 86 vil (der') sorgen gewan

B. M. S. (besser als dd der sorgen vil gewan V.) — 126 in (viT)

grdgen sorgen was V. M. S. (B. in harte gr. $, w.) — 160 muosfen

ini des gendde sagen ist dnrehaus in Ordnung, es brauclit v^eder

gndde geschrieben za werden (V. M. S.) nock ist eine Umstellung

im muosten (B.) notig. — 249 suln im Auftakt erregt Bedenken,

und siule fiir ‘Mastbaume’ muss icb als unwabrscheinlicb ablebnen

;

icb weifi nichts besseres als Martins Notbebelf suln si. 346 die

Umstellung von B. in stner heinie selten sint ist niebt notwendig,

aber wabrscbeinlicb. — 773 irn und (oucJi) den reeJeen sin B. M.

1287 so wil iclt inwier (^mere) stn V. B. M. S. — 1470 vil grinvtne

was der recite geniuot mag bei manebem mbd. Dicbter zu dnlden

sein, die Prosodie der Kudrun verlangt aber recite geniuot, und

damit ist der Vers unmoglicb; es liegt eine der zablreicben Ver-

tausebungen der Synonyma recite, degen, helt, herre vor, die iiberall

begegnen und besonders bei Hans Ried baufig sind; man sebreibe

-einfacb vil grimme was der helt gemuot.

Alles in allem hab icb gegeniiber 101 mit stumpfem Ausgang

iiberlieferten Stropben zweimal die Umwandlung in Kudrunstropben

gutgebeiden (110. 1143), im iibrigen gebilligt resp. selbst vorge-

nommen: Streicbnngen 6x (30. 77. 1004. 1210. 1242. 1601), Wort-

zusatz resp. Erganzung 6x (67. 69. 86. 126. 773. 1287), "Wort-

ersatz 4x (60. 249. 641. 1470). Umstellung Ix (346).

Und nun zu den Kudrunstropben! Der Schopfer dieser

Stropbenform ist unser Dicbter. DaB Wilmanns mit nicbt weniger

als drei altern Diebtungen — zwei Epen und einer Ballade — m
der gleicben Eorm reebnen konnte, ist mir stets unfaBbar er-

sebienen, aber aucb die neuerdings wieder von Herm. Scbneider

Zs f d Alt. 68, 128 geauBerte Ansiebt, daB sicb ‘das Hudeepos

aus der zweiten Halfte des 12. Jabrbunderts der Kudmnstropbe

bedient babe, mufi icb ganz bestimmt ablebnen; ob icb nocb einmal

dazu komme, das Gegenteil zu beweisen, weiB icb nicbt. ilie

nacbfolgende textkritiscbe Uberprufung der Stropbens^lusse gebt

von der Auffassung aus, daB der Dicbter unserer Kudrm die

Strophe gesebafPen und als sein Gebdde gepflegt babe. Wie es
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kam, daB er hin -uiid wieder in die Strophenform des fur ihn sti-

listisch vorbildlichen Nibelungenliedes, die vielleicht auch die Form
seiner direkten litterariscken Quelle war, zuriickglitt, das mdcbt
ich Yorerst unerortert lassen. Seine ^Kudrunstropben’ hat er jeden-

falls mit Sorgfalt gebauf, die Aufgabe der Textkritik ist, sie da

sauber herzustellen, wo sie die tlberlieferung mit Fehlern behaftet

zeigt. Die Moglichkeit, daB '^ir bier und da eine Strophe undl

speziell eine acbte Halbzeile besser machen als sie dem Dicbter

selbst gelungen war, geb ich ohne weiteres zu, aber — ich wider-

hole anderwarts geauBertes: wenn wir dabei dem mhd. Sprach-

gebrauch, der Phraseologie des Diphters, seiner Prosodie und
Rhythmik tren znr Seite bleiben, so tun wir mit einer mbglichen

Ubertreibung der Korrektur dem Dicbter weniger Dnrecht, als

wenn wir uns dem vollig yerstandnislosen Schreiber gegenllber

angstliche Zurilckhaltung auferlegen.

Von den ersten Herausgebern der Kudrun haben v. d. Hagen,
Ziemann, Ettmuller und Vollmer auch zur Textbesserung des

letzten Halbverses allerlei beigesteueit, am meisten Ettmtiller

(1841), am wenigsten Miillenhoff (1845). Vollmer (1845), dem wir
sonst nicht wenige test angenommene Emendationen yerdanken, hat
gerade gegeniiber der achten Halbzeile eine merkwiirdig lassige

Auffassiing: er gesteht ihr offenbar die Freiheit des Wechsels
zwischen yier und fiinf Hebungen zo. Unter den ersten 300 klin-

genden Strophenschliissen zahl ich bei ihm 63 mit yier Hebungen,
iind daB diese Verkiirzung wirklicb, V.s Beifall hat, ersieht man
dentlich aus den Fallen, wo er sie selbst erst durch Fortlassung
eines Wortes oder zweier herbeifiihrt: so liest er 163 do enpfiengen
si den [jiingen] helt vil sdione^ 323 dd von \ofte\ mdhten ilberwinden „

DaB er hingegen sechshebige Verse nicht zulassen will, beweist
der perkwlirdige Vorschlag (in den Anmerkungen), durch den er
die Uberlange bei 180 beseitigt.

Der rechte Widerpart yon Vollmer ist Bartsch (1865): er ist

bestrebt, den schliefienden Halbzeilen der Kudrunstrophe ihre
5 Hebungen durchgehends zuzuerkennen, resp. zu yerschaffen wo-
sie die tlberlieferung nicht bietet; daB er darin konsequent sein
will, beweisen die Accente, die er liberall setzt, wo er es ftir notig
halt, seine Auffassung des Verses anzudeuten. Diese Skansion ist
allerdings in yielen Fallen so gewaltsam, daB ich das Vorhanden^
sein eines rhythmischen Gebildes direkt ableugne: so etwa 42. 56..

112, 183. 143. 206. 264, 271, d, h. mindestens achtmal unter den
ersten 300 Kudrunstrophen.

Unter den Besserungen Bartschs sind auch bier yiele die un-~
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mittelbar einleuehteri, ja manche die man nachtraglich aucli ohne

metrisclies Erfordernis als notwendig anerkennen mnfi. Sie haben

mit Eecbt Beifall gefunden und batten von seiten Martins und

Symons (auf Piper laB icb mich nicbt ein) noch mebr Entgegen-

kommen verdient. Von diesen beiden Nachfolgern verbalt sick

Martin (1872) etwas weniger sprode gegeniiber Bartscb als Symons

(1883). Icb zable wiederam unter den ersten 300 Eudrunstropben

bei Martin 25, bei Symons 28, die nur mit vier Hebungen gelesen

werden konnen, und denen icb teilweise den Verscbarakter iiber-

baupt bestreite. Martin und Symons sind z. B. einig in der Bei-

bebaltung der Verse:

179 such man dd von des kiineges mannen

220 ‘Ms willeJcomen, neve FruoteP

221 geslagen vil scJiedeltchc lounden

241 dar nach slant hohe mine sinne

316 suit ir seiten Mten des sinen

335 der Jctinic sin lop und ouch sin ere;

und da fiir diese samtlicb Besserongsvorscblage von Bartscb vor-

lagen, so sind sie dock wobl bei der Meinung verblieben, daB ein

gewisser Prozentsatz von vierbebigen Versen der tiberlieferung

des Dicbters zugestanden werden miisse. Dazn kommen nocb

sechshebige Verse: bei Symons in diesem Abscbnitt zwei (13. 300),

bei Martin einer (300); sie sind aucbim weitern Verlauf bei beiden

Herausgebern nicbt seiten.

Die Ambraser Hs. bietet fur,annabemd 1200 Eudrunstropben eine

vollig unbedenklicbe Fiinfbebigkeit^); dazu treten eine Anzabl von

Fallen, wo man mit Worteinsebaltung, Wortersatz, "Wortumstellung

leicbter und gelegentlicb fast selbstverstandlicber Art die geforderte

Zabl erreicbt, sodaB nur allenfalls 10®/o Verse librig bleiben, wo

die Besserung nicbt aaf der Oberflacbe liegt oder geradezu Schwie-

rigkeiten bereitet. Hin und wieder ist auf eine lange Strecke bin

alles in bester Ordnung: man lese etwa die ScbluBzeilen der 27

Eudrunstropben zwiscben 144 und 175 binter einander, um sicb

ein Bild von dem normalen Ban der acbten Halbzeile zu machen

und sicb. eine Vorstellung zu verscbaffen, wie sie der Dicbter ge-

stalten wollte und wieweit er dazu im Stande war.

Icb bin nicbt in der Lage, alle in der einzigen Hs. verderbten

letzten Halbverse zu beilen, aber da icb gezwungen war, die^ von

mir besorgte zweite Ausgabe von Martins Handausgabe in einem

anastatiscben Eeudruck erscbeinen zu lassen (1919), und mir damit

1) In den ersten 300 Strophen (bis 357) zahl icb 216 d. i. 72 Vo'
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die Aussichl:, einen kritisclien Text unter eigner Verantwortnng

heraaszugeben, in -weite T'erne geriickt ist, mbcht ich in diesen

torlanfig letzten Ntimmern meiner Kudrnnstudien offen darlegen, wie

weit ich gegenwartig, durch das Studium von Bartsch nnd durch

eigne Arbeit hber Martins Text hinansgekommen bin. Ich fasse

inich so knapp wie moglich, indem ich die Korrektnr eben an

Martins Text vbrnehme : wo immer es angeht, durch einf|,chen Hin-

Weis anf die bereits anderwarts gefnndene Besserung; dabei ver-^

weist eine Jahreszahl mit Seitenangabe anf diese Studien I—

V

in den G-GiN.

16 si hunden (dd) einander nilit entivichen — 31 B! — 40

CHofm. S, — 43 B. sd^ in ist unmoglicli, M. vensteren unwalir-

scheinlicli; es liegt wieder einer der Falle vor, wo ein fur den

Diciter charakteristisches Kompositum beseitigt ist (1919, S. 164ff.)'

sa^ in den venstersteinen Idbeltche:^ vgL 1396, 3. — 56 stuont

{do) mr dem Mse vil eine — 93: 1919, S. 159. 95 eteUclier

frouden to ell e gunnen — 106 solten (dd) heltben immer mere — 112

ern gesach M stnen ztten niemer s6 hirlichiu hinder ? — 116 B. ?

— 118 B. S. — 130 den Ttom ich (sider) leider al ze verre — 121;

1919, S. 165 — 124 B! — 131 BS. — 133 ich giUe((z iu) mit

schatze und mit gewande — 134 B. —
• 137 wan si sdhen in uhele

geMren Hp. Y., Umstellung in sdhen B. M. S. moglich, aber nicht

notig 139 B! — 179 nach B. manigen Mlmrt richen sack

man (getriben) von des Miniges mannen (ohne c?a), vgl. 183, 2 {tjoste

tcart getriben) und vor allem die voxbildliche Zeile Nib. 584, 1 vil

manigen buhurt rtcben sach man dan getriben] die Notwendigkeit

der Erganzung eines Verbalsubstantivs (Inf. oder Part. Prat,) hatte

yon M, nicht iibersehen werden sollen. — 180 B, S. — 182
ingesinde (Hs. B. S.) fiir das richtige g esinde(n) setzt Ried

anch Nib, 1102, 3 — 188 B, S. oder in (iemer) — 194 B. (S.)

— 201 sagen von dem Jcilnige daz mmre — 318 .ndch (stnen)

tren tool gedienen hunde — 330 wis willehomen
,

(lieber) neve

Fruote — 331 geslagen (in) vil schedeltche tmnden — 224 dar
umbe gap er miete in vil guote ? — 230 ; 1919 S. 163 — 235 : 1918,

S. 515 — 241 B.! — 250 B. S.! — 261 BJ — 265 BJ — 269
mit Umstellung ivan den der Imnic mohte tool getroinven E. — 385
die Zasur im B. M. ist unmoglich; ich vermute die arbeite hunden^
die tumben (jungelifige) sie do lerten — 290 B. — 297 B. S. !

—
299 B. I — 300 B. S. ! — 306 er sagete danc den gesten dne
maze"} — 813 den tuon wir iu belcant (vil) sicherltche — 315 viell.

suit ir selten viegen des stnen*} zum mindesten aher bitten B. —
316 ich gibe iu (wol) zehen stunde mere — 333 daz stuonde uns
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alien harte schemeliche — 335 eine Erganzung isfc unbedingt

notig, vielleicht nu sol an in ledenlcen der kunic {wol} sin lop und

ouch sin ere; B.s sinen lop ist ein ungliicklicher Notbehelf. — 340

loan das iecUche ein kiinegin wmre'l — 350 helthe ichnimmer jares

vrist {so) stcete — 364 B. S. ! — 365 B., vgl. 1919, S, 168 — 369 B. S.

!

— 3'75 loart der her re {harte) tool emphangen — 378 B. ! — 387

Umstellung: niht erklingent tool - 388? — 393 tool ist mechanischer

Ersatz fiir das ausgelassene, von B. richtig erganzte von schulden

— 396 mins B. — 397 dd mite diente Horant ze hove {woV) der snelle

degen guote ? — 408 B. — 410 B. ? — 413 B. ? — 415 Hs. V. B. 8. —
423 B. ! — 424 tool zu streichen? ~ 430 B. S.! — 432 B. S. —
436 sol mit tins (nider) zuo den scheffen riten — 439: 1919, S. 41

— 444 B. S. ! — 447 1. hende (B.) — 451 B. — 453 do zu streichen

— 467: 1917, S. 35 — 473 B.! — 489 B.! — 490 begunden {Wate

unde Fruote) beide — 499 B. — 500: 1919, S. 165 — 506 B.! —
510 db icart manic rinc gercret. dem Iciinege was grcezliche leide?

— 614 BS. ! — 522 S. ! — 533 s6 verve ndch froun Hilden dar

sande — 530 Hilte diu {vii) schoene hiiniginne — 534 : 1919, S, 166

— 640 ervant ? — 561 B. ! — 559 schifte sick {do) Sagene der

herre — 662 S.! — 568 wardens — 574 B.! — 576 {da) in Tene-

lande — 677: 1919, S. 126 — 678 B., vgl. 1919, S. 47 — 579 B.

— 589 B. — 594 B.! — 611 B. — 613 B. ! — 618 B. — 624:

1919, S. 166 — 625 B. ? — 638 B. : vor f%t konnte in ftrit leicht

ausfallen — 659 Hep der {sin) gewerp oder leide — 663 verendete

— 669 desgl. — 682 B. ? — 688 B. ! — 693 der toolte er {do)

vil wenie verldzen — 694 B. ! — 715 tilge cdten — 717 B. (S.)

!

— 720 B.! — 724 ich vermag mich fiir keinen der Vorschlage

zu entscheiden — 731 siniu lant diu Idgen [von ini] gar ze verve,

die Streichung ist notwendig — 738 und {vroun) Hilden hmte nii

gerouioen — 752 B. — 753 des si beide mohte wol geniiegen —
769 wil ez — 760 fiir ir iohter vermut ich Kudrim — 761 B. !

—
763 in alien Ansgaben unertraglich, Notbehelf: frou Hilde ’s Jiiez

geswigen (oder sie gesweicte7). dd von erschrac diu {tnaget) loolgetdne

— 769 dem ich sines [guoten] ivillen gerne Une — 774 B. S.!

781 B. — 798 von Ormanin die woltens niht erkennen’i — 801 B.

S. — 811 von Ormanin die vuorten an den strdzen ? — 813 B. (S.)

815 B. — 816 ich tvcenf. din lant nimmer iibenoinde — 833 und

{miner) ere {tool) dd heime phldgen — 835 gelbnte dirre {groSen)

missewende - 836 streiche vil - 841 B.! - 843 B. - 852_ daz

Wate tmd sine friunde es in ze schaden {iemer) mbhten bringen

— 853 si jdhen {des od. daz) ez wceren pilgerine — 858 B. S. ? —
859 sinen schilt unmiiezic {dd) gelieze; immuezic ist ein Lieblings-
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wort des Dichters, s. 1919, S. 163 — 865 manigen guoten recken

dd ersterhen — 871: 1919, S. 168 — 874 B. S.! — 880 de^ wurden^

(in) do her^enleidiu mcere — 881 dem liiiten ivart (dd) beidenthalben

hide — 886: 1919, S. 163 — 894 B., oder begunde Ludetvie (in)

do ermgen — 895 da^ man die in die unde versancte — 896 IJm-

stellang: (hinder in) vil manigen dd Icere — 900 Umstellung: da^

si nimmer in geschaden Imnden — 902 B. !
— 906 wa^ mcere sie mi

mdhten froitn Hilden under (lieim lande) bringen — 907 noch

Sanfter ich von (frouwen) Hilden wcere — 908 da^ ahten sie (dd) mit

den jungelingen — 914 B.! — 919 iveinen (dd) mit tvindenden handem

— 926 B. !
-- 928 bieten alle Heransgeber mit der Hs : unde Hart-

muote ouch alsam ande, was hier tinwalirscbeinliche Betonung dlsam

voraussetzt; man wird nmstellen diirfen : unde alsam ouch Hartmuote

ande — 933 da0 Eagenen hint beleip (des) unhescholten — 936 Ilm-

stellung: ich rite im also ndhen da0 ich gesit^e noch uf stner selde

— 937 doch dar umhe niemer mtden solten — 942 B. — 943 mit

Ilmstellnng der sich Id^e ilber uns erbarmen^^ — 947 Umstellung:

da0 man ndch mir nimmer gesende — 948 B, ? — 949 da0 s^ ir §en

got gedcehten, vrou Hilde teas (ir werkes) vil ivise — 953 Um-
stellung: swie in anders tveere tool gelungen — 955 Umstellung:

da0 sie tot dort miiesten beliben — 964 ich nmme im beide Hep und

(ouch die) ere^ vgL 1322,4 — 966: 1919, S. 166 — 968 sidt riten

(nider) 0uo dem stade heide^ vgl. gleich 969, 1 — 969 B. ! — 973

und hUen dd se hove niht (^e) lange — 976 S. — 978 ir endurfet

niemer mich enphdhen — 981 B. — 983 B. — 984? — 989 B. —
996 den muost min phiesel eiten unde selbe schilrn (die) mtnen brende

— 997 : 1919, S. 166 — 999 B., oder toil ich dieh (iemer) swachen

unde sclieiden — IQOO? — 1003 U0 der frhmtscJiefte niht verld^e?

1014 germget (hie) in disem lande ivcere — 1031 B.! — 1033 hdnt

getdn — 1034 B. --- 1046 B. — 1047: 1919, S. 166 — 1064 B.

— 1057 Umstellung: Gerlint kolte Kudrun do die rtchen — 1068

B. — 1061 mir des — 1066 (die areheit) — 1067 B. ! — 1071:

1919, S. 60 — 1073 B. S. ! — 1074 Umstellung: ir boten wol mit

Meidern berdten — 1082 B. ! — 1084 B. ! — 1085 B. S. ? — 1094

(vil) zmmeere? — 1100 B.! — 1106 B. — 1130 wol 0ehen tusent

sneller swert degene — 1131 dar gap der alte (gdbe) und der junge

— 1134 der alte Wale und (ouch) von Tenen Fniote — 1133 B.! —
1136: 1919, S. 60 — 1146 und — 1150 ir gemaches (dannoch) niht

enwesten — 1164? - 1158 B.? — 1160: 1919, S. 64 — 1164 und
— 1167 B.! (== 1179) — 1170 B. 1187: 1917, S. 30 ~ 1189

B., oder ich toil deh eteltchiu beweine — 1190: 1919, S. 166 — 1194

lie h dm Msse ligen uf herten benken — 1197: 1919, S. 162 —
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1199 muesen 1205 B. — 1316 ja wdten Icalte mersischc winde?
vgl. 1218,3 — 1331 Umstellang: dar us in — 1233 Umstellung:
geschehen diche — 1243 do Mien disc Jielde grose swcere? — 1254 B.

!

— 1355 das ivir sie von der veste {miigen) Iringen — 1263 ? 1367
nie noch — 1369 UmstellTing : mit slegen tool der ruche herdten —
1273 Hildehurge B. — 1274 stvinde^i B. — 1279 B.? — 1398 ensol

ir heiniu niemer heliben — 1307 B.! — 1311 gescheiden — 1313 B.— 1315 : 1919, S. 167 — 1331 ic7i enweis wes hahe gelachet Kudrun
Mu {junge) hiiniginne — 1322 B. ! — 1338 so gewunne wir (ir) mer
deheine 1331 B. ! — 1332 B. ? docli auch di6 Xibarliftfermig durfte
mit M. haltbar sein, unverstandlicli ist die Umstellung bei S. —
1335 B. — 1340 B. — 1342 B. — 1350 B. - 1365 S.? - 1369:

1919, S. 167 (wo Druckfebler 3 st. 4) — 1378 humet ir suo in us
iutoer selde? — 1382 B. — 1386 B. ! — 1393 Hs. nie alien also

Mren; wir haben das Subst. nach. alien zu erganzen und kbnnen
naturlich ebensogut wie ein zweisilbiges Wort {rechen B. M. S. nach
WG-rimm), das nur die vierte Hebung schafft, ein unserm Dichter
gelaufiges Kompositum wahlen: nie alien (sivertdegen) also Mren;
331,4. 1667,2 — 1394: 1919, S. 167 — 1396 jd was ouch Hartmuot
(Icomen) dd niht eine — 1397 (rehf) als einen grimtnen lewen wilden

— 1400 stuonden weinende (olen) an der sinne? — 1407 B. — 1409

wolien (dd) ? — 1410 tourhen riiierliche'i — 1411 B. ! — 1414 B. !
—

1419 B. — 1421 er (dd)? — 1432 gestriten ^uol Hs. ! — 1435 du

droimest mtnem lande gar se sere? — 1439 B. ! — 1443 Umstellung:

sin tvolien in niht Idseii von dannen — 1451: 1919, S. 47. Anm. 1 —
1454 werfen (da)? — 1456 B. ! — 1456; 1919, S. 162 — 1460 sdwirt

(wirdet) helme iMre hie verhouwen? — 1471 mit allem (dem) ir in-

gesinde slUege — 1477 er sie B. — 1486 B. — 1489? — 1497 (in

al der biirge)? — 1504 B. S.! — 1607 verhoinoen B. — 1510 B.? —
1514 B.! — 1515 B.l — 1518 M vroun Kudrunen ivas din tinve-

linne und ir gesinde — 1531 B. ! — 1533 B. — 1638 B. — 154:1

des mohte man im deste ha^ getroimen — ISM verhouwen B. —
1558 den handen B. — 1561 Umstellung: si Idagten heimliche ir vrinnt

hesunder — 1563 die disiu mcere brdhten (i)ro%in Hilden} heini

Hegelinge lande — 1567 Idsen {varn)'> — 1668 L sw — 1569 und

B. — 1575 die getreten sint db der unde kann nur vierhebig sein,

und wenn der etwas steife Ausdruck geduldet werden soli,

mufi vor sint ein Flickwort (hie, nti) eingeschaltet werden —
1576 do tvas in ir leides (cjar) isiertinnen'^ — 1580,: 1919, S. 60 —
1584 die ftiorte (dar') her Fniote an stnen handen — 1586 B. !

—
1593 dar inne phlao man ir (vil) vU^ecUche — 1593 B, S. ! — 1697

B. — 1600 B? — 1607 B? — 1610 (Hilde diu vil schcene) B. S.!



294 Edward Schroder,

— 1611 B. — 1626 B. — 1631 B. ! — 1649 von ir (gar) da^ michel

ellende — 1660 B. — 1661 hie mite gestuonden (aber) disiu mcere?

— 1663 B. ! — 1679 die Hide des (vil) guetUchen loerte — 1681 B ?

— 1690 und B. —
,

1691 mit m vil manigen sioert degen mcere —
1695 B?

VII. SchluBlese. Die fehlende Senkungssilbe.

Ich babe noch recht viel auf dem Herzen — und es steht mir x

zur Zeit nnr ein knapper Raum zur Verfugnng. So will icli mick

auf das wichtigste beschranken was fiir das Verstandnis der nach-

folgenden Liste notwendig ist. Sie bekundet in der Mekrheit der

Falle ineine Zustimmung zu Anderungen Bartschs: wo ich. ein !

zufiige, bin ich der Meinung, dafi seine Emendation das richtige

trifft, wo dies Zeichen fehlt, erkenn ich an, dafi B. mit Recht

eingegriffen hat, ohne dafi ich etwas besseres yorznschlagen weiB;

aufierdem sind auch selbstverstandliche kleine Korrekturen Bartschs

ohne das Ausrufungszeichen geblieben.

Bartsch gehorte zu den Gelehrten die rasch arbeiten und un-

gern zu einer einmal getanen Arbeit zuriickkehren : er hatte fast

alle seine Blicher ohne viel Miihe auf eine hohere Stufe heben

konnen, er hatte auch die Kudrun-Ausgabe, unbedingt die beste *

Ausgabe des Gredichtes, noch wesentlich verbessern konnen, wenn
er seine selbstgewonnenen Einsichten und Grundsatze mit Kon-

sec[uenz durchgefiihrt hatte. Ich bekenne nochmals, dafi ich ihm

zwar nicht von vorn herein zu Danke verpflichtet war, aber im

Laufe meiner Beschaftigung mit dem Kudrun-Text mich immer

mehr auf seiner Bahn gefunden habe, sodafi die nachfolgende Liste

in der Hauptsache nur eine Nachlese darstellt.

Bartsch ist der einzige Herausgeber der die Kudrun-Verse
in der Hauptsache richtig gelesen und sich von der Rhythmik des

Dichters ein deutliches Bild gemacht hat, das er aufbaut auf seinen

Untersuchungen iiber das Nibelungenlied (Wien 1865) S. 63-—180.

Er wufite vor allem, daU die Hebungen nicht gleichwertig seien

und der Rhythmus der Verse einen ruhigen deklamatorischen

Vortrag bekunde, der sich • nicht weit von der natiirlichen Satz-

betonung entfernt^). Nur in der schweren Betonung von Verbal-

formen ist er haufig dariiber hinausgegangen. Er belieB in vollem

1) In seiner Art zu skandieren, die nur den Akut anwendet, tritt das nicht

deutlich • hervor, ergiht sich aber Schritt fur Schritt aus seinen textkritiscben

Eingriffen.
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Umfang den zweisilbigen Auftakt und lieB einzelne Ealle von

schwebender Betonung im ersten Takte zu, aber er duldete keine

zweisilbigen Senkungen, wo ikm nicbt die Moglichkeit der Apokope
gegeben scMen. Er nabm also keinen AnstoB an den hanfigen

Takten hrdhte man (114, I**), volgte der (160, 3»), sdgeie der (nia )

(1917, S. 34f.), auck nicbt an ofterem wcenf, wohl aber an Fallen

wie (Adv.) lu(e man (49,1*’), dtcTce das (361, 3*^), I6rte vil (1668,4“’),

Jierre von (1469, S'*), vretUe do (1692, 3“). Zu weit gieng er in der

Ablebnnng von Synkopen : zwar geb icb ibm Recbt, dafi Falle

wie e morgen scMnpt diu sunne (1264, 3“) und TJns hring^t der voget

von Moeren (1369, 1“) dem Dicbter nock nicbt znzugesteken sind,

aber an der Synkope der Endung -en vor vokalisckem Anlaut

diirfte grundsatzlich kein AnstoB zu nehmen sein: ich kalte also

gegen Bartsck an 8,4*’. 18, 4“ des hilfpi im &ine mage, 23, 4“ sdken an

\m ir liehten ougemoeide, 41, 3“ von borten und von gesteine, 80, 2*’

itver trinlcen und luwer hrot, 137, 4“ si lorhten in algemeine, 1041, 3*’

von morgen uns an die naht nsw. fest.

Dagegen stek icb wieder prinzipiell auf Bartscks Seite in der

Frage der besckwerten Hebnng : ick finde nicht, dafi
.
er sick da-

riiber irgendwo so klar ausgesprocken bat wie nnter den Spatern

etwa C. V. Kraus oder E. K. Busse, aber in der Mehrzakl der Falle

bat er dock nacb dem richtigen Grrnndsatz gebandelt, dafi die

Senkungssilbe nicht bei aufsteigender (oder gleichstarker), sondern

nur bei absteigender Betonung feblen diirfe.

Beim rascben Tiberlesen der Ausgaben von Vollmer, Martin

und Symons (die sick darin wenig untersckeiden) fallt die grofie

Anzahl von Halbversen auf, die bei natiirlicher Betonung nur

zwei, resp. an den ungeraden Stellen mit stumpfer Zasur drei

Hebungen aufweisen, natiirlich fast durckweg im Anscklufi an die

Handschrift. Es diirften nach meiner Zaklung annahernd zwei-

kundert sein. Wie Vollmer und Symons diese Verse lesen wollten,

weifi ick nicbt, von Martin aber kann ick ganz bestimmt aussagen,

dafi er iknen durch Belastnng eibes einsilbigen Wortes (meist eines

Formwortes) mit einer Hebung, die ikm in der natiirlicken Satz-

betonung nicbt zukommt, iiberall die erforderlicke Iktenzakl zu

geben glaubte. Dabei storte es ikn offenbar nicht, dafi bei dieser

‘Machkilfe’ der Deklamation das kochstens dock leicktbetonte Wort

eine besckwerte Hebung erkielt! Solcke Verse sind in Str.

1—170, also im ersten Zekntel des Gedicktes, die folgenden, die

ick hier in Martins Sinne, aber mit dem Gravis auf der bedenk-

licken Silbe, skandiere.
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22j 3^ da^ wart getoufet

34, 3^ ndch minen mdgen

39, 3^ un0 dd0 deni Mnege

(39, 4“' k6men heim 0e hove^ s. 1918, S. 613)

43, 2^ des tvdrt dd tunhel

46, 4® dlu Uoten gdbe

58,2^ m sine kldwe

77, 4*^ tvir ltden dbcJi drheU

(82, 2^ si ivoUen hi in nhen, s. a. a. 0.)

91,4^ dd wart der Miene

(93, 2*^ dem grifen elnen vetech, s. a. a. 0.)

106,4*^ sdm iegelvMu

110, 1^ Sdlme

116, 4“' von QdradU

122, 4^^ si liten _{vU) maneges I

124, 3^ min vdter Me0 Sigebdnt

133, 2^ dor tvelle genesen

142, nd sdget dem Mnege

151, 2*^ do %v6lte m Hdgene

162, 1^ sin in sin Idnt

165, 1*^ Der Mnic trat ndlier

155,3*'^ Ime^) der vil lieUen

170, 4“ da dllen Jdnden

(Symons andert nur bei 105. 116. 122 (gut!). 166,1^ und scheint

165, 3*^ zu lesen im der vil he'aen,).

In alien diesen«20 Fallen^) haben wir es ganz deutlich mit einer

Akzentfolge
'

' zu tun, d. h. einer Silbe die unzweifelbaft in der

Akzentstarke hinter der folgenden hochbetonten Silbe zuriicksteht,

wird die bescbwerte Hebung zugemutet. In der MebrzaH der

Beispiele liegt die Sache obendrein so, da6 bei guter Deklaniation

jener Silbe liberbaupt keinerlei Betonung zukommt. Aber icb be-

kenne offen: in der Schule Scberers und Mullenboffs bin ich an
solche ^arckaische’ Akzentbelastung derart gewohnt worden, dafi

ich mich lange dagegen straubte, in dem ^alten Eingangsvers^ 204,

1

Ein lielt der was erwahsen in Tenelant

mit Ettmiiller und Bartsch ((dd) in Tenelant) einen Fehler der

tJberlieferung anzuerkennen, der mir jetzt langst unzweifelbaft ist.

Ich bekampfe durchaus nicht die grofie Zahl der beschwerten

Hebungen an sich — man wird bald sehen, da6 ich sie zu vermehren

1) Richtig \m ! s. u. S. B04.

2) Die eingeklammerten zahlen niclit!
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(auch iiber Bartsch MBaas) gelegentlich kein Bedenken trage. Wokl
aber lebn icb. alle beschwerten Hebungen ab, die man einer —
nach Prosodie und Deklamation — nur einer Nebenhebung fahigen

Silbe, sei es Ableitungssilbe, Pormwort oder Verbalform, aufburden

will. In solcken Fallen muB die Uberlieferung unbedingt geandert

werden, denn sie ist bier feblerhaft, und wenn sick gelegentlich

die Anstbfie in einer Strophe haufen, ja in einer Zeile zusammen-

drangen, so macht mich dies in keiner Weise an dem EntschluB

zur Emendation irre. Gute Verse mit starker Belastung der

Deklamation sind etwa:

lOllj 1 Were dm vil smeehen, dd0 ist tUicdr

1536j 1 Dili lure \st oil veste, idt hnde guot

869j 2 von den d\e da sUirben gevdr dls das hluot;

dagegen steckt ein doppelter Fehler bei Y. M. S. in

898, 3 Wdte lues lute sin herhbrn schellen,

denn hier haben wir zweimal die Akzentfolge '

' ohne Senkungs-

silbe. Es muB in der zweiten Halbzeile mit B. das Verbalkompo-

situm (== 916, 4. 1428, 3), in der ersten entweder der vor hies (B.)

Oder do dahinter angesetzt werden, also

Wdte Jiies (do) lute sin herhbrn erschellen,

Zwei Fehler in einer Strophe finden sick bei M. z. B. 156, 1'^

3^ (s. o. S. 296) ;
386, wo ich gleich B.s unzweifelhafte Besserung

hinzufuge: 2^ das (nie) Idlnec deheiner, 3^ in (den) stnen landen.

In andern Fallen hat B. oifenbar die richtige Betonung ver-

kannt: wenn wir 1219,1^ Der se dllentlidlben, 1546,2^ das vlur

dllenthdlben in sich gegenseitig stlitzender Uberlieferung haben, so

ist auch 14973>3^ uf den him dllerhesten nicht anzufechten. So

tadellos der Yersausgang helm gdot 752,2^, belt halt 946, U ist, so

sicker ist der von alien Heransgebern belassene Ausgang rob goU

393^ 3^ in rotes gbltzxi. andern. In einer kleinen Anzahl von Fallen

weicht B. der Anderung durch fehlerhafte (wohl unliberlegte) De-

klamation aus : so ist bei 386, 1^ Der herre (fie (do) bdlde, 667, D
Man riet (do) Heridge der Zusatz des Formwortes notwendig.

Ich lasse nun meine vorlauflg letzte Durchsicht des Martin-

schen Textes folgen.

8, 2^ : Zs. f. d. Alt. 38, 198 ~ 22, 3^ B. ! — 23, 1" B. ! — 34,

B. ! vgl. 69, 2. 72, 3. 89, 4 usw. — 38, 2 B.s Konjektur ist unmbg-

. lick : ivite ist stets Brennholz, nie Nutzholz — 39, 3^ unse B. —
43,2" B.! — 46,4" B.! s. 1919, S. 48 — 48,1": 1919, S. 161 —
49, U B. ! — 53, 2" B.? — 58, 2" B. ! vgl. zu 34, 3^ — 60, 1": 1919,

S. 64 — 77,4" wir Uden iedoch arbeit — 80,2^ iiver irinh^n und
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inwer Irdt Hs. — 81,3’’ sti’eiche uns7 — 82,3*' B. — 91,4* B. —
lOB, 4* B. — 110, P, B. — 110, 2’’ teas ini vil hiinde e; meine Be-

obachtung Zs. f. d. Alt. 38, 200 war irrig — 113, S'* in ‘jungen’ mi^s

geicunden'i Ich bezweifle da6 man mhd. von ‘jungem Moos’ sprach

(ich entsinne mich nur nimues hup gelesen zu haben, nie jungez)

— ist etwa lungenmies zu lesen? (‘Lungenmoos’ = Licben pul-

monarius) - 116, 4* B.- 122, 4* S. ! - 124, 3“ B.- 127, 2'>B.— 133,

del' luelle (lool) genesen, wie gleicb wieder 134, 2'’ — 135, 4* diu eraft

{des) sines libes’i freilicb niebt notwendig — 142, 2* B.! gegen

1917, S. 35 — 146, P B.! — 151, 2* B.! — 152, P: 1919, S. 165 —
156, 1* B. ! — 155, 3 Umstellang : im dd der vil heieen trdhene ge-

nuoc — 157,1’’ B. — 170,4* B.! — 173,4* B. ! — 183,2” ivol

enhiszen was Hs. B., vgl. ubel enbizzen 72, 3 — 184, 4” B. — 190,

3

scJiaz tmd geioant, wie 34, 2” — 191, 2* B. ! — 194, 4* B. !
— 204, 1”

{dd) in Tenelant E. B.
!,

wie 52, 3 dd uz trlande — 211, 4* B. !
—

223,2” B.! — 224,3” und — 228,1”: 1919, S. 55 — 233,3* B.! —
236, 2* B. ! — 339, 3” in daz Hagenen lant — 243, 2* und — 245, 2*

B.! - 256,1* B.! — 261,1* B.! — 263,2* und — 265,3” B.! —
366, 1* Ir anJcerseil (diu) wurden = 1108, 1* — 271, 2* B. !

— 277, 3*

B. !
— 294,3* s6 B. — 399,3“ TJmstellung: bouge Idgen drunder,

elrunder ist Liebling der Zasur, vgl. bes. 1327, 2* bezoge tvdren drunder

— 302, 2* B. ! — 303, 4* mit (dem) golde ? - 309, 2* B. ! — 313, 3 durch

den ir muoset rumen burge unde lant — 312, 4* B. — 319, 3” B.

— 322, 1* (besser als B.) Der Minec hiez (do) fragen — 325, 3* die

Anderung dne Imifen ersebeint mir unbedingt notwendig : der Gen.

Icoufes entstand durcb Antizipation aus dem folgenden ilites —
339, 3” in sol her gebcere — 343, 3 B. ! — 348, 2* B. !

— 348, 3” B.

!

— 355,1*: 1919, S. 50 — 361,8* B.! — 381,3* vergazen (alle) ir

i(enel — 386, l*.s. o. S. 297 — 387, 3” B. ! — 392, 2” s. o. S. 297

— 397,2 TJmstellung B. !
— 399,3 TJmstellung B. ! — 399,4* B.

!

— 400, 2* B. — 409, 2” B. — 412, 2* B. — 423, 3” er und (ouch) min

fromoe'i - 444,4 B. - 445, 1” B. — 455,4* B.! — 458, 3* B.! -
465, 1* Nu was (ouch) Wate der alte — 468, 1* B. ! — 484, 2” diu

icol mohte sin"? — 489, 1*: 1919, S. 161 — 492,1” sprach do Irolt

— 497, 3* B., oder in einen ziten ? vgl. 1217, 1* — 504, 3” : 1919,

S. 49 (505, 2* 1. sioie) — 506, 4* und — 512, 3 B. ! — Bi3, 3*:

1919, S. 50 - 518,4* B.— 521,1*: 1919, S. 48 — 521,3”: 1919,

S. 51 — 530, 3* und eine (beinin) biihsen ? — (530, 4® 1. do) — 635, 4®

diu wolte helfen (gerne) — 549, 2* B. andert diu niaget vil here (vgl.

1917, S. 27) in daz magedin v. h.: da magedtn im Vers gemieden

wird (s. 1917, S. 30) und v\l hire unmoglicb ist, sebreib diu junc-

vroime (od. Icimeginne) h$re — 554, 3 B. ! — 559, 2* und B. S. —
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567,2“ lihe Hs. B. S. — 570,3“: s. n. S. 302 — 683. B.! —
689,4“ 1. sorchcBre — 598.3’’: 1919, S. 60 -— 603,3'^ stoie B. !

—
607,4“ 1. widere (B. S.) — 609,1“ B.? — 611,4“ fremedet B. S.

!

619, 1. 2 B.? — 631, 2^ eins B. S. ! — 635, 2“ B. (s. 1919, S. 162) —
642,2 B. u. M. scheinen mir gleich unbrauchbar: dd u'cere er un-

gerne gewesen (eirte) vor ? — 643, 2“ der toirt der streit (dd} selbe —
646, 2’’ Idn B. — 647, 1“ md — 647, 2“ der hue itz gespenge (B.

M. S.) ware rbytbmisch moglich, aber das folgende Relativum ver-

langt den Artikel: der lone uz {dem) gespenge daz in dd hie vor

handen — 649,2'* r elite alsam ein haVl — 650,4“ 1. h espreng et

,

denn hesprungen in dieser Verwendnng kommt nur nocb im Bit.

4090 vor — d. b. bei Hans Hied! — 658,4“ si trilege in in ir

Jierzen — 659,1 B. — 659, 3“: 1919, S. 54 — 667, 1“ s. o. S. 297

— 668, 2'* n. 672, 1'* swd (so) er diu (die) vani B. ! — 669, 1“ TJm-

stellung: Ziceinzie Iciele starlce — 675, 4“ B. ! — 680, 2“ B. — 682, 2“:

1917, S. 23 — 683,1“ Bo sprach ir einer drunder, vgl. 609,1“

— 685, I** : 1919, S. 168 — 688, 1“ Ber bringet {nns) von Stiirmen

— 690, 1“ (Hie) boten riten gdlies — 694, 2“ (fron} Hilde unde ir

tohter — 696, S'* roubes (tool) versdhen, vgl. 1169, 1 — 697, 3“ er

hrdUe (dar) besunder — 698,3 B.! — 700,1" vil grtzez ungemach

— 704,4“ swie (so) B.! — 714, 3“ B.! — 728,3" U in dd geturen

— 730, P B. ! — 732, 2“ und — 732, 3" B. ! — 744, 3" B. (aber

sateln)\ — 746,4“ streiche doch\ — 748,1“ drin — 748,4“ B.! —
763, 4 s. 0 . S. 291 - 772, 3" B.! - 773, 2“: 1919, S. 163 - 776,1

‘Ach (ach) miner schandef — so (B.) sprach Bartmuot — 777, 2“ mit

vanen dfgerihten — 778, 2 ach (ach) grbzer swatre

!

s. 1138, 1" ach ach

.dirre not! — 779, 2 B. ? - 780, 1 : 1919, S. 63 — 780, 3“ B.! — 788, 3“B.

!

— 792,3“: 1919, S. 64 — 794,1“: 1919, S. 54 — 797, 3"^ tie’ er

,dinem lande oder (hini) uz dinem lande B-. — 802, 1“ TF?e trurec si

Mezen mocbt icb gegen B. halten — 803, 1“ Wiiefen B. ! — (804,
3"

1. diu) — 810,1: 1919. S. 48 — 810,3“ B.! ~ 823, P B.! -
826, 2’‘: 1919, S. 166 — 827,4“ B.! ~ 828,1“: 1919, S. 53 —
828, 2“ bereitet inch des Mute — 833,2“ 1. wesen 840,1 Waten

dem (vil) Menen (B.) loart (von) damien gdch, vgl. 1919, S. 51 —
.843, 1“ B. ! — 843, 3" smiel e w B. !

— 868, 1“
: 1919, S. 161 858, 4“

B i’— 864,4“: 1919, S. 56 — 868,4“ B. oder ndch (den) sinen

vtnden - 871, 4: 1919, S. 163 - 872, 3“ B.! - 874, 3“: 1919, S. 64

876,2“ Oiiwin mit sinen rechen — 879, 4“ B. 882,4“ B.

— 892, 1“ und B. — 892, 1" uzer B. — 894, P mdge B. — 898, 3“

Wate hiez (do) lute - 898,3" B.! - (900, P 1. gestrouicet) -
907, 1“ B. ! — 907, 2" und B. — 911, 1“ B. ! — 914, 1“ B. — 923,

4“

~si gehabent sich (oil) ubele — 926,3 tcie swindet (gar) min &re7 —
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983, 3^ B. — 934r, P: 1919, S. 67 — 941, 1® ivan mdhte das gestn!
— 942, 4“ die viendeB. oder unser vinde — 962, 2“ B. ? — 954, 3^

was da (tcol) erltant — 958, 8“ aldas B. — 961, 3°': 1919, S. 166 —
967, I* B. ? — 973, 2“' und — 974, 4“' nhvan B. — 989, 2'^ B. !

—
996,3'’ B. ! — 1001,4“ ich tet ir {ie) so hide — 1003,3'’ hart-

gemuot der Hs. ist kaum anzufeckten — 1013, 3^ was (do) worden

scMn — 1025, 3* swd mite {so} er hunde— 10,41, S'* von morgen wns

an die naht, das ms ist nicht mit B. zu streichen, s. o. S. 294
— 1044, 2'’ B. ! — 1051, 3» B. ! ~ 1064, 2“ B. ! — 1056, 8» B. !

—
1070,2” B.! — 1080,1“ Bote dti (vil hiderbe)'^ — 1082,1“: 1919,

S. 64 — 1082, 1” B.! — 1084, 1“ B.! — 1086, 3” B.! — 1089, 2 B!
— 1101,2“ B.! — 1109,1“: 1919, S. 166 — 1111,1“; 1919, S. 48
— 1114,4“: 1919, S. 63 — 1117,2“ B. — 1117,3“ (w«> dannen
— 1120, 2” B. ! — 1121, 3“ algeltclie B. — 1124, 1“ streiche dd —
1131,2“ B.! — 1139,1“ B., vgl. 1919, S, 161 — 1140, 1” B.! —
1146, 1“

: 1917, S. 36 — 1163, 2” B., vgl. 1917, S. 29 — 1166, 4“

iind — 1167,3“; 1918, S. 512 — 1168, 2”: 1919, S. 166 — 1172, 3“

her (vil) greaser t — 1174,2“ und — 1176,3“ B. ! — 1183,4“ das

ieh ouch (hern) Fruoten — 1186,1” der bote Qiin) vil her (vgl. B.)

— 1194,4: 1919, S. 44 — 1206, 3” B. ! — 1207, 3“ B.! — 1210, 1“

B. !
— 1214,3” B. ! — 1317, 1“E.2 was in einen sUen — 11,3“ —

1338,1” sprach (do) Ortwin — 1339,3” streicke tool — 1230,2“ B.

!

— 1232, 1« s. 1153,2” — 1247,2” B.! — 1248,4“ B.! — 1252,4“

niioanB. — 1267,2” s. 1163,2” — 1267,4“ B.! — 1260,3“ B. —
1263,2” B., vgl. 1919, S. 161 — 1364,3“ r; diu sunne scMne? —
1278, 2“. 1284, 2”. 1297, 4“ Mnte B. — 1281, 3“: 1918, S. 612 —
1283,2” nieman B, — 1390,3“ wceren war diu nmre — 1395,1”

oil wol, (her) Hartmuot — 1296,2” maget wolgetdn, s. 1917, S. 23

— 1298, 1”B.! — 1298, 3“ B.! - 1303,4“ B.! — 1306,3.4 etwa:

das sie sich solte (Jcleiden) mit ir junefrouwen (se schoenem antpliange),

ob sie die Hilden tdhter wolte schomoen — 1309, 3” B. ! — 1310, 3”

(n€) ivilt Me bestdn'? — 1311,1” s. 1163,2” — 1313.4“ und B. —
1314,3“ B.? — 1317, 1“ schceniu B. — 1321,1“ B.! — 1330,2” B.

1332, 2” B. ! — 1336, 2“ tmd — 1339, 3“ tmde (ouch) Hildeburgen —
1342, 1” g e sack B. ! — 1342, 4“ B. ! — 1346, 3“ B. ! — 1349, 2“ B. !

—
1368, 1“ : 1919, S. 167 — 1363, 3” min (vil) gerne biten — 1360, 4“

B. ! — 1366, 2“ und - 1369, 1“ B. ! — 1376, 3“ dem (B.) — 1377, 1”

und ouch (her) Hartmuot — 1879,4“ B., oder (edel) gesteine —
1380,1“ Hu suit ir’, sprach (her)- Hartmuot — 1395,4“ B. !

—
1396,1“; 1919, S. 64 — 1399,3“ trait der starJee, s. 1919, S. 44 —
1400, 3“ streicke wol — 1406, 1“ In some sprach (dd) Ortwin —
1408,4“ dd sach man ouch erstruchen — 1415,3” Morunc den jungen
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— 1427, 2“^ — 1430,1®: 1919, S, 64 — 1430,3® da er sacJi in
strife — 1439,3® dne sin ende B. ist ebenso unmoglich wie dne

sin ende (M.) — vielleicht dne lebens ende? — 1441,2® B. !
—

1442, 1®B.! — 1448, 2® B.! — 1449, 3. 4 B. — 1460, 3>> B.! ~
1451, 1® im (B.) — 1461,4® B., oder fl60 dar nidere — 1457, 3® die?

— 1468,1® streiche vil — 1469,3’* der lierre us Ormanine —
1471,2®: 1919, S. 64 — 1474,3“ als tdten an der frouwen —
1477, 2** ndch B. ! — 1478, 1® ScMere Ttom (frou) Ortrdn — 1486, 1*

;

1919, S. 67 — 1489,2®. 1490,2® rief do, s. 1919, S. 161 —
1497, 3^ s. 0. S. 297 — 1499,3® B.! — 1602,1® rief (dd) Waten
an — 1505, 3® si spracJi ‘(min) frou Kudrtin = 1619, 2® — 1607, 4®

streiche nihtBA — 1611, 1" B.! - 1516, 1®: 1916, S. 64 — 1523,4®

was i r stccere, s. 1919, S. 163 — 1626, 2® streiche vil B. ! — 1533, 1®

und — 1534,3® UmsteUung B.! — 1639,1'* s. 1153,2'* — 1641,2®

B., oder stvas (so) man — 1644,4®: 1919, S. 50 — 1564, 1** s.

1163, 2'* — 1565, S'* miniu — (1668, I** sis) — 1569, 2® niden —
1670, 4® B. ! — 1673, 1** B. ! — 1573, 2® B.s dd reit in (hin) engegene

wird gestiitzt durcb 1293, 3® — 1680, 1'* danne ist sicher mit B. za

streichen, aher vielleicht mir (wol) einzuschieben — 1681, 3'* B. !
—

1583,3'* deheln liersen lelt ist Bumoglich, vielleicht deAeiwer slahte

leit? — 1585, S'* B. ! — 1692, 3® B.! — 1694, 3®: 1919, S. 64 — 1595, S'"

gedenket (wol) an das — 1697, I** B. ! — 1605, 3® B. ! — 1607, 4® B.

!

— 1609, 3® kleite — 1610, 3^ kleite — 1613, 3'* an siner stete schenhen

— 1620, S'* und — 1633, 4® (bei Festhalten an M.s UmsteUung) : ‘jd

kanst du’, sprach (frou) Kudrdn — 1630, S'* s. 1163, 2'* — 1637, 2® und

— 1639, 2® B. ! — 1640, 2‘: 1919, S. 46 — 1644, 3'*B. ! — 1646, 2® und
— 1648, 3® und — 1649, U s. 1163, S'* — 1660, 4® und — 1661, 1® B,

— 1653, 4® er mueste ’s haben arbeit — 1653, 1® B.l! — 1659,2'* s.

1163, S'*- 1668, 3® und— 1668, 4® streiche vil 1669, S'* B. !
— 1671,P

sehinen (al) den toe — 1675,4®: 1919, S. 56 — 1686,2®: 1919, S. 61

— 1690, 4'* und — 1692, 3® B. ! — 1695, S'* noch (friunde) von ir

mdgen — 1697, S'*: 1919, S. 64 — 1699, 3® (anders als 1918, S. 613)

dri stunt des jdres hie sehen sen Hegelingen — 1700, S'* s. 1163, S'*'

— 1700,3'* B.! — 1702,2'* B.! — 1705, 1 und.

Eigentiimliche Unsicherheit herrscht bei Martin und auf-

fallender Weise (vgl. Untersuchungen S. 110) gerade bei Bartsch

(Symons ist in diesem Punkte zuverlassiger) gegeniiber den Zahl-

wortern. Bartsch hat nicht erkannt, dafi das Zahlwort uber-

all wo ibrn nicht durch den Satzrhythmus der Akzent entzogen

wird (swei Undelin gewdn 572,1'*), in der Betonung das nach-

folgende Substantiv 'uberragt, ein einsilbiges Zahlwort also nn-

kgl. Ges. d. 'Wiss. Nachrichten. I>hil.-hist. Klasse. 1920. Heft 3. 21
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bedenklich. beschwerte Hebung tragt. Glerade fiir das Zahlwort.

gilt was C. V. Kraus, Metr. TJntersucliungen iiber Eeinbot von
Durne S. 17 fiir das "Wort mit beschwerter Hebung verlangt;

daJ3 es eine iiber das Kormale hinausgebnde ‘Akzentstarke’ be-

sitzen miisse! Neben dem Typus vier Mndert (fusenf) oder mire (2, 3.

36.2. 633,1. 689,2. 844,3. 1638,1. 1667, 2) 2) stebt also der Typus
vier hundert (tusent) reclcen (19,1. 138,4. 178,4. 256,3. 270,3.

546, 3. 784, 3. 916, 3. 917, 4. 1081, 3. 1107, 3. 1147, 3. 1554, 2. 1660, 1)

doppelt haufig. IJnd so kann und mufi in alien folgenden Kallen

die einsilbige Form festgehalten werden : M mein vursten gie 977, 1.

— dri swanke 359, 3, dri dmne '384, 1. dri stiirme vdlit 568, 1 ;
dri

veltsturme 708, 1. dri Mele guot 864, 1. dri mdrke 932, 4. dri stimde

1020.2. dri stunt des jdres 1699^3. dri pdlas riche 1542,3; In den

nmhsten drln jdren 22, 1. in drin tdcjen 172, 4. 808, 1. U0 drin her-

re'isen 1011, 3. — vier tdge Idnge 1133, 3. in vier enden (1397, 1).

1428. 3. 1458, 3. vier Jciinege 2661, 1. — in sShs wbchen 1670, 3. —
niun k'ocken riche 854, 2. niun schef genomen 931, 2. niun hknicriahe

1663. 3. — krefte swelf man 106, 1. swelf hdsteldn 301, 1. lewelf

schtUe 304, 3. zwelf bouge stvmre 392, 3. stcelf soummre 696, 3. wol

inner' stvelf milen 760, 1. mit ewelf vctnen richen 1612, 3. in disen

su'Slf tdgen 930, 2. 1662, 2. in melf tdgewilen 1667, 4. Dabei macht
es nichts ans, ob das nacMolgende Substantivum einbebig oder

zweibebig ist, also in sich wieder eine Abstufung zeigt : vier Ichnege

riche und vier Idinicriche. Wobl aber bebalt das Substantiv unter
alien Umstanden seine (scbwacbere) Hebung; der einzige Fall der

dem widerstrebt: dri stunt hi dem jdre 670,3 mu6 also geandert
werden: dri stmt des jdres = 1699,3^). Die von Bartsch und
Martin zur Taktfiillung eingesetzten drie (drien), viere, melve sind

dagegen nicbt zu dulden; diese flektierten Formen braucht der
Dicbter nur in der Nacbstellung (z. B. 137, 3. 142, 1. 164, 1. 216, 4.

717,1). Tlnd ebensowenig ist mit swelif zu recbnen, wie das

Bartscb Untersucbungen S. 110 tut.

Tiber den Abfall des e nacb m und n kurzer Stamm-
silbe bat Zwierzina Zs. f. d. Alt. 44, 64 gebandelt; die Forderung
an einen ‘kritiscben Text’, 1372, 1. 2 swan : dran zu scbreiben,

braucbte er wol kaum zu erbeben, denn so stebt in der Hs. und
so baben alle Ausgaben. Aucb beiy undi! bestebt nacb der
Natur der Eeime und der Scbreibung Bieds nirgends ein Zweifel

;

1) Ygl. hierzu aucli K.s AnmerkuHg.

2) Merkwiirdig der Auftakt sells und mdnne krdft. 1469, 1.

3) Die Langzeile erganz.icli jetzt als hie sehen zen Hegelingen, s. o.
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war, gar, ifor Dat.
;

her, mer] ml, ivol, sal spern Dat,, gewern;

erJcorn, verlorn; ernert, gewert; verholn, vein sind im Reime niemals

von einem Herausgeter angefochten worden. Aber wie steht es

damit im Yersinnern? Hier sebeinen die Ausgaben bestandig zn
schwanken, nnd dock lafit sick leidlich Klarkeit sekaffen.

Die gesprockene Spracke des Dickters tritt in den Reimen
und ikrer IJberlieferung deutlicker zutage als im Yersinnern. Hier
gekt die Loslosnng von der Tradition langsamer vor sick: der

Dickter ersekeint nock deutlick abkangig von der nberlieferten

Prosodie der fiir ikn vorbildlicken Nibelungenstropke. Die Zasur-

formen edele, iibele, tvidere, hameren, satelen, gesatelef, ebene, tvesene

nsw. sind gewiJS nickt mekr die Formen der gesprockenen Spracke;

nnd weiterkin: die Betonnng ubelh beivart 1093, 1, rrevelh en-

gelden 1491,4, liimele gehmne 1221,4, widere geivinnen 921,4, M-
meren do plildc 280, D, entstanamt der iiberlieferten Tecknik nnd
kat mit der gesprockenen Spracke nickts zu tun. IJnter diesen Um-
standen muB auck im Yersinnern mit der Moglickkeit von Formen wie

varen, sulen, verloren, geiveret, mere, spere, (ge)spile als taktflillend

in der Tat gerecknet werden: es fragt sick nur, in welchem Um-
fang nnd nnter welcken Bedingnngen? Tragen solckeWbrter eine

Hanptkebung nnd folgt iknen eine Nebenkebung, so ist eine Takt-

fiillnng dnrek Einsetznng des Yokals nickt geboten. Wenn die

Heransgeber das massenhafte ddr brdhte, vur sdnde, Mn Mren, durch

die schdr brack (510, 1) nsw. dnrchweg einsilbig belassen, so ist kein

Grrund, 367, 4 hine (B. M.), 1180, 2. 1317, 3 here (M.) zu sekreiben,

oder von mit dem sper 'tUen 3,3 abznweicken {spere M.); wenn ein

Typns wie gdrn ‘ivlnden 1005, 4 selbstverstandlick ist, so soil man
an vdrn sblten 266, 4. 269, 3. 1106, 2 {varen M.) keinen AnstoS

nehmen nnd die einsilbige Form kier so gut bestekn lassen, wie

spdrn die rinde 1491, 3 einerseits und gevdrn verre ddmien 899,

4

anderseits, woran beidemal kein Heransgeber AnstoB genommen
kat. So sekreib ick denn weiter mit Abweickung von Martin und

z. Tl. auck von meinen andern Vorgangern: 393,3 gevdrn ndch ir

minne, 897, 3 da^ vdrn von ir magen, 906, 3 da^ sie verlorn hkten,

930, 2 ivir suln ims besenden, 989, 4 so manegen vlorn hktet, 1020, 3

kern unde mnden {Jwren B. M. S.), 1078, 2 gesivorn hat, 1082, 3 vdrn

ivblten, 1167, 3 stUn n\ht erwinden {sulen B. M.), 1170, 4 sul %vir

truren, 1204, 3 mit den barn viie^en {baren B. M. S.), 1678, 3 verhert

ivcere {verheret B. M. S.); auck 1564,1 dem sal gdn ware kaum

anstoBig, mag aber immerkin mit der Hs. zweisilbig bleiben.

In alien den Fallen aber, wo bei Festhalten an der Synkope

resp. Apokope eine unmbgliche Besekwerung der Hebungssilbe



304 Edward SchrSder,

entstehn wUrde (also in den Fallen
' '

oder
'

')

,

sclireib ich

die vollen Formen; hier zumeist in Ubereinstimmung mit B, M.;

278, 3 vdrent sorcltehe (so alle)

422,2 loir geren urlouhes (B. wir gern urloubes)

679, 1 sJ mr gevdren dan (gevarn B. S.)

679, 3 die urborent sire {urbornt V.)

708, 3 und mlt den speren sire {spern B. S.)

' 982, 4 ^

dock muoste ir ungemuete weren Idnge

1402, 3 mit speren t'mgenelgten (spern S.)

1606. 1 ich w)l dioh neren gerne (nern S.)

1524. 1 Die frouwen schrtreri dlle (schrirn S.)

1699,4 und mucmi sweren eide (sivern B. S.)

1622.2 ddz ir sulen dlenen (suln Y: S.)

1701, 3 mit smdlen vurbi'iegen (so alle).

Einen besonderen Fall bieten die Verse 1209,2 trutgespU Hildebiire

nnd 1626, 3 trutgespU min, wo nur Bartsch an der zweiten Stelle

-gespile einsetzt; aber nocb nnertraglicher ist die Synkope der Sen-

kung 1209, 2f weil der Vers damit anseinandergerissen wird. Die

voile Form gespilen haben B. M. mit der Hs. 1632, 3 : ^uo der ge-

spilen minen, obwol gerade bier allein die Synkope ertraglich ware

;

oben mob unbedingt gescbrieben werden trdtgespile HUdeburc und

trutgespile min.

iTacb diesen Ansiubrungen wird man es naturlicb finden, dafi

ich die zahlreicben ime, deme in Martins Text unbedingt verwerfe

:

vile bat M. nirgends eingesetzt, dem Wortcben vil aber nicbt ganz

selten Taktfiillung zugestanden, u. zw. nicbt nur wo es iiberliefert

ist (bezoge vil riche 302, 2^ der bote vil her 1186, 1”), sondern aucb

wo er es selbst erst einstellte (si Itten ^tl^ manegez 122, 4 ) ,
und da

es moglicb ist, dab Einer oder der Andere in bewuBter oder un-

bewuBter Erinnerung etwa an Otfrid diese Moglicbkeit nicbt obne

weiteres preisgeben mocbte, sobliefi icb bier mit einem knappen

Exkurs Tiber vil, wobei icb micb auf das ‘Steigerungs-

adverb’ bescbranken will.

Taktfiillendes ftlu treffen wir bei Otfrid bundertfacb vor Ad-

jektiv (festi, mihhil) und Adverb (harto, scono)-, bemerkenswert ist,

dafi Belege wo filu vor einem zusammengesetzten Wort (biqwami,

ginddig) stiinde, ganz feblen, also gerade die fiir das Mhd. charak-

teristiscben Falle : vil bequceme, vil genwdec. Auf gleicbem Stand-

punkt stebt das Greorgslied
;

in den iibrigen abd. Reimgedicbten

feblen Belege. — Zweihundert Jabre spater bietet Ezzo bei 16 Be-

legen (6x vil miehiV) ausscbliefilicb vil in der Senkung. Da haben
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wir den Gegensatz zwischen AlthocMeutscli und Mittelhochdeutscli

!

Audi das ^Memento Mori’ ist kaum anders zu beurteilen: denn
wegen vil selten 4, 2 und vil ubeler 18, 1 wird man auch 2, 4 lesen

diirfen 1st in liiuto vil Wit. Aber andere fruhmhd. Gedicbte

nebmen, obwohl sie z. T. alter sind als diese beiden; eine Mittel-

stellung ein; so die Genesis, auf die ich bier nicbt naher eingehn

will, so die ^Samma Tbeologiae’: einerseits vil hissam 4,6, vil ediVi

4, 8 — anderseits vUi dougln 4,2, vUi dun 10,4; und abnlicb die

Gedicbte von Salomo und Juditb MSD. XXXV

—

XXXVTr
;
man be-

acbte bier uberall aucb den Unterscbied der Scbreibung! ‘Mere-

garto’ gar, obwobl bestimmt jlinger als das Ezzolied und ander-

seits nicbt allzuweit davon entstanden, stebt nocb ganz auf dem
ahd. Standpunkt: vilo hoh 1,15, v\li guoten 1,(66) 57; vUi scone

2, 44. So ware es natlirlicb nicbt ausgescblossen, dafi nocb weiter-

bin mbd. Autoren an der Tradition festhielten, wonacb dann aucb

das langst apokopierte vil mit einer Nebenbebung vor einem bocb-

betonten Adjektiv oder Adverb stebn kbnnte. Man wird jeden

einzelnen Dicbter der Friihzeit daraufhin zu priifen baben — der

Verfasser der Kudrun gebbrt langst nicbt mebr zu ihnen.

Abnlicb steht librigens die Entwicklung bei niht, das von

mioiht u. bes. nioiviht ber nocb lange einen hoberen rbythmiscben

Wert besaB und ibn als nkveht, niivet, aucb als zweisilbiges oder

doch zunacbst nocb zircumflektiertes nieht^ niet^ niut in der tlber-

gangszeit bewahrt hat. Fiir die Kudrun kommt die bescbwerte

Betonung, die Martin dem niht bier und da zuweist, nicbt mebr
in Frage; sie ist durcb niht en- oder aber durch Einsetzung von
nicmer zu beseitigen.

niemen (so aucb im Keim und sebr oft in der Zasur) fiilit

fast ausnabmslos den Takt;. die Betonung niemen (nie man) kommt
nur im letzten Halbvers ein paarmal vor: 73. 641. 1142. 1163.

Abnlicb stebt es mit (n)iemer ((n)immer): niemer erscbeint

aussclilieBlicb in der letzten Halbzeile, und es ist schwer zu ent-

scheiden, wie oft es bier erst das gleichfalls recbt baufige niemer

mer (vgl. z, B. 1000) verdrangt bat. Mir sind alle Falle die ich

notiert babe, verdacbtig: 214. 272. 762. 947. 1043. 1052. 1155,

(1298?) 1648 (wo M. winter mer einsetzt).

Flir {n)iende9''(t) ist ausscblieBlicb Taktflillung gesichert: 169, 2^.

266, 3\ 317, 4^ 346, 2^ 916, 2^ 1027, P. 1171, 4^ 1238, 2\ 1239,

2^ 4^ 1246, 4\ 1302, 4^ 1319, 2^ 1639,4^; wenn Bartscb den un-

vollstandig uberlieferten Halbvers 1497, 4^ mit einem indcr belastet,

zieb icb eine andere Form der Erganzung vor: tender dd (in al

der hilrge) ivesten.
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KASSIANE nnd MATELANE.

Als Name der Normannenburg Konig Ludwigs taucht Str. 1634

spat und iiberraschend Kassidne auf, das dann weiterliin 1541,

1543. 1692 wiederkebrt; auch die Burg Hetels wird keineswegs

bei ihrem ersten Vorkommen benauut, sondern erst Str. 760: Ma-
teldne] vou da ab kommt der Name haufig vor und ist nament-

lick im End- und Zasurreim beliebt (s. Martin z. St.). Dafi diese

beiden Ortsnamen aus der Sage stammten, ist natiirlich ganz aus-

gescblosseuj da6 sie irgend etwas mit bestimmten Lokalitaten des

Nordseegebiets zu tun baben, erscbeint wenig glaublicb: bei Ma-
teldne batte JGrrimm an Meteln a, d. Veckt (Mediolanum?) gedackt^

Martin an ein franzosisckes ‘Madelaine’ erinnert; fiir Kassidne bat
man wohl auf ^Kadzand’ im siidl. Seeland verwiesen — alles ohne

recbtes Verfcrauen und obne Beifall.

Die beiden Namengebilde Kassidne und Mateldne sind unzweifel-

baft freie Zutat des Licbters, der dabei immerbin einer Anregung
gefolgt sein mag abnlicb derjenigen, welcbe dem Verfasser des

‘Soldatengliicks’ auf einer Karte der Umgebung von London die

Namen *Barnelms’ und ‘Telham bill’ prasentierte (PAlbrecbt, Les-

sings Plagiate III 1276). Grelingt es also, irgendwo in enger Nacb-
barscbaft, sei’s kartograpbiscb sei’s litterariscb, zwei abnlicb-

klingende Namen aufzuweisen, so ist damit die Moglicbkeit einer

‘Quelle’ des Dicbters gegeben. Icb glaube sie gefunden zu baben
in einer der verscbiedenen Cassiansviten, welcbe die Acta Sanctorum
im III. Augustband (unterm 13. Aug.) bieten: der bl. Martyrer
S. Cassianus von Tuderti ist der Enkel des Prafekten von
Mediolanum Cbromatius

;
von da kommt aucb sein Peiniger in

der Person des leiblichen Obeims, Hier batten wir also neben dem
von JG-rimm vermuteten Modell fiir Mateldne aucb gleicb die

Wurzel von Kassidne,

Der heil. Cassianus, oder einer der Heiligen dieses Namens
(denn die verscbiedenen die am gleicben Tage gefeiert wurden, sind

scbwer auseinanderzubalten), war nun aber der Scbutzpatron der
altesten Pfarrkirche von Regensburg (vgl. Graf HvWalder-
dorff, Regensburg in Vergangenbeit u. Gegenwart, 4. Aufl., Reg.
1896, S, 270 if.), und in einer der groberen Donaustadte, bocbst
wabrscbeinlicb eben in Regensburg, ist unsere Kudrundicbtung
entstanden. / / / yw?
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