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Zii den Tempeln und zur Basilika von Baalbek.

Von

Hermann Thiersch.

Vorgelegt in der Sitznng vom 13. Marz 1926.

I.

Unmittelbar siidlich neben dem so sehr zerstorten Haupttempel
von Baalbekj der mit seinen machtigen, in der Langsacbse vorge-

lagerten Hofen als der des Jupiter Heliopolitanus ganz zweifellos

erwiesen ist, liegt genau parallel zu ihm, viel besser erhalten

und als ein in Plan und Aufbau selbstandiges Grebilde der so-

genannte jjkleine^ Tempel. Neben der geschlossenen Einheitlicii-

keit des grofJen Nacbbarkomplexes weist sich dieser xmmer nocli.

sehr stattliche „kleine^ Tempel (83 x 96 m im Podium gemessen)
etwas verloren und unabgeschlossen aus, wie er tatsachlicb auch

niemals fertig geworden ist. Er ist deutlich dem grofien Haupt-
tempel koordiniert, ohne architektonisch den ursprtinglicb vielleicht

beabsichtigten engeren ZusammenschluB mit dem Jupitertempel je-

mals gefunden zu haben. (Vgl. besonders D.Krencker inB.IIS. 86)*3‘

Nacli Pucksteins Vorgang (Jahrb. 1902, 99), der in seiner Zu-
weisung von den dionysischen Motiven des figlirlicben Prieses in

der Vorballe ausging, hat man sich jetzt gewohnt, diesen kleineren

Tempel als Bacchustempel zu bezeichnen. Das ist schon ein

Eortschritt gegen fruher, wo man in einem mehr babylonischen

als syrischen Begriffen entsprechenden Siniie den „Sol“ von
dem „ Jupiter “ trennen wollte und diesem den kleineren, jenem

den groBen Tempel zugeteilt hatte. So noch bei H. Prauberger

(1892). Aber auch die bessere neue Zuweisung enthalt erst einen

Teil der Wahrheit und flihrt darum immer noch abseits. Die

von Theodor Wiegand mit erprobter Energie besorgte Herausgabe

des stattlichen Baalbekwerkes
,

diese pietatvolle Vorlegung der

1) Baalbek, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersucbungen in den Jahren

1898—1905. Text und^Tafeln. Bd. I und II. Berlin 1921 und 1923. Hier kurz

zitiert als „B.“

Oes. d, Wiss. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse, 1925, Heft 1. 1
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in ihrer Grrlindliclikeit wie stets vorbildlichen Puchstein^sclien

Hintei'lassenscbaft nnd. des nmfangreiclien Werkes seiner Mitar-

beiter, erlanbt, ja zwingt, zn einem andern Ergebnis zu kommen.

Der „kleine“ Tempel kann nur jener weiblichen Grottheit ge-

hort haben, wie sie als Paredros zu jedem groiJen syriscben

Baal gebort, einer iippigen dea Syria, wie immer aucb ibre lo-

kale Benennung in Baalbek gelautet haben mag. Jenem iiber-

ragenden Numen also, das. liberall in Syrien uud Kleinasien die

groBe, alles nabrende Mutter Natur vorstellt, die unerlaBliche terre-

striscbe Erganzung zu dem grofien Himmels-, Gewitter- und Sonnen-

gott clerselben Lander, ibm, dem Hadad, an Macbt und Ansehen fast

gleicbgeordnet. Vgl. Cumont, Die orientalischen Religionen im rom.

Heidentum^ S. 136/7 und im Artikel „Dea Syria bei Pauly-Wis-

sowa^) IV, 2236 f. Das Yerbaltnis dieser Gottin zu „Jupiter“ la6t

sich nicbt deutlicber darlegen, als es von Macrobius (I, 23, 18)

gescheben ist, der selbst den Namen der Gottin in Baalbek nennt:

^hmc (sc, lovem) ergo iit potentissimicm adorant deitm scd siibimigant

eidem deam nomine Adargatin onmemqiie potestatem ciinctarimi renmi

Ms diiohus adtrihminf solem terramqiie mtelligentes nec midtitudine

nomimtm emintiantes di visam eoriim per omnes species potestatem sed

argiimentis qnihus ornantur significantes multiplicem praestantiam

dup lids numinis “

Die Zuweisung des Baues an Dionysos war ein Stebenbleiben

auf halbem Wege. Sie batte das orgiastiscbe Element in der

Ausscbmiickung des Baues als wegweisend richtig aufgegriffen,

aber in zu einseitig belleniscbem Sinne auf Dionysos bezogen,
statt in ibr bier das typiscbe Kennzeicben der asiatiscben Kulte
der grofien Naturgottin zu seben, der Magna Mater, deren aus-

,
scbweifenden Kult Cumont a. a. 0.^, S. 121—137 zusammenfassend
cbarakterisiert hat®).

1) Dazu kommen die wichtigen Ausfiihrungen G-. F. HilPs in den Procee-
dings of the British Academy 1911/12, p. 411 (Some Palestinian cults in the
Oraeco-Poman age). Darnach gab es dies Gbtterpaar in dem stets sehr zu Syrien
Mnneigenden Samaria—Neapolis sogar doppelt: als Zeus Heliopolites mit Ephesia
und als Zeus Hypsistos mit „Hera“. In Gaza aber als Mamas und „marna« ins
Jugendliche variiert mit altkretischer Wurzel,

2) In seiner Rede auf diese Gottermutter bezeichnet sie Kaiser Julian selhst
als „die Herrin Tiber alles Leben, die Ursache alles Werdens, die mit groBter
Leichtigkeit alles, was geschaffen wird, zur Vollendung bringt, ohne Leiden ge-
biert und das Bestehende mit dem Vater schafft“ (p. 166). R. Asmus (Kaiser
Julians philos. Werke, b. 176 und 207) nennt sie darum „nichts andres als die
Personifikation der alles umfassenden Vorsehung des intellektuellen Kollektivgottes
Helios«, eine Hypostase von diesem, mit dem sie fast alle Eigenschaften gemein
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Fiir die Her vorgesclilagene neue Deutung der Ruine lafit sich

Folgendes anfiiliren. Zunaclist die sclion hervorgeliobene
,
gewiB

nicht zufallige, sondern beabsichtigte xinmittelbare nachbarliche

Nabe und genau gleicblaufende Richtung mit dem Jupitertempel,

wie sie am eindrucksvollsten aus dem GrrundriB B. I, Taf. 14 und der

Rekonstruktion Taf. 16 hervortritt. Es ist ein Paar you Tem-
peln fiir ein kultlich zusammengehoriges Paar von Q-ottheiteii. Die

innerliche Parataxe konnte aufierlich, schon im Gresamtplan, kaum
deutlicher betont werden, als es bier gescbeben ist.

Dann die ganz ungewobnlicbe und bei beiden Tempeln vollig

identiscbe Ausstattung des Frieses iiber dem aufieren Saulen-

kranz. Hier muiJ man B. I, Taf. 23 und 60 (groBer Tempel) und
II, S. SfP., die Abbildungen 12, 14, 16 und 19, dazu Taf. 7 tind 9

(kleiner Tempel) nebeneinanderlegen. Nickt nur die korinthisclie

Saulenordnung und das ganze G-ebalk dariiber entspricht sich Griied

fiir Griied aufs genaueste (in den Faszien und der Taenia des Arcbi-

travs, dem Zabnscbnitt, Eierstab, Konsolen, Rosetten, Maanderband,

Strickwulst und Palmettensima des Greisons) — das sind allgemein

gelaufige Motive und wiirde an sich nichts bedeuten —
,
aber hoebst

aufPallend und zweifellos in pragnantem Sinne als symboKscber

Ausdruck bocbster Macbt und Wiirde verwendet ist die voEig

identiscbe Anbringung von sich abwecbselnden L 6 wen- und S tier-

protomen. Selbst die die Protomen tragenden Akanthuskonsolen

und die Guirlanden im Hintergrund entsprechen sich hier und dort.

Der Text Winnefelds (B. II, 62) spricht deswegen ganz richtig

beim kleinen Tempel als yon einer „Nachbildung“ des Frieses am
groBen Tempel. E. Weigand hatte (Jabrb. 1914, 86) noch gehauer

einen „Zwang der Harmonie“ festgestellt
,

obne indes dem Grrund

desselben nachzugehen. Nur in einem einzigen, kanm merkbaren

Pnnkt nnterscheiden sich inbaltlich diese beiden Friese: in dem
unmittelbar iiber den Kopfen der Tierprotomen durchziehenden

AbscbluBgesims beim Jupitertempel ist es ein doppeltes Flecht-

band, beim „kleinen“ Tempel eine Blattwelle alterer Art. Diese

kleine ornamentale Abweichung ist sicher absichtlich eingefiihrt, um
in unauffffliger Weise doch wenigstens einmal 4ine Unterschiedlich-

keit zu bekommen bei sonst volliger Grieicbartigkeit der Dekoration.

liabe. — Vgl. ebenda iiber Attis (p. 161) als der Substauz des alles zeugenden

und’ scbopferiscben Geistes und p. 180 iiber „den gewaltigen Dionysos
,

den die

Gottermutter liebt."

1) Eben dieses hatte auf die verkebrte Annakme ein und derselben Gottbeit

(Sol—Jupiter) in den beiden Tempeln gefiihrt (Frauberger S. 8).

1 *
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Lowe und Stier, diese beiden kbniglichen nnd starksten Vier-

fiifiler, sind im Orient von je her symboliscbe Exponenten der hock-

sten Grottkeit gewesen. Zwei Stiere hat der oberste syrische Himmels-

gott genau ebenso neben sich, wie die kleinasiatiscke Ekea-Eybele

zwei Lowen, Eiir Syrien selbst liefert tins Lukian, de dea Syria c. 33

das willkomrneriste Zeugnis, wenn er von den Sitzbildern der beiden

Hauptgottkeiten, die dort im etwas alteren Hierapolis im Unter-

sckied von dem jiingeren und mit rbmiscker Wuckt selbstandiger

vorgekenden Baalbek nock in ein und derselben Tempelcella ver-

einigt sind, ausdriicklick sagt, dafi das Bild der „Hera“ vonLbwen,

das d;©s „Zeus“ von Stieren getragen werde. Ebenso war es selbst

in Rom (OIL VI, 116, 117, vgl. 115). Dazu kommen die von Grar-

stang, The Syrian, Groddess (Frontispiece 1 nr.4 mit p. 70 Fig. 7) beige-

brackten Miinzen von Hierapolis. Indem in Baalbek b eide Tiere am
Friese beider Tempel in regelmafiigem Wecksel und einander gleick-

geordnetem Range ersckeinen, wird die kultisckeVerwandtsckaft und

enge Zusammengekorigkeit der im Innern der beiden Grebaude ver-

ekrten Numina sprechend zum Ausdruck gebracht ^). Darum wacksen

auck in gleickem Wecksel die Vorderteile von Lowe und Stier aus

den Einrollungen des Rankenfrieses oben iiber dem Tiirrakmen des

kleinen Tempels kervor (B, II, S. 22 Abb. 36 mit Taf. 49 und 50).

Ick glaube, man darf mit Sicherkeit annehmen, dafi es genau so

bei der zerstorten Tiir des groBen Tempels der Fall gewesen ist.

Die Grleickartigkeit in der Symbolik der Friesdekoration beider

Tempel erfordert dies geradezu, da auck der Sckmuck desTiir-
rahmens in beiden Fallen eine wieder gewiB nickt zufallige, auf-

fallende tlbereinstimmung aufweist. Man vergleicke B. I, Seite 67

Abb. 27 und Tafel 65 mit II, Taf. 61/62.

Auck da ist es nickts Willkurlickes oder sonst etwa allgemein

Ublickes, , wenn die beiden ornamentierten Faszien der jeweils in

drei Streifen angeordneten Tlirumrakmung inkaltlick so vollstandig

1) Die helleristische Neugrundung der Anlage geht auf den Anfang des

3. Jhs. vor Chr. znriick. Vgl. Winnefeld in B. II, 110. •

2) Fiir die erge Verschmelzung der symbolischen Tiere der beiden Gott-

heiten ist hochst bezeichnend das Akroter in der englisch-protestantischen Schule

zu Baalbek, das D. Krencker fiir die Rekonstruktion des Rundtempels yerwendet hat

(B. II, S. 105, Anm. 2 mit Taf. 62—65) : der Adler des Zeus-Helios zwischen den
beiden Lowen der Atargatisl So konnte er iiber dem Portalgiebel des Pro-

pylons zum kleinen Tempel gesessen haben. Denn in Syrien ist es Sitte, den
Sonnenadler gerade iiber die Eingange zu den Heiligtiimern zu setzen. Ja, allein

die Existenz dieses Akroters scheint das einstige Vorhandensein eines solchen

Propylons fur den kleinen Tempel zu sichern
,
wie es rein hypothetisch das Re-

konstruktionsbild B. I, Tafel 16 angenommen hat.
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iibereinstimmen. Ware die Tiire des groBen Tempels niclit so

liberaus zerstort, es wiirde diese TTbereinstimmung auch jetzt nocli

starker iu die Angen fallen. In beiden Fallen sind die beiden

auBeren Rabmenzonen — nnr die innerste ist ganz glatt gelassen —
mit je zwei sprechendeu und dekorativ gleich wirkungsvollen

Pflanzenmotiven gefiillt: mit Kornabren nndMobnkolben^ idit Wein-
reben und Epbeuranken und -traubcben. Hier wie in der reicben

animaliscben Belebung der Sima des Wandfrieses im Pronaos (B.

II, Taf. 53) alles im Sinne iippigst gespendeter Naturgiiter ge-

dacbt, wabrend die Akantbusbiiscbel und Araceenblliten im Abren-

fries nur altbekannte ornamentale Bereicberung bringen^). Abren

1) Am „Sonnentempel“ in Palmyra liegt alles etwas anders. Die in der siid-

licben Cellawand selbst sitzende Tiir bat glatte Faszien, aber die zwiscben zwei

Saulen der Siidperistase ganz abnormer Weise eingesetzte Tiir davor drei sebr

flacb reliefierte Faszien (Phot. Bonfils nr. 1326). Die auBerste, scbmalste von

ihnen zeigt gegenstandige Lorbeerblatter und -beeren, die zweite eine Weim
ranke mit dicken Trauben, die dritte eine Kanke mit verscbiedenen BlMtern und

Friichten, unter diesen deutlich erkennbar und stets unmittelbar aufeinanderfpl-

gend: Mobn und Eicbenlaub. Friichte aller Art sind auch in die schweren, von

Niken gebaltenen Guirlanden des groBen Frieses im Gebalk und ebenso in die

oberste Zierleiste der Cellature (Wood, pL 41) eingebunden. Niken, Genien des

Sieges, des Gelingens, das zu verleihen das Vorrecbt des bocbsten Gottes dar-

stellt, sind auch als Konsolen der Tiirliberdacbung der Portale am Heiligtum des

Tbeos Hypsistos in Baitokaike (Kalat el-Hosn) angebracbt: Rev. arch. 1897, XXX,

p. 323 Fig. 8. Abren undEpheu feblten in Palmyra also ganzlich. Aber allein der

aucb bier anscheinend durcb Eicbenlaub und Mobnkolben angedeutete Dual einer

mannlichen und einer weiblichen Gottbeit lM,Bt vermuten, daB aucb dieser

ebenso wie der von Lukian in Hierapolis bescbriebene, nicht einem einzigen Numen,

sondern einem Gotterpaar geweiht war, — demselben, dem aucb in Baalbek das

Tempelpaar geb5rte. So erst wird auch der zuletzt von Puchstein (Jabrb. 1902,

S. 55) bervorgebobene Dual der Adyten, an jeder Scbmalseite eines, verstandlich

:

Belos und Baaltis bewobnten bier, wie in Bambyke, ein und dasselbe Haus,

(Sonst konnte man nur nocb an die einander nicbt neben-, sondern iibergeordneten

Gotter Bel und Helios denken
,
deren Kultbilder nacb Zosimus I, 6 von Aurelian

aus dem zerstorten Baalbek in seinen Sonnentempel nacb Rom iiberfiibrt worden

sind, Ygl. liber den Kult dieser beiden Gottbeiten in Syrien Fr. Cumont a. a. 0.

154 und 292. Docb wiirde das eber babyloniscber als syrischer Vorstellung ent-

sprocben baben und ist darum weniger wahrscbeinlicb. Aucb hebt Cumont selbst

(bei Pauly-Wissowa IV, 2237) bervor, daB in den Inschriften die Atargatis mit

dem Malucbbal in Palmyra auf gleicbe Stufe gestellt wird. — Solcbe dicbte Zu-

sammenfassung war in Palmyra anscbeinend durcb die exponierte Lage des Ortes

in der Wiiste bedingt. Der fortifikatoriscbe Cbarakter in der Anlage des palmy-

reniscben Heiligtums ist aucb nie verkannt worden, L^ngst lieB ibn die Ge-

- scblossenbeit der boben Hofwande und die Anlage der weiten groBen Bassins

innen in ibrem Scbutze erkennen, Vielleicbt erklart sicb aucb die bekannte

Abnormitat des Tempelgebauses selbst aus dem Bestreben, dieses moglicbst ver-
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xind Mohn sind im exiropaisclien Grriechenland die Zeichen Demeters

und dutch deren eleusinischen Kult bebamit (vgl. Pringsheim, Ar-

chaolog. Beitrage zur G-esch. des eleus. Knltus, S. 26). Auf Wein-

asiatischem Boden zuerst finden wir diese Symbole der Erdgottin be-

wafit vermengt mit denen des mannlicben Yegetationsgottes : Wein-
ranken und Eicbenz-weigen. So auf der schoneu Reliefplatte des

hellenistischen Pergamon (Altertiimer YII, nr. 406 Tafel XL, Beiblatt

41/2), welche schon ganz im Sinne Baalbeks die beiden groBen

Pruchtbarkeitsspender, den Gott und die Gottin, einander koordi-

niert, bier sogar paarweise zerlegt in Ehea-Dionysos und Demeter-
Trip^olemos. Eichenlaubgewinde, der Gottermutter geflochten, er-

wahnt Apollonius Rhodius Arg. I, 1124.

Dafi in Baalbek Ahren und Mohn dem Herrn der groBen Prucht-

ebene, der Beka, dem Heliopolitanus selbst, zugeteilt waren, lehrt

schon die Verzierung seines Kalathos. An der Bronzestatuette

Sursock (Syria I, pi. 1—4) sind es vier lange Kbrnahren, die sich

deutlich von der dichten Blatterschicht des Kalathos abheben iiber

einem Kranz yon kugeligen Mohnkolben (Dussaud sah in ihnen sche-

matiserte TTraen). Sehr deutlich sind auch die Ahren an dem Kalathos
der Grazer Statuette (Arch. epigr.Mitt. 1891, 120/1) und an dem Relief
in Avignon, Esp^randieu I, S. 36 nr. 60. Eine groBe symbolische Korn-
ahnft erscheint ja auch auf den Miinzen von Heliopolis neben oder
mitten in dem Tempel des Jupiter (Winnefeld, Rhein. Mus. 1914
Taf. nr. 9, 11, 12). Das Ahrenbiindel tragt der Heliopolitanus zu-
dem in der 1. Hand, besonders deutlich an der Statuette aus
Sochne (B. II, S. Ill Abb. 472). Ebenso auch der sicher wesens-
gleiche Jupiter Damascenus auf dem Tetradrachmon Antiochos XII.
(Syria HI, p. 221 Pig. 1). Dort in Damaskus ist die gegenseitige
Angleichung der beiden Kumina, die wiederum das hbchste Kult-
paar bilden, am deutlichsten : auf den Tetradrachmen Demetrios III.

wachsen nicht nur die Ahren wie groBe Pliigel hinter den Schul-
tem des Atargatis hervor, sondern ihr Kopf ist von einem
Strahlenkranz als einer Lichtaureole wie bei den Himmelsgottern
umgeben (a. a. 0. p. 222, Pig. 2). Einen solchen Strahlennimbus,

t6idiguiigsfS.hig zu machen. MuBte man in Zeitcn der Not sich in ihm verschanzeu,
so erschien der Eingang zur Celia durch die merkwiirdige, davor gesetzte Tiir
in der Peristase gesicherter, leichter zu verrammeln. Die ungewohnlichen
Fenster in den Cellawhnden ermoglichten jedenfalls den im Inneren einge-
schlossenen Verteidigern von erhohtem Standpunkt aus einen freien Aushlick, den
vermissen zu miissen sehr verhangnisvoll hatte werden kfinnen.
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ebenso wie der Zeus daselbst, trug ja nach Macrobius I, 23, 19 aucb

die Atargatis in Heliopolis.

Ebenso wie durcL die Lowen und Stiere der beiden Baalbeker

Tempelfriese scheint also auch. in den Umrahmungen der hohen

Tempelturen beiderseits eine innige Verflocbtenheit der gegensei-

tigen Symbole pragnant auf die enge Verbundenbeit der beiden groften

Naturgottheiten im Inneren der beiden Tempel hinzuweisen. Wenn
Ed. Weigand (Jahrb. d. Inst. 1914, 56 und 90; Jabrb. f. Kunstwiss.

1924, 77 ff.) aucb darin, daft er den Baubeginn der beiden Tempel,

nicbt nur ibre Planung in augusteiscbe Zeit binaufriickt, zweifellos

Recbt haben wird, so scbeint dock von diesen beiden, wie natiir-

licb, zuerst der Jupitertempel in Angriff genommen worden zu

sein, — gerade die Arbeit der Tiirrabmenreliefs ist bier wesent-

lich besser und feiner als beina „kleinen“ Tempel. Aber aucb eben

der Hmstand, daft die beiden Tempel gleicbzeitig, als ein Paar,

geplant und ungefahr gleicbzeitig begonnen worden sind, spricbt

flir die Ricbtigkeit unserer Vermutung iiber ibre zu einander gebb-

rigen Gottbeiten. Ja, sogar der weitere Hmstand, daft man

sicb beim kleinen Tempel anscbeinend mit einem unfertigeren Zu-

stand in der Gesamtanlage wie in der Ausfdhrung der Einzel-

beiten begniigt bat. Weit im Vordergrund des kultlicben Interesses,

infolge seines viel gesucbten Orakels, stand eben Jupiter*^). Da man

ibn so umfassend mit monumentalster Umgebung bedacbt batte,

scbien man es verscbmerzen zu kbnnen, wenn die Krafte zur analog

groBartigen Ausstattung des Heiligtums seiner Kultgenossin nicbt

mebr ganz hinreicbten. Sie partizipierte trotzdem an dem libepra:

genden Anseben und Reicbtxim ibres Gefahrten. Bei einer selb-

standiger gedacbten Gottbeit ware solcbes viel weniger angegangen.

Die auffallende Hbereinstimmung, ja teilweise Identitat im kiinst-

leriscben Dekor der beiden einander so eng benacbbarten Tempel

von Baalbek weist also auf eine sebr weitgebende Wesensgemein-

scbaft und unbedingte Zusammengeborigkeit der beiden Numina bin.

Aber docb so, daft sie sicb gegenseitig erganzt baben mlissen durcb

irgend ein kontrapostiscbes Moment in ibrem Wesen ^). Ware das

1) Wenn Mer nklit der heute sicktbaxe Bestand tauscht; es kSnnte sein,

daB Yorkof, Altar und Propylon den von den Arabern vorgenommenen Yerande-

xungen zum Opfer gefalien sind und Beste davon noch in der Tiefe ruben.

2) Wie er scbon im alien bettitiscben Dual voransteht — in der Liste der

bettitiscben Landesgotter beim Yertrag mit Agypten z. B. bat Garstang S. 10,

Anm. 28 mit Eecbt betont.

3) Ygl. wie Lukian c. 44 den Unterschied bei den an sicb offenbar gleicb-

artigen Opfern der beiden Gottbeiten bervoxbebt: feierlicbe Stille bei „Zeus“ —
laute, scbrille Musik bei „Hera“.
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nicht der Fall gewesen, so stiinde man vor einer bei dieser Eo-

lossalitat imd PracM der AnsstattuDg einfach. sinnlosen und un-

begreiflichen Tantologie. Eine solche iiberfliissige Tautologie und

nictts anderes ware es anch, wenn hiier zwei grofie Vegetations-

damonen unmittelbar nebeneinander verehrt worden waren, beide
mannlicb, identisch dem Grrunde nnd nnr dem Ethnos ihrer Ver-

ehrer nach gegeneinander abgestuft : neben dem liberragenden syri-

schen Baal bescheiden der romisch-hellenistische Bacchns-Dionysos^).

Schon solche Bescheidenheit allein wurde nicht passen zu der

machtvollen Kxaft, mit der gerade der Westen in diesen Tempel-

bantj^ zn Baalbek einsetzt. Auch hatte man die Eeben- und

Epheuornamentik dann wohl dem Bacchus allein oder doch iiber-

wiegender zuerkannt, um ihn zu charakterisieren, nicht aber in

gleichem MaaBe auch dem „ Jupiter
“ zugeteilt. Eurz, „Jupiter

“ und

;;
Bacchus “ wollen hier in keiner Weise zu einander passen.

Grenau dieselbe vegetabilische Dekoration wie an der Tempeltur

war aber auch am Turgewande jenes groBen Hauptportals zu sehen,

welches aus dem Sechsecbshof in den Altarhof des grofien Tempels

weiterfiihrte (B. I, S. 83 mit Abb. 56 und Seite 125). Die Identitat

des Ahren- und Mohnfrieses hat schon Winnefeld festgestellt. Die

sehr zerstorten sich kreuzenden Doppelranken der dritten Faszie

sind m. E. ganz sicher ebenso wie bei den beiden Tempeln Wein-
reben und Epheuranken gewesen. Die Rahmen endlich der groBen

Tiiren, welche von der Propylaenvorhalle in den Sechseckshof und
von diesem weiter in den Altarhof fiihrten, sind mit ihrem Relief-

schmuck, der vermutlich wieder ebenso gedacht werden muB, in

der Bosse unausgefiihrt stecken geblieben (B. I, S. 101, 102, 104)

:

auf eine erste glatte Faszie folgen zwei fiir Reliefwerk vorge-

sehene Wulststreifen.

Soweit reicht in der dekorativen Symbolik der klinstlerischen

Ausschmiickung die Grieichheit der Merkmale, die auf eine Grleich-

heit im Rang und naturhaften Wesen der beiden Tempelnumina
hinweist. Dann aber beginnt beim ;,kleinen^' Tempel eine merk-
liche Differenzierung — beira groBen war sie einst im Gregensinne

wohl auch vorhanden, nur ist sie durch die tiefgreifende Zerstorung
des Baues fiir uns verloren — und zwar durch Zutaten, die eine

Gottin der Liebe, der Portpflanzung, des Sinnengenusses und nicht
nur des gesamten natiirlichen Lebens verraten^). Darum sagt

1) Dionysos mit Helios identifiziert z. B. in Julians Rede auf Konig Helios
p. 148, D.

2) In diesem zuletzt genannten allgemeinen Sinne ist ja auch der zu ihrem
Heiligtum in Barahyke gehorige Tierpark zu verstehen und so auch das c.49 beschrie-



Zu den Tempeln und zur Basilika von Baalbek, 9

Lukian (c, 32) nicht ohne Grrund, das Wesen dieser „Hera“ scheme
etwas von Aphrodite, Artemis, Meter, Khea und den Moiren zu
hahen.

In den ovalen Grebilden, welche in der auBeren Faszie des

Tiirrahmens des kleinen Tempels durch das sich stets gleichmaBige,

Wiederholen der 'Wein- und Epheurankenliberschneidung entstehen,

sind eine Fiille puttenartiger Eroten, Satyrn und Manaden einge-

streut, welche erst mohammedanische Bilderfeindlichkeit vielfach

bis zur XJnkenntlichkeit entstellt oder ganz vernicbtet hat. Auch
der Oberkorper einer Frau mit einem Saugling an der Brust ist

da. Winzige Eroten und Tiere (Vogel, Eidechsen, Heuschrecken)

sind dann zwischen die Abren und Mohnkolben der mittleren Faszie

eingestreut. Ganz oben bildet das Mittelstiick dieses Frieses ein

lockiger Frauenkopf. (Vgl. B. II, Taf. 51/52 und S. 65-66).

Eros spielt auch am linken Ende des schon genannten Banken-

frieses (mit den Tierprotomen) iiber dem Turrahmen, Eroten hielten

Guirlanden rechts und links von dem an dieser Stelle in Syrian

iiblichen (vgl. Puchstein Jahrb. 1902, 40) Adler auf der Unterflache

des Tiirsturzes — ahnlich wie in Baitokaike und Palmyra (Wood,

p. 18) — und an Wandadikulen des Cellainneren (S. 27, Abb. 37).

Nackte Nymphen, zartlich umfaBt, sitzen auf den Schlangenleibern

der Tritonen in den Zwickeln der rechten Bogendurcligange des

Adytons (Abb. 67—69). tJber den bacchantischen Taumel an den

beiden Eeliefsockeln desselben Adytons gibt die groBe Publikation

genauen AufschluB. Die Tanzerinnen im diinnen durchscheinenden

Gewand und in heftigen ausgelassenen Bewegungen, eine nail;

einer Weinamphora, wie sie amAufgang zum selbenAdyton etwas

waiter unten angebracht waren, (B. I, S. 98, Abb. 77, II, S. 29,

Abb. 61—62) sind bier besonders bedeutsam.

Der asiatisch gekleidete ;,Syrer“ mit Hosen, kurzem Armel-

chiton und Tiara (S. 37, Abb. 77 und S. 83) im Belief der einen

Plntenmhalfte des Adytons erinnert an die bekannte Gestalt des

Attis, des Geliebten der Magna Mater. Und da dieser Kult

aus der Wiederkehr des natiirlichen Lebens in jedem Fruhjahr

auch eine Hoffnung flir ein Leben nacb dem Tode zu sichern vor-

gab (vgl. Garstang a. a. 0. 14), ware es endlich nicht zu verwun-

dern, wenn gerade am Adyton die Symbolik der Seewesen, die

im Sinne einer Jenseitsverklarung damals eine liber die ganze

bene grofie Brandopfer, wo alles mogliche Getier, selbst Gewander, Baume und

Edelmetalle in die Flammen geworfen warden: das rechte Opfer fiir diejenigen,

die als die Quelle jedes irgendwie denkbaren Lebens und Keicbtums gelten.
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alte Welt verbreitete ist, eine hervorragende Rolle spielte

(S. 64)^).

Die Bevorzugung der Wassertiere und Wasserwesen im Re-
liefdekor der Komplexe der beiden Baalbeker Tempel wird aber

nock einen ganz einfacken und lokalen Grrnnd kaben. Als Siede-

lung wie als Heiligtum war Heliopolis ein ^Gresckenk“ der kerr-

licken, keute nock in Ras el~Ain fliefienden Quelle, wie das ganz

ahnlich in Damaskus und Palmyra gewesen ist. Es warden auck

die beiden ^Lustrations“becken im Altarkof des groGen Tempels
mit Wasser aus jener Quelle gespeist gewesen sein. Auck die

akdere Wasserleitung von ed-Dsckudsck stand nack den Funden
und Insckriften (B, 1, 23 IF.) aufs Engste mit dem Kult des Helio-

politanus in Verbindung. Nickt nur als Spender des Feldreicktums

sondern ebenso auck des kbstlicken Nasses, das jenen erst moglick

mackte, wurde die Gottkeit Her offenbar verekrt. So wurde die

Gbttin auck ganz allgemein als das feuckte, lebenspendende Prinzip

aufgefaBt. (VgL kierzu ikre Beziekungen in Syrien zum Wasser
liberkaupt: Cumont bei Pauly-Wiss. IV, 2240 ff.). Wer will da sagen,

ob jene beiden Tempelbassins in Baalbek nickt auck einst von
keiligen Fiscken wimmelten, wie dies Lukian (c. 45) von Hierapolis
beschreibt, und wie das vielfack sonst in Syrien der Fall war?
IfeensQ wie in Bambyke mitten in der Wasserflacke des Teickes
ein Altar zu seken war, so iiberragten auck in Baalbek Saulen-
kioske mit einer wasserspendenden Brunnenfigur die beiden Wasser-
spiegel.

Endlick findet noch eine andere mit Reckt kervorgekobene
und auffallende Tatsacke bei einem Tempel der grofien Natur-
und Landesgottin eine natiirlicke Erklarung: das ist das starke
TJberwiegen weiblicker Wesen in den Flillungen der Sechsecks- und
Rautenfelder der reicken Pterondecke des kleinen Tempels (B. II,

1) Fiir die Ahnlichkeit und Zusammengehorigkeit der in den beiden Tempeln
gepflegten Kulte lieBe sich noch anfuhren, daB auch im Bezirke des groBen
Tempels die Seewesendekoration ganz ebenso verwendet war wie am kleinen
Tempel. Vgl. die Tritonen im Giebel der „Adyton«front am Ostende der Nord-
halle des Altarhofes (B. I, S. 85 und 86 mit Abb. 68) und die Seeldwen und See-
drachen an den Friesen mancher Konchen desselben Altarbofs (B. I, S. 12G), von
den Tritonen undNereiden an den Einfassungen der beiden WasserbaLins (S. 93 ff.)

ganz zu scbweigen. Die Gleicbartigkeit der dekorativen Ausstattung beider Tempel-
komplexe zeigt sich ferner in der Anbringung von guirlandentragenden Eroten
(an denselben Konchen, S. 126), denen eine tiefere Symbolik freilich kaum mebr
zuzumessen ist; aber auch in Friesen mit Eichenblhttern und Eicheln (an der
Adytonfront derselben Altarhofhalle S. 85) und in der Yerwendung von Epheu-
ranken und Weinranken an den Konchen (S. 125).
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Taf. 40—48). XJnter 36 ihrein Inhalt nacli noch erkennbaren Stlicken

— islamischer Fanatismus hat auch hier zerstort, was ihm nur

irgend erreichbar war — zahlt man nnr 7 mannliche Biisten, alle

anderen sind weiblich. (S. 71). Und zwar ausgestaltet mit Mauer-

krone. Polos oder ahnlichem Kopfanfsatz samt Schleier. Es sind in

einigen Fallen ganz dentlich die Tyckai, die reprasentatiyen Qot-

tinnen bekannter Stadte gemeint, Antiochia z. B. mit dem Qrontes

und Elillkorn oder die entsprechende Tyche von Mallus in Kilikien

mit zwei Elufigottern zu ihren EiiBen (vgl. Gat. of Coins, Lycaonia

etc., pi. 17, 11). Alle diese Tychai sind in Wirklichkeit nur lokale

Differenzierungen der grofien, iiberragenden’, alles scbiitzenden

FTatur- und Landesgottin : ihre territorialen Filialen, ihre zahl-

reichen Tockter gleicksam, eine vielfacke Multiplikation ihres

eigenen Wesens, eine iiber das gauze Land sick erstreckende, mannig-

fack differenzierte Emanation ihrer sckirmenden Mackt, ein rings

um den ganzen Tempel langkinkallendes Echo ikrer eigenen Ho-

keit. Da6 die Atargatis im Orient immer als eine d'sa mXbovxog

angeseken worden ist und als solcke, als Griinderin der Stadte

und gbttlicke Aknfrau der Stadtkonige von jeker die Mauerkrone

trug, kat Cumont (bei P. W. IV, 2239) kervorgekoben,* die in-’

nere Identitat der einzelnen Stadttycke mit der alten groBen

Landesgottin kat an Hand der phbnikiscken und palastinensiscken

Miinzen Hill aufgezeigt (Journ. of Hellen. Stud. 1911, 58 und Pro-

ceedings of tke Britisk Academy 1911—12, p. 413),

War der ^kleine^^ Tempel in Baalbek, wie es demnack den

Ansckein kat, wirklick der Tempel der grofien syriscken- venus-

artigen Haturgottin, so miissen auck auf ikn alle Nachrichten

von dem sinnlicken Knit mit seinen Tempelprostitutionen ^) be-

zogen werden, welcker mit zaker Hartnackigkeit bis in das 6. Jb.

kinein bier festgehalten worden zu sein sckeint (B. II, 122/3).

Obwokl schon Constantin (Euseb. Vita Constant. Ill, 55) dagegen

energisck eingeschritten war‘^), hatte die junge Christengemeinde

1) Dafi diese erst ein semitiscbes Element sind, das in den davon urspriing-

lich freien, von Haus aus anatoliscben Knit bineingetragen wurde, daB die nackte

orientalische Gottin und die stets langgewandete kleinasiatische groBe Mutter

Gegensatze sind, ist sicher glaublicb. Vgl. Cumont a. a. 0. 2242 und Garstang p. 16.

2) Schon Winnefcld (B. II, 149) wandte sich dagegen, dafi dem Bericht des

Sozomenos (Hist, eccles. V, 10) zu entnehmen sei, Constantin habe den Aphrodite-

tempel in Heliopolis nicht nur geschlossen, sondern auch zerstort, indem er mit

Becht einwandte^ eine solche Tat des Kaisers zu erwahnen hatte Eusebius sich

gewiB nicht entgehen lassen. Winnefeld wird hier Becht haben : der Bericht des

Sozomenos ist spate Ausschmiickung, d. h. ungenaue IJbertreibung einer Slteren ge-

naueren Angabe. Eine Zertriimmerung des Tempelgebaudes braucht mit dem
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doch noch lange dagegen anznkampfen tind unter solcher Gegner-

schaft Graasiges zu erleiden (Sozom. hist. eccl. V, 10).

Bei der neaen Erklarang wird aach verstandlich, waram gerade

der kleine Tempel so angewobnlich gat erhalten geblieben ist,

seiaen beidnischen Xalt wirklich bis fiber das Ende der Antike

hinaas festgehalten bat, and waram er niemals in einen cbristlicben

Tempel umgewandelt worden ist. Die cbristlicbe Kircbe bat diese

Statte, fiber deren sittlicben Makel aacb die bocbste arcbitekto-

niscbe and dekorative Knnst nicbt binwegtaascben konnte, als

unrein sicbtlich ganzlich gemieden.

Wenn in Baalbek einerseits ein so angewohnlicb vollstfindig

erbaltener „ Aphrodite“tempel stebt, and andrerseits eine, abge-

seben von Kopf and Dnterarmen, angewbbnlicb gat erbaltene Statue

einer ganz dem Wesen der dea Syria entsprechenden, trotz der

vollen Bekleidang apbrodisiscb anmatenden Gottin (jetzt in Con-

stantinopel, Mendel, Cat. II, nr. 606. Ygl. B. I. Taf. 13; II, S. 123)

aas Baalbek stammt, so konnte man trotz der von Winnefeld stark

betonten Provenienz (nicbt aas dem groben Heiligtum) versacbt

sein zu denken, dafi diese imposante Sitzfignr das Kaltbild des

kleinen Tempels gewesen sei. Und docb sprecben entscbeidende

Momente dagegen. Einmal die GroBe der Statue. Selbst wenn
man diese rait Einrecbnung einer boben Maaerkrone aaf dem
verlorenen Kopfe mit 2,20 m insgesamt annimmt, bleibt die Figar
nocb za klein im Verbaltnis zu der sie umgebenden Adytonarcbi-
tektar — auBer man setzt sie samt der Plintbe auf einen 1 m
boben Sockel. Dann das Material. Wenn scbon die steinernen

Stufen der breiten Zugangstreppe vor den FfiBen des Tempelbildes
and die mit ibr in Verb'indung stebenden Sockelpartieen einst mit
^ wobl vergoldetem — Bronzeblecb bekleidet waren (vgl. B. II, 88),

wenn man bei Lukian liest, wie glanzend die Aasstattung des ent-

sprecbenden Heiligtams in Bambyke war — golden die Tfirflfigel,

Celia, Decke, Kaltbilder —
,
und endlicb bedenkt, daB anscbeinend

aacb das kolossale Kaltbild des Heliopolitanas im groBen Tempel
daneben nacb altsyriscber Sitte ein fatteralartig mit Goldblecb
fiberzogenes bolzernes Scbnitzbild war, so wird man jedenfalls
far die ursprfinglicbe Aasstattung des kleinen Tempels eine Kult-

Verbot des Kultes und seiner Kiten noch keineswegs verbunden zu sein. Lied man
den Tempel aber damals unangetastet bestehen, so ist er selbstverstandlich eine
Generation nach Constantin darch Julian wieder eroffnet und von neuem in vollen
Gebrauch genommen -worden. tJber das ausdriickliche Zeugnis des Chronikon
paschale wie das des Malalas, daB Constantin die beidnischen Tempel nicbt zer-
stort, sondern nur geschlossen habe, siehe unten Seite 21 f.
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statue in derselben Technik (Holzkern mit Blechuberzug von Edel-

metall) annehmen diirfen, ja miissen. Hbchstens als spateres

Ersatzstiick kbnnte die Constantinopeler Marmorfigur fiir den

kleinen Tempel in Erage kommen. Aber auch das nur unter

zwei wenig wabrscheinlichen Voraussetzungen: 1. dafi das nr-

spriingliche Kultbild des Tempels unter Constantin wirklick zer-

stbrt worden ware, 2. da6 die erhaltene Marmorstatue, was dem

Stil nach nicbt einleuchten will, erst in der zweiten Halfte des

4. Jks., im Gefolge einer Julianischen Restitution entstanden ware.

So wird man diese Statue fiir den Kult im kleinen Tempel in der

Tat auBer Betracht lassen miissen^), selbst wenn es sich bei ihr, wie

vorgeschlagen wurde, um die Apotheose einer der Kaiserinnen des

syriscken Hauses kandeln sollte, wozu die Stilstufe passen wiirde.

IJnd dock kann man nock etwas aus der Sitzfigur in Constant

tinopel fiir das verlorene Kultbild des Tempels in Baalbek lernen.

Nickt nur den Gresamtkabitus, die Ausstattung mit Tympanon und.

Akrenblindel und das flankierende Motiv der beiden Tiere neben ikrem

Tkron, sondern auck den Grund eines sonderbaren, bisker nicbt

reckt erklarten Umstands des von Krencker aus den erkaltenen

Spuren fiir dies Kultbild ganz ricktig rekonstruierten Stufen-

sockels (B. II. Taf. 13/14 und Seite 41). ‘Dieser mufi namlick ,a^

seinen vorderen Ecken abgesckragt gewesen sein, wie das Auf-

lager auf dem Boden des Adytons nock deutlick erkennen lafit.

Krencker vermutet, diese Absckragung sei deskalb gemackt worden,

damit man seitlich neben dem Kultbild nock zwiscken den nake

gestellten vorderen Baldackinsaulen des Adytons beqnem, kafe

1) Eher konnte — wenn eben nicbt doch die von D. Krencker (B. I, 26/27)

Yorgetragene Yermutung von einem Tempel auf dem Hiigel Haret bet sulli das

Wahrscbeinlicbste ware — der Bundtempel von Baalbeck als ehemaliges Gebause

fiir sie in Betracht kommen, der mir durch die seltenere Form seines kioskartigen

kleinen Zentralbaues (vgl. z. B. denKultbau der Tycbe vonByblos (JHS. 1911 pi. III.

nr. 9—12 und 13—15) wie durck die Kassettenfiillung der seitlichen Beckenfelder

seiner Vorhalle (Biiste einer Gottin mit Modius) als ein Tycbaion gesicliert zu

sein scbeint (vgl. B. II, S. 104 mit Taf. 67/8). Nacbi Weigands vergleichenden

Kapitellstudien (a, a. 0.) stammt ja aucb dieser originelle Ban noch aus dem

1. Jh. nach Chr. Dafi sein urspriinglicbes Kultbild spater von einer der ebxgei-

zigen syrischen Kaiserinnen ersetzt worden ware durch ibre eigene, dsm alten

Tempelbild angeglichene Statue, ware gut denkbar. Die Constantinopler Figur

wiirde der Grbfie nach viel besser in eine so kleine Celia wie diese passen —
allerdings auch nicbt obne noch einen entsprechend hohen Sockel —

,
in die Celia

des Bundtempels speziell wegen ibrer breiteren Ausladung auch besser als eine

scblanke Standfigur, die sich nach Krenckers Kekonstruktion (B. II, Taf. 62) zu

scbmacbtig und diinn in diesem Kaume ausnimmt.
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hindurch schreiten konnen. Die in alien vier Stufen des Sockels

vorhandene Absckragung der Ecken ware also nnr in ihrem nn-

tersten Q-lied wirklich motiviert und dann einfack dekorativ

durck alle drei folgenden Stufen kindurck fortgesetzt worden.

Wenn man die Plintke der Constantinopler Sitzstatue betracktet,

kommt man zn dem umgekekrten SckluB. Diese Plintke ist genau
im selben Sinne nack vorn in der Grestalt eines kalben Acktecks
abgesckragt, und es ist auck ganz klar, warum. Die beiden den
Thron der Gbttin flankierenden Spkingen sind die Ursache: diese

erfordern als Standflacke beiderseits eine Verbreiterung der Plintke
hinteBj zu der yon deren Vorderkante aus am einfacksten durck
Sckragen vermittelt wird. So muB in der Tat der Sockel des

wirklicken Kultbildes im kleinen Tempel auck zugescknitten ge-

wesen sein: in Pucksickt auf die beiden den Tkron der Gbttin
flankierenden Lb wen. Granz dasselbe ist dann aber auck anzu-
nehmen fiir das Kultbild des Heliopolitanus im groBen Tempel da-
neben. Was kier fiir die Lbwen oder Spkingen der Gbttin reckt
war, muBte dort fiir die Stiere, die Buckelocksen des Gottes billig

sein. Krencker katte darum sehr reckt, wenn er — allerdings

rein meckanisck libertragend, okne den wirklicken Grand zu kennen— auck in das Adyton des kierin ganzlick zerstbrten groBen
T^mpels (B. 1, Taf. 14 und 15) dem Kultbild des Heliopolitanus
einen vorne in gleicherWeise abgesckragten Stufensockel gegeben hat

Kur im Vortibergeken sei nock bemerkt, wie gut sick im Ge-
kause des Adytonaufbaues die tkronende Gbttin gemackt kaben
muB, und was der tiefere, bisker ansckeinend nock nickt bedackte
Grand fiir die eigenartige Hocklegung des Adytons in den syrischen
Terapeln — wie auck sckon des ebenso ckarakteristiscken Tempel-
podiums^) — gewesen sein muB. Ich vermute kierin die architek-
tonisck ganz konsequente Ausgestaltung der altvorderasiatiscken
Vorstellung yom Tkronen der Gottheiten in der Hoke, auf Berges-
gipfeln. das alteMotiy also, was auck den mesopotamiscken Zikku-
rats und den altkleinasiatiscken Eelsenthronen zugrunde liegt,
vgl Dombart, Zikkurat und. Pyramids S. 61 fip. Die baldackinar-
tige tlberdaclmng des Kultbildes aber durck die Kleinarckitektur
oben auf der Terrasse des Adytons brachte das Hausen der Gott-
keit im Innern der Natur, des Berges zum Ausdruck, wie es sick in
dem Adikularahmen der bekannten Kybelestatuetten nie ganz ver-
loren hat (vgl y. Salis, Jahrb. 1913, 21 ff.)^ Man kbnnte fast ver-

1) Dieses heben auch die Munzbilder bervor: z. B. JHS 1911 nl III 5 fi

16; 17, 21, 29, 30.
, P . o, o,
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muten, dafi diese reiche tlberbanung des Kultbildes in Syrien ge-

rade fiir die Magna Mater zuerst angewandt wurde nnd von da aus

sicb erst den Tempeln andrer Grottbeiten in Syrien mitgeteilt bat.

Nacb den obigen Darlegungen erscheint es aucb ausgescblossen,

in dem groBen Tempel sicb einen Knit einer „kapitoliniscben

Trias" za denken. (So zuerst Pucbstein, Jabrb. 1903, S. 98; znletzt

aucbWeigand, Jabrb. f. Kunstwiss. 1924, S. 77 Dieser Ban
kann nnr dem Jupiter Heliopolitanns allein gebbrt baben. Seine

Baaltis—Atargatis—Astarte—Aphrodite—Hera batte ihren eigenen

Tempel selbstandig, wenn aucb nnmittelbar an seiner Seite, von

Anfang an mit dem seinen geplant nnd anscbeinend aucb im Ban

fast gleichzeitig mit ibm begonnen. Der Tempel des Hermes aber

ist mit grofier Wahrscbeinlichkeit anf dem Hiigel Scbeeb Abdallab

nacbgewiesen worden (B. II. S. 45).

Gerade darin zeigt sicb die GroBe Baalbeks nnd der macbt-

volle singnlare Einsatz seiner romiscben nenen Griindnng, daB den

drei Hanptgottbeiten von Anfang an drei selbstandige, macbtige

Tempel nicbt nnr zngedacbt waren, sondern tatsacblicb aucb er-

bant worden sind. Andere Orte muBten sicb damit begniigen, die

jeweilige Dyas oder Trias ihrer Knlte in einem fiir sie gemein-

samen einzigen Ban nnterznbringen. Man bat die Bedentnng

z. T. in weiter Feme gefnndener Votivinscbriften und zweier

spater, kleiner, summariscb zusammenfassender Yotivreliefs, welche

Jupiter, Yenns nnd Mercnr nebeneinander als eine Trias von

Heliopolis zeigen, xiberschatzt, wenn man darans folgerte (B, II.

121 ff.), daB ihr Knit im alten Baalbek aucb arcbitektoniscb in ewe.

Einbeit znsammengefaBt gewesen sein miisse. Davon kann keine

Bede sein. Denn warnm bat man den Mercurtempel statt anf die

Hobe des Scbecb Abdallab nicbt nnten nnmittelbar nordlicb neben

den Jnpitertempel gesetzt, symmetriscb entsprecbend dem klelnen

Tempel anf dessen Siidseite ? Nur wenn dieses gescbeben ware, aber

nnr dann, ware der Heliopolitanns wirklicb in die Mitte genommen

gewesen von Yenns und Mercnr. War solcbes jemals geplant, so ist

1) Wer mugen die, laut den iiii Heiligtum selbst gefundenen Inschriften, zn-

sammen mit Jupiter darin verebrten „dii Heliopolitani" gewesen sein? Ich mocbte

entgegen der bislierigen Yermutung meinen: nicbt speziell Venus nnd Mercnr, son-

dern die samtlicben anf dem Knltgewand des Heliopolitanns als mit seinem

Wesen eng und nnmittelbar verbunden gedacbten planetarischen Gotter. Also jene

sideriscben Numina, die in der chaldaiscb-babylonischen Ausgestaltnng der sy-

riscben Kulte (vgl. Cumont, Die oriental. Religionen im rom. Heidentum®, S. 142

und 145) eine steigende Macbt und Anziebung auf die aberglaubiscben Gemuter

jener Zeit ausiibten : die sideriscbe tlberkrustung der alteren agrariscben Yor-

stellungsscbicbt.
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es — sicher aus kultliclien Grriinden — doch nie zur Ansfuhrung

gekommen. Man wollte die Dyas, auch wenn dem entwer-

fenden Axckitekten der groBartige Plan einer symmetrisch kompo-

nierten Tempeltriade mit iiber die tiefer liegenden Nebentempel ilber-

ragendem Mittelstiick sicber viel erwiinscMer gewesen ware. Aber

sckon Cumont a. a. 0. 142 bat angemerkt, dafi die syriscben Triaden

nicbt das Ursprlinglicbe sind, sondern die Dyaden.

11.

Nocb in einem anderen Pnnkte scbeint mir die Darstellung der

b^ftgesohiebtlicben Verbaltnisse in der groBen Pnblikation nicbt

das Ricbtige getroffen zu baben. Namlicb mit der gewaltsamen,

wilikiirlicb anmutenden Annabme, dafi der Jupitertempel — er

allein, wabrend ringsum die weiten Hbfe nnd aucb der „Heine “

Tempel steben geblieben seien! — durcb ein Erdbeben scbon im

4. Jh. zerstort worden sei und auf dem so nicbt durcb Menscben-

band berbeigefiibrten Triimmerbaufen davor sicb alsbald die cbrist-

licbe Basilika festgesetzt babe (B. II, 131, 150) ^). Und docb redet die

ganz ungewbbniicb tief binunter gefiibrte Verwiistung des Tempels

und die fanatiscbe Art, mit der der heidnische Altar zur Halfte

weggemeiBelt worden ist, deutlicbst von der feindseligsten Ge-

waltsamkeit.

Jene Annahme einer Zerstorung des grofien Tempels durcb

Erdbeben ist nnwabrscbeinlicb aucb nocb aus einem anderen Grunde.

Von einem solcben Ereignis, das ausgerecbnet den allergroBten

und beriihmtesten Kultbau Syriens inmitten seiner sonst offenbar

intakt gebliebenen Umgebung zu Boden gestreckt batte, wiirde die

scbriftlicbe IJberlieferung sicber eine Kunde bewabrt baben. Das
ist nicbt der Fall. Wobl aber ist dies der Fall bei einem anderen

Naturereignis, das wirklicb den Untergang dieses Tempels und
zwar gerade seines Gehauses — samt Inbalt — allein inmitten all

der weiten Annexe berbeigefiibrt bat. Das ist der Blitzscblag und
die dadurcb veranlaBte Brandkatastropbe vom Jabre 654 (Asse-

mani, Bibl. Orient, II, S. 89 ;
Chronik des Michael Syrus, iibersetzt

von Cbabot II, p. 262) ^).

1) So nach der Vermutung Puchsteins (Jahrb. 1902, 138).

2) Der auf Ps. Dionysius (von Tellmahre, 9, Jh.) zuriickgehende und im
12. Jh. niedergeschriehene Bericht enthMt interessante technische Einzelheiten,

von denen Winnefeld (B. I, S. 67, II, S. 46) bisher nur die Eindeckung des Tempel-
daches mit Bleiplatten — man denke an die spezifisch syriscben Bleisarge der
Kaiserzeit I — herangezogen hat, AuBerdem erfahrt man, auch wenn die Fassung
des Textes etwas lose erscheint, daB die groBen Cedernbalken der Celladecke an
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Es war vollstandig richtig, sich zu sagen, daB ein solcher
fiiesenbau uicht durch Menschenhand allein wird zerstort worden
sein — und die elementare Kraft eines unvorhergeselieiien Naturer-
eignisses den Anfang der Auflbsnng gemacht haben muB. Nur
ware es nicbt nbtig gewesen, ein solcbes Naturereignis da, wo es

nicht existierte, frei zu erfinden und dort, wo es ausdriicklich

und ganz klar bezeugt ist, zu Unrecht anf den Nebentempel,
den „kleinen“ Tempel zu beziehen. Ware es, wie Winnefeld
(B. II, 164) wahrscheinlich macben wollte, dieser „kleine“ Tempel
gewesen, der damals durcb Blitz und Brand zur ode ausge-
brannten Ruine wurde, so wSre sein beutiger, immer noch selten

guter Erbaltungszustand schlecbtin nnverstandlich. Kicbt die min-
desten Brandspuren sind an seinen noch in voller Hobe erhal-

tenen Cellawanden jemals bemerkt worden. Wie wiirde uberdies

das „idolum Solis“ bier in den Tempel des „Bacchus“ passen?!

Vollends die bier veisucMe ricbtigere Zuweisung des kleinen Tem-
pels an die groBe Giottin schlieBt Winnefelds Erklarungsversucb

ganzlich aus. Die sichtlich ganz summarisch abgerundeten Zablen

des Langen- und BreitenmaBes des verbrannten Tempels (160x 76

ihren Enden beiderseits auf ebernen Konsolen yon 3 Ellen Hdbe rubteny welche

die Form von Widderkopfen batten. Das ist keineswegs nnglatiblich. Im
teil, das Motiv der tragenden Lowen- und Stierkonsolen im Fries der Eingballe

wird dann nocb verst§i.ndlicher : das konstruktiv begrtlndete und bedeutsame Motiv

setzt sich, in formaler Abwandlung, nach aufien bin fort. Der Widderkopf gehbrt

mit zur Kultsymbolik des Heliopolitanus: er findet sicb paarweise auf seinem.

Kultgewand. So bei der Bronze Sursock (Syria pi. 4), Ammonskdpfe mit Widder-

hornern auf der Berliner Statuette (Cook, Zeus I> 573 Fig. 442). Wenn Konig

Helios in das Zeicben des Widders tritt — die Fruhjabrs-Tag- und K'achtgleiche —

,

so beginnen seine Strablen erst ihre recbte, emporziebende Kraft auszuuben,

liest man bei Julian (Rede auf die Gottermutter 172). Es beifit bei Michael Syrus

(Text bei Cbabot II, S. 321, mittl. Kolumne ab Zeile 16) nacb einer von M. Lidz-

barski mir freundlich gewabrten Uberseizung „. • • • seine Decke, die von

macbtigen Cedern des Libanon war. Und sie war iiberdeckt von obenber mit

Blei. Und seine Tiiren waren von Kupfer und Widderkopfe von Kupfer dariiber.

Und sie wurden geseben innerbalb des Hauses (in Hobe von) drei Ellen unter

jedem einzelnen der Holzer seiner Bedachung". Zum Scblusse folgte sebr ein-

prucksvoll die tiefe Niedergescblagenbeit, die sich des Heidentums bei der Nach-

ricbt von dieser Zerstorung des syriscben Nationalbeiligtums bemkcbtigte. Man
sab darin allgemein das Zeicben des endgiltigen Endes. „Kein Menscb konnte ibn

(den Tempel) zerstSren. Gott aber legte an ibn, urn sie (die Heiden) zu verwirren,

Feuer vom Himmel her, und es verbrannte ibn und vernicbtete seine Balken, sein

Erz und sein Blei und die Gotzenbilder, die in ibm waxen, und nur wenige
Steine blieben anihm, die vo m Feuer durcbgebrannt waren. OroJBe

Trauer ergriff die ganze Partei des Heidentums, und sie sagten : nun ist das Heiden-

turn vom Antlitz der ganzen Erde vernicbtet!".

Oes. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Heft 1. 2
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Ellen) stimmen ,zwar mit den Mafien des „kleinen“ Tempels

(36x 70 cm) ungefahr iiberein. Ebenso aber anch, wie ein Blick auf

die GmndriBtafel (14) lehrt, mit denMafien der Celia (30 x 70 m)

des grofien Tempels. Und da6 vorwiegend diese mit ihrem sckweren

Each ans riesigen Cedernbalken, weniger die Peristase ringsum,

durch jenen Brand zerstort wurde, ist nickt nur an sich wahr-

sckeinlich, sondem gesickert schon durch. die Tatsache, dafi die

meisten Saulen der Ringhalle erst viel spSter durch Erdbeben zu

Pali gekommen sind. Die letzten sechs ragen ja als stolzer Best

heute noch in voller H6he mit ihrem ganzen Gebalk aufrecht em-

por inmitten eines Sturzfeldes weiterer Schaftstucke, auf der Nord-
seite stehen noch vier Schaftstummeln ebenfalls in situ. Die Be-

schadigungen der Gebalkinnenseite, der Kapitelle wie der obersten

Saulenschaftstiicke von der Siidperistase (B. I, Abb. 22 und Taf. 68/69)

^ehen aber ganz so aus, als konnten sie durch Brand entstanden

sein, der hier in der von Br. Schulz (B. I, 62) aufierst wahrschein-

lich gemachten Decke der Ringhalle — iiberwiegend aus Holz —
reichliche Nahrung hat finden miissen. Der Marmor ist hier — in

vielsagendem Gregensatz zu der ganzen, vom Peuer unberiihrt ge-

bliebenen AuBenseite — an seiner Oberflache vielfach bruchig,

brockelig, rissig, spriingig geworden, wie unter der Einwirkung
einer starken Gilut. An den Saulenhalsen sind einzelne Partien
halb Oder ganz abgespliitert, und auch weiter unten scheinen die

Saulen — die 3. bis fast zur halben Schafthohe herauf — unter
der Beruhrung herabgestiirzter brennender Balken gelitten zu haben.
Noch auffallender ist diese Art der Beschadigung an den noch. in
situ befindlichen Saulenschaften der Nordperistase (Taf. 46 und 47).

Auch die von den Arabern zum Aufbau ihrer Schiefischartenmauer
hier wieder verwendeten Quadern zeigen dieselbe weitgehende Zer-
stornng der glatten Oberflache (Taf. 47). Vermutlich werden sich noch
deutlichere Feuerspuren feststellen lassen, wenn man an Ort und
Stelle einmal genauer darauf achtet. „Kohlenreste, etwas Brand-
Schutt“ oberhalb der antiken Grebaudeschichten wurden jetzt schon
dort beobachtet, aber nur aufWohnreste bezogen; auch rot gebrannte
Erde (B. I, S. 61). Dagegen laBt sich jetzt schon sagen, dafi die
noch stehenden Saulen keine .Spur einer Verriittelung oder Achsen-
drehung durch Erdbeben zeigen.

Dazu kommt der schon von Ch. Diehl (Justinien p. 550/1) heran-
gezngene, von Winnefeld bei Seite gelassene Bericht, der sich bei
Zacbarias Rhetor in seiner Kirchengeschichte (Ausg. von Ahrens
u. Kriiger, S. 164) findet,

^

d. h. in jener von einem Monch zu Amida
angefertigten syrischen Ubersetzung einer verlorenen griechischen
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Quelle. Da heiJ3t es
:
„Ein Blitz fahr vom Himmel, wahrend leiser

Eegen fiel, traf den Tempel und zerbrach seine Steine durcb den
Brand, stiirzte seine Saulen um, zertriimmerte und zerstorte ihn.

Die drei“ — im Vorausgebenden bescBriebenen Riesen-Steine (das

beruhmte Trilithon) — „aber beriihrte er nicht, sondern sie blieben

unversebrt stehen. TJnd jetzt ward dort eine Kapelle der beiligen

Jungfrau, der Grottesgebarerin, gebaut". Dieser BericM^) macht
— schon in dem Zug des leisen Eegens — einen glaubwiirdigen
Eindruck, und er ist wicMig, weil er 1. durcb die ausdriickliche

Bezugnabme auf die unversebrt gebliebenen^), mit dem Ban nahe
verbundenen drei Riesensteine nur den groBen, nicht den kleinen

Tempel meinen kann, 2. die Basilika von Baalbek als eine Marien-

kirche zu sichern scheint. Das Gresamtheiligtum blieb der alten

Idee treu : die Grottesmutter ward die Nachfolgerin der Grotter-

mutter.

Jener in die Regierungszeit Justinians fallende Brand des

Jahres 564, der den scbon langst gerichteten, aber immer nocb in

voller Pracht stolz dastehenden Riesentempel mit einem Male in

Asche legte, muB in der Tat ein Ereignis gevvesen sein, das anf

Heiden und Christen den tiefsten Eindruck gemacht hat. Wenn
nicht schon friiher, so jedenfalls jetzt, als der Himmel selbst nut
seinem lebendigen Feuer das Gotzenbild mit seinem kunstlichen

Blitzbiindel vernichtend getroffen hatte, wird man es gewagt haben,

auch seinen Brandopferaltar vor der Front zu zerstdren. Das ist

geschehen mit nachdriicklichem Eifer; in jedem Falle, bevor man
die Triimmer der ganzlich ausgebrannten Celia voUends auseinander-,

riB, sie zu einer kunstlichen Terrasse vor der alten Tempelfront

1) Nacb den vorausgebenden Zeileo, in denen gesagt ist, daB die drei wunder-

baren Steine „sudlich“ vom Tempel und „zu diesem hingesetzt“ sich befanden,

kdnnte man versucht sein anzunehmen, daB damit nicht die drei ganz groBen Steine

des Trilitbons im Weststereobat, sondern drei der kleineren, aber immer noch

9,6 m langen untersten Blocke des Tempelpodiums an der Siidseite gemeint seien.

Allein deren waren es eben doch immer mehr als drei! — Mit der Kapelle (wort-

lich : Haus des Gebets) ist ein unansehnlieher Bau gemeint. Jedenfalls steht nicht

das fiir „Kirche“ gewobnliche Wort da. Vielleicht handelt es sich bier schon um
den letzten kiimmerlicben und „jetzt“, d. h. zur Zeit des Autors, zusammenge-

schrumpften Rest des urspriinglich stattlicheren christlichen Kultes: die Basilika

in ihrer spateren Fassung mit dem durftigen Ostchor?

2) Wie aus B. I, Tafel 51—53 zu erseben ist, muB die Zerstorung des riick-

wartigen Tempelunterbaues gerade am Trilithon Halt gemacht haben. Die arabische

Aufmauerung mit Werkstucken des zerstorten Tempeloberbaues setzt unmittelbar

auf der Oberseite der drei Riesenbl5cke ein. Dazu stimmt die Bemerkung bei

Zacharias Rhetor, daB „Salomo“ auf sie hinauf nichts gebaut babe.

2 *
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ausbreitete rad einebnete als Podiam fiir die jetzt erst zn er-

baaende Basilika. Denn diese kaxin, da sie ja eben mit Werkstlicken

des zersbrtea grofien Tempels erbant ist (B. II, 130), und wie sick

durch stilistische Analogien aus Syrien belegen lafit, unmoglich

friiher entstanden sein: sie kann nicht constantinisck oder theo-

dosianisch, wie man bisher angenommen (Pnchstein, Jahrb. 1902, 138.

B, II, 131 u. 150), sondern erst spatjustinianisch sein. Ganz im

Sinne des alten Orients, der besonders in Syrien den beaiegten

Gegner ramittelbar rater den FliBen des Uberwinders zu zeigen

Hebte, hatte man der Kirehe die Trammer der beidnischen Celia

ba^Hblieh „zam Schemel ihrer PiiBe gelegt“.

Ear als ein Baa aus der zweiten Halfte des 6. Jbs. ist die

’ Basilika voia Baalbek verstandlich. Sie ist keine Saalenbasilika,

g,wie die vielen syriscben Kirchen des 4.—5. Jbs., die man am
besten bei Cr. Butler, Northern Central Syria, p. 87 ff. findet, sondern

eine Pfeilerbasiiika von der gedrongenen scbweren Art, wie sie

in Syrien eben erst am die Mitte des 6. Jbs. aafkommt und am
besten entwickelt durcb die Kircbe von Qalb Luzeb vertreten

ist (Butler a. a. 0. p. 221 ff.). Die Bizzoskirche von Ruweba, die

Basiliken von Dscbuwanije, Bettir und Baschmiscbli scblieBen sicb

daran an (a. a. 0. p. 2z5 ff.). Die Vorstufen zu diesem neuen Basilika-

typus mit seinen gewaltigen, wraigen Bogen auf wenigen gedrun-

genen Pfeilern kann man gat in Zebed beobachten. Die erste Basi-

lika dort (a. a. 0. p. 302) hat nocb die enggestellten Saulenreiben

des 6. Jbs., die „Ostkirche“ setzt statt Saalen schon Pfeiler ein,

aber nocb schlank, hocb und verbaltnismaBig dicbt gestellt (p, 303,

Fig. 111). Die „ Westkirche“ endlicb (p. 305, Fig. 112) setzt die Pfeiler

schon in weiterem Abstand and nur mebr halb so zahlreicb wie vorher.

Bl^en diese pfeilerbasiiika aber, welcbe die von Qalb Luzeb unmittel-

bar vorbereitetj i&t durcb eine Inscbrift datiert ins Jabr 511.

Die fiir die Datiernng des ganzen Baues so wichtigen Kapi-

telle der Baalbeker Basilika, B. II, S. 137 leider nur bescbrieben,

nicbt aacb abgebildet ^), scbeinen in ihrem doppelten Kranz verein-

facbter Akantbusblatter denen von Qalb Luzeb, d. b. denen der Pfeiler

1) Ber Giite Br. Schruders verdanke ich die Zusendung der Photographie

2084, 214, welche zwei gut erhaltene, sehr charakteristiscbe Kapitelle der Basilika

aufweist: sie stehen denen von Kalat-Siraan sehr nahe, warden also kaum alter als das

6. Jh. sein. Als Vorstufen des 4. u. 5. Jbs. k(5nnen Typen gelten, wie die von Weigand,
Ath. Mitt. 1914, Taf. 2 und 3 aus Kairo, Sicbem, Beisan und der Menasstadt zusammen-
gestellten. — Wahrend des Druckes erhalte ich. noch einen Brief Oskar Wulffs in

Berlin. Er glaubt an der Batierung der Basilika um die Wende des 4./5. Jh. fest-

halten zu mtissen, gibt aber zu, daB der polygonale Ostchor in erheblich spatere

Zeit, „vielleicbt sogar in das 7. Jh.“ fallen konne.
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innen (de Vogu4, Syrie centrale pL 330) wie denea der Saulen

auBen an der Apsisrnndung (Batler a. a. 0. 164, auf S. 223) ganz
zu entsprechen : ein weiterer wichtiger Beleg fiir die Datierung

der Baalbeker Kirche in die Zeit nach 650. Alle diese Kapitelle

sind aber deutlichst unterschieden von den Kapit^llen der theodo-

sianischen Zeit (0. Wulff, Altchristl. u. byzantin. ^ 276
Abb. 264). Allen jenen syrischen Schwesterkirchen ist Baalbek
aber iiberlegen darch den Schmuck der glanzenden Mariner-

inkrustation.

Die Umorientierung der Baalbeker Basiiika, die Anfiigang der
Ostapsis an Stelle des alten Eingangs, kann m. E. sehr woU
erst in islamiscber Zeit erfolgt sein. Die christliche Gremeinde hat

ja auch unter mohammedanischer Herrschaft noch lange Zeit dort

fortbestanden
;

bis in die Mitte des 11. Jh, hinein scheint die

Beihenfolge ihrer Bischofe keine tJnterbrechung erfahren zu haben

(vgl, B. 11,151). Wie tolerant der friihe Islam dem Christentum

gegeniiber sick verhielt, ist bekannt. In Damaskus vertrug man
sick zu gleichen Halften in ein und demselben Bau der alten Haupt-

kirche, neben der den Christen auch nock 13 andre Kirchen in

der Stadt belassen wurden (Watzinger-Wulzinger, Damaskus 1, 97),

Vielleicht hangt die Umorientierung der Basiiika in Baalbek auch

schon damit zusammen, da6 man im Osten den alten Haupteingang

zum Heiligtum mit seinen Propylaen vollstandig geschlossen hatte

und alle Eingmage nunmehr nach Westen verlegte. Waren die

Christen erst einmal genotigt, durch das friiharabische „alte Tor“

(vgl. B. I, Taf. 17) im Westen zu ihrer Kirche zu pilgern, su

es durchaus naturlick, dafi sie dieser nun auch im Westek einen

Eingang gaben und an Stelle der durch ikn jetzt durchbrochenen

alten Apsis fortan eine neue im Osten brauchten. Spater erst

scheint man die Kirche ganz gesperrt und aufgegeben zu haben.

Schrittweise ist das Christentum aus dem alten Tempel-

bezirk wieder hinausgedrangt worden, wie es schrittweise vor-

her von demselben Besitz ergriffen hatte. Selbst Constantin

hatte es noch nicht gewagt
,
gegen den Terapel des JSeliopoli-

tanus irgend etwas zu unternehmen (vgl. oben S. 11). Tiber

jenes Verbot der sakralen Prostitution des Venustempels kin-

aus scheint er nichts riskiert zu haben
,

auch dies nicht ohne

blutige Eolgen fiir die jnnge kirchliche Gremeinde, die er nach

Kraften zu fordern suchte. Von Theodosius bezeugt das Chro-

nicon paschale (ed. Bonn I, p. 661; fast gleichlautend auch Ma-

lalas
,

Chronogr. ed. Bonn p. 344) ,
da6 dieser Kaiser einen

Schritt weiterging: Constantin habe die heidnischen Heiligtiimer
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imd Tempel nur geschlossen, Theodositis aber sie zerstort (mtdXveev).

So auch das beriihmte Heiligtum zu Heliopolis, das er zu einer Kirclie

gemacbt babe — ahnHch wie in Damastus. Schon ans dieserNacb-

ricbt selbst geht bervor, dafi bier von keinex volligen oder eigent-

licben Zerstorung des beidnischen Tempels die Rede ist. Die ans-

drucldicb genannte Parallele von Damaskns kommt binzu. Dort

VnuTi nur der Kernbau des Tempels selbst damals zerstort worden

sein. Der Hallenrabmen des weiten Peribolos blieb erbalten, in

seinem siidlicben Trakt wnrde die cbristliche Kircbe eingebant

('W’atzmger-'Wnlzinger, Damaskns I, 78ff.).

In Baalbek stammt die Basilika anscbeinend also erst ans

justinianiscber Zeit; die einzige friibere cbristlicbe Anlage, die

iimerbalb des beidnischen Tempelbezirkes bier nachweisbar er-

scheint, ist der Einban im sechseckigen Vorbof, nnmittelbar binter

der Propylaenballe. v. Liipcke (B. II, 129) setzte diesen cbrist-

lichen, baptisterienartigen Centralbau, entstanden dnrch tlber-

dacbung des alten Secbsecksbofes nnd Anbringnng von Fenstern in

den "Wanden ringsum nnd noch durcbans das antike Nivean be-

nutzend, friiber an als die im Alterbof erricbtete Basilika, deren

FuBboden auf der Trummerscbiebt des groBen Tempels 2 m bober

liegt. Icb mocbte vermnten, daB in jenem sechseckigen Centralbau

eben. 410 ,„IImwandlung des alten Heiligtums in eine cbristlicbe

Kircbe* vorliegt, die Theodosius gescbaffen hat. Die Parallele zu
Damaskus ist in der Tat vorbanden; man wagt nocb nicbt gleicb

ins Zentrum der beidnischen Kultstatte selbst vorzudringen, man
bleibt an der Peripherie. Aber in wirksamster Weise wird in

Baalbek durcb die neue Verwendung des Secbsecksbofes der

beidniscbe Knit einfach blockiert. Dem ist der alte Zugang nun
irbilig abgescbnitten, die stolzen Propylaen sind die unmittelbare
Voxballe zur cbristUchen Kircbe geworden. Der alte Tempel ganz
binten stand zwar noch, aber zuriickgedrangt in den Hintergrund,
zuriickgescboben gleicbsam ins Altenteil, amtlicb preisgegeben vol-

liger Bedeutungslosigkeit. Sebr wohl mbglicb aber, daB man da-
mals schon -wenigstens seinen Brandopferaltar unten vor seiner

1) Nachdem, was Lukian c. 49 von Hierapolis bericlitet, darf man annehmen,
daB auch in Baalbek eben dieser Altar (Iv cciiljj') es war, um und auf dem jenes
Riesenbrandopfer mit Tieren, Baumen und Kostbarkeiten aller Art aufgebaut
wurde, das nach dem Herumtragen der Gotterbilder ringsum in Prozession plQtz-
lich in Flammen aufging. Daher die groBe Weite des Holes, der betrachtliche
Abstand nicbt nur vor den Hofhallen, sondern auch von der Tempelfront selbst!
Schon die Massen von Priestern (Hierapolis 1) und reUgiSser Genossenschaften (In-

schrift der Kupferschmiede im Altarhof von Baalbek selbst) brauchten viel Flache
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Treitreppe zerstort hat. Dafi der Jupitertempel aber gegen Ende
des 6. Jbs. im Stillen immer noch seine eifrigen Anhanger tmd

Hiiter gehabt hat, beweist aufier dem erstannten Zeugnis der

373 dorthin verbannten orthodoxen Alexandriner die drastische

Erzahlung aus der Vita des Rabbula (B. II, 160): Tempel und

Kultbild bestanden noch und ebenso noch die hohe Erseitreppe,

welcbe die eifrigen Eindringlinge hinabflogen. Deren miBgliickter

Versuch, die Grotterbilder zu zerstoren, verliert zwar an Kiihnheit

der Unternehmung, gewinnt aber umsomehr an Wahrscheinlichkeit,

.

wenn es sich um einen Angriff auf einen kaum mehr geduldeten

und nur illegitim noch in der Abgelegenheit sich fort fristenden

Knit handelte. Der Teufel wollte „sein“ Baalbek immer noch

nicht fahren lassen (Vita Pelagiae ed. Usener p. 11,11), auch im

5. Jh. noch nicht, als die Stadt als solche schon ziemlich christiani-

siert gewesen sein muB. Selbst die Brandkatastrophe von 654, die

Zerstorung des Jupitertempels
,

die Erbauung der justinianischen

Basilika unmittelbar auf dessen Triimmern vermochte das Heiden-

tum in Baalbek noch nicht ganzlich auszurotten. Noch immer stand

offenbar in altem Grlanze unmittelbar neben dem ausgebrannten

Saolenbranz des groBen Tempels der „klein6“ Tempel hoch aufrecht,

die Wohnstatte der dea Syria. Ihr in der heimischen Sitte tiefwur-

zelnder Knit scheint am langsten die heidnischen Gemiiter in seinem

Bann gehalten zu haben. Knapp 50 Jahre vor dem Hereinbrechen

des Islam gelang es endlich der Strafexpedition des byzantinischen

Kaisers Tiberius im Jahre 579, das immer noch iippige, iibermiitige

Heidentum in Heliopolis endgiltig zu brechen.

Religionsgeschichtlich ist, wenn die hier vorgetragene Auf-

fassung sich bewahrheitet
,

eine klarere Erkenntnis der syrischen

Kulte in Baalbek gewonnen, der dea Syria ihr beute noch am

vollstandigsten erhaltenes und merkwiirdigerweise bis zuletzt in-

cognito gebliebenes Heiligtum zuriicbgegeben
;

sicber eines der

schonsten
,

daB sie je besessen hat. Die Verteilung der beideh

Tempel etwa umgekehrt vornehmen zu woUen, der Gottin den

groben Tempel, dem Helios-Baal den kleinen zuzuteilen, das geht

zur Platzcntfa/ltuDg, —* ^Wciin dor wcstlicliB AbschluB dss AltcirliofGS imniBr ein

diirftiger und provisorischer geblieben ist, so kann das nicht nur daher kommen,

daJB hier rechts und links vom groBen Tempel immer die beste Stelle fur ein

„Werktor“ zum Hereinschaffen des Baumaterials war, sbndern auch daher, daB das

Material fiir die groBen Brandopfer beim Jahresfest hier von hinten hexein-

transportiert werden konnte, wofiir man nicht den feierlichen Zugang durch. die

Propylaen von vorneher nehmen wollte.
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nicht an, da lateinische nnd griechische Votivinschriften an den
Propylaen nnd ans dem Altarhof des grofien Tempels selbst den
Knit des Jupiter Heliopolitanus eben fiir diesen, und nicht fur

den kleinen Tempel, nnweigerlich verlangen.

Wer hatte gedacht, dafi gerade in Baalbek, verborgen gleich-

sam unter dem monumentalen Schleier einer von Westen her-

iiber gebracbten klassiscben Kunst, unvermutet, aber unverkenn-
bar das uralte syriscbe Grbtterpaar Hadad—Atargatis wieder
auftauchen wiirde! Jener Dual, dessen bettitiscbe Wurzel Grar-
stang (Tbe Syrian Groddess 1913, besonders p. VIII, 6, 10, 12,
28,.:?i).i;iohjtig erkannt und mit Recbt betont bat, der urspriing-
licb ganz allgemein in Vorderasien verehrt wurde, von dem das
maniiliche Rumen dann vielfach zuriicktrat (Grarstang p. 18)' oder
-aucb, wie beim Dolicbenus, isoliert sicb erbielt, wahrend sonst
der Kult der Partnerin meist iiberhaud nahm (ebenda p. 22). Es
ist dasselbe Paar, fiir welcbes Hill (JHS 1911, 66 £f.) an Hand
der Miinzen der pbonikiscben Kiistenstadte eine ausgesprocben
litorale Variante nacbgewiesen hat : den Kult eines hcichsten Paares,
bei dem bald der mannlicbe, bald der weiblicbe Partner i), bald
alle beide (z. B. als Dagon und Derfceto) in Glestalt balber See-
wesen maritimen Cbarakter annehmen. JedenfaUs erganzen sicb
die. bettitiscben Pelsreliefs von Jasilikaya mit den beiden groden
Gottbeiten an der Spitze der langen Festprozession (Garstang,
p. 6 Fig. 2) ,

Lukians Bericbt liber die syriscbe Gottin und den
Doppelkult in Hierapolis und audrerseits die Ruinen von Baalbek in
einer viel weitergehenden Weise als man bisher anzunehmen ge-
wagt hat. Diese drei wicbtigsten Testimonia altsyriscb - anato-
liseber Kultgescbichte schlieden sicb nun zu einem einzigen bedeut-
samen zusammen, in dem Baalbek nicbt den geringsten An-
ted bat. Der macbtvolle architektoniscbe Dual des Tempelpaares
von Heliopolis findet aber endlicb in einem vierten hierher ge-
horigen Dokument sein bedeutsames, bisher iiberhortes Echo: in
jenen beiden, bereits zitierten, eng zusammenhorigen

,
in vier

Nachten des Jabres362 hingescLriebenen Reden des Kaisers Julian
auf Konig Helios und auf die Gottermutter

,
in denen der Poly-

^eismus der alten Zeit in einen pbilosopbiscben, neuplatoniseben
Monotbeismus verschlungen scbeint und zu jedem der beiden Nu-
miua als dem Urquell alles Seins gebetet wird.

1) So auch noch welter landeinwarts wie in Baitokaike (Kalat el-HSsn)
‘AawxXovccta verehrt wurde (Eevue arch.’

lor/ /

j
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Zn Ciceros Kede fiir Caelius.

Von

R. Reitzenstein.

Vorgelegt in der Sitzung vom 15. Mai 1925.

In einem auBerordentlicli feinen und geistvollen Aufsatz „Aus

Ciceros Werkstatt" (Sitzungsber. d. PreuB, Akad. 1913 S. 12 ff.) bat

Norden iiber den ^nnbegreiflichen Zustand‘^ der Rede Pro Caelio

ansfubrlicb gehandelt. Bedenken, die ick gleicb damals meinen

SchUlern vortrag, mochte ich bier der R'acbpriifung unterbreiten.

Norden war darcb drei anffallende Wiederholniigen oder Dubletten

zu dem Scblufi gekommen, eine zu Hanse ausgearbeitete Skizze

xmd die durcb die Reden der Anklager in der Verhandlung not-

wendig gewordenen Improvisationen seien diesmal so ungeniigend

mit einander verarbeitet worden, daS wir sie nocb jetzt au£ weite

Strecken sondern konnten; die Rede sei nnfertig. Ibre Anlage

mocbte icb nacbpriifen.

Icb beginne mit der dritten, anscbeinend beweiskraftlgsten

Dublette, der „unertraglicben Wiederboliing“ des Eingangs der

argiimentatio

§ 30

sunt autem duo crimina, auri et

venenij in quihus una atgue eadem

persona versatur: aurum sumptim

a Glodia, venenum quaesitiim quod

Clodiae daretur, tit dicitur.

§61
duo sunt enim crimina una in mu-

Here summoruni facinorum
,

auri

quod simiptum a Glodia dicitur^ et

veneni quod eiusdem Clodiae ne-

candae causa Caelium cri-

minantur.

Nur an der zweiten Stelle folgt wirklicb die argumentation

Die erste fubrt etwas ganz anderes ein : die interrogatio testis, die

den ganzen Mittelteil der Rede einnimmt. Eiir die beiden crimina

ist Clodia die einzige Zengin, auf ibr bernbt alles; sie war die

Greliebte des Caelius, und er kat sie verlassen; der Verdacht, daB

sie aus Rachsucbt bandelt, liegt nabe; mit ibrer Person bat der



26 R, Reitzens te in,

Verteidiger sich also notwendig zu befassen (§31. 32)^). Das
geschiebt in einem eigenen Toil, nnd diesen Toil, nicht etwa die

argumentation leiten die aus § 30 angefiihrten Worte ein, ja sind

vor ihm fast notwendig. Vor der wirklichen argumentatio werden
sie in § 61 wiederholt, aber ans den neutralen Worten in quihus

una atque eadem persona versatur ist nun geworden in muMere sum-

morum facinorum. Die Absicbt in der Wiederkolung scheint mir
so Har, daB ich von einer Dublette niclit reden wurde.

Die beste Erklarung fiir den dazwischenstelienden Teil gibt

Quintilian (V 7, 6) : interim adversus singulos testes derigitiir actiOn

q^od insectationis genus et permix turn defensioni leg im us in

orationibus plurimis et separatim ediium, sicut in Vatinium
testem, Cicero, der damals nocl. im bittersten Kampf gegen Clodius

stelit, hat personliche wie sachliche G-riinde, die Gelegenheit zu
einer ansfuhrlichen Invektive gegen Clodia nicht zu versaumen;
aber er kann sie nicht gesondert publizieren; jene private Eehde-
ansage, die doch eine gewisse staatliche Anerkennung findet^),

kann sich nur gegen einen Mann, nicht gegen ein W"eib richten.

So wird die interrogatio testis hier unter einen andern Gesichts-

punkt gestellt, den die Eede des zweiten Anklagers, Herennius
Baibas, geboten hatte. Die moralische Verkommenheit des Caelius
gerade in dieser letzten Zeit hatte er zum Hauptgegenstand seiner
Rede gemacht, nnd in der Tat lag ja nicht in dem juristischen
Teil, der Sache selbst, sondern in dem Leben. des Caelius die

Gefahr fiir ihn; die Anklager hatten ausdriicklich auf Pracedenz-
falle verwiesen, in denen vis puhlica nicht erweisbar war, die Ver-
urteilung aber auf Grand des anstoBigen Vorlebens erfolgt ist

(Camurtius und Caesernius). DaB freilich gerade die Vertreter der
Clpdia hierbei als Hiiter der offentlichen Moral auftreten muBten,
war der schwachePunkt derAnklage, der den Verteidiger gradezu
zur relatio cnmmis, dem dvts'yxlfjficc {dvtLiccctrj'yoQLa), zwingen muBte.
So flieBen interrogatio testis und relatio criminis in diesem Teile
Ciceros zusammen. Erstere gibt in Anfang und SchluB die Eorm,
leiztere bestimmt die Ausfuhrung; der argumentatio fait in der Rede

1) Vgl, Quintilian Y 7, 23 curci et inquisitione opus estj quis reuM prematy
quas et quihus ex eausis inimicitias haheat, eaque in orations praedicenda et amo-
lienda sunt.

2) Aufbau und Bedeutung dieser Eeden hatte ein lieber Schuler von mir,
der dann unter den Ersten im Weltkrieg fiel, dargelegt. Einige Andeutungen
habe ich m der Dentschen Literaturzeitung 1922 Sp. 390 gegeben.

3) Tgl. Schol. Bob. 170, 0 proprie namque interrogatio dicehatur, qua testes
redarguehaniur.
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von Anffl-ng an nur ein kleiner Raum zn, wie Quintilian IV 2, 27 her-

vorkebt. Die Eede gliedert sick nack denEeden der drei Anklager ^).

Die Eickter, die knrz znvor den Sextus Clodius freigesprocken

kaben, sind in der Mekrzahl den Klagern gunstig, jetzt freilich

verstimmt, weil diese durck eine anfecktbare Dentnng der gesetz-

licken Bestimmnng quotidie quaeri^) erzwnngen kaben, dafi sie am

ersten Tag der Spiele, der wokl Festtag, aber als spat zngefiigt im

alten Kalender nicht als nefastus bezeicbnet war, den ProzeB nock

erledigen miissen, damit die neue Anklage des Caelins gegen Atra-

tinus vereitelt wird. Jetzt sind sie anfierdem ermiidet
;
fimfEeden

sind, eke Cicero das Wort erkalt, vorausgegangen. Er benutzt in

der Einleitung ikre Verstimmung, spannt durck den Hinweis auf

Clodia®) die Erwartnng nnd erledigt in dem gegen den jungen

Atratinus gerickteten Teil, der praemunitio^), wie man spater sagen

wiirde, die gekassige Sckildernng der Jugendzeit des Caelius ganz

knrz nnd in iiberlegen-nacklassigem Ton: nickts Nackteiliges stekt

bisker gericktskundig fest. Die narratio meidet er iiberkanpt;

er wird sie im Scklufi dann geben nnd wahlt die Eunkte, auf die

er eingekt, hier so, dafi er dort das Bild eines braven, strebsamen

nnd betriebsamen Jiinglings zeicknen kann, der nur einmal, als

er spat zuerst die Sinnenlust kennen lernt, ein wenig ans der

Baku kommt, um bald mit doppeltem Eifer in sie znruckznlenken®).

1) Oder eig^tlicb nur zweier Klager ;
P. Clodius wird nur nebeiibei beruck-

sichtigt.

2) Nach meiner Deutung „ohne Vertagung" (eine Verhandlung auch am dies

nefastus kann damit nicht gemeint sein). Also ist es wahrscheinlich, dafi scbon

ein Verhandlungstag vorausgegangen ist, Cicero also die Reden der Ahklager

zum Teil schon bei seiner Vorbereitung berucksichtigen konnte.

3) Er enthalt schon die Ankiindigung des zweiten Teiles, der interrogatio

testis, und das Schlagwort meretrix.

•1) Vgl. etwa Pro Murena 14, Pro Scauro 21.

5) Was Crassus schon behandelt hat (§ 23), wird ilberhaupt nicht mehr

beriihrt, ja selbst die Verdachtigung, Caelius habe bei dem spater gelungenen

Giftmordversueh gegen Dio mitgewirkt, mit ein paar Worten und einem Zeugnis

abgemacht. Norden wundert sich, dafi Cicero nicht spater auf diese Verdachti-

enng zuriickverweist, wo er von dem angeblichen friiheren Versuch spricht, oder

beide Faile mit einander verbindet. loh glaube jeder geschickte Advokat wiirde

ietzt ehenso verfahren. Jener fruhere Versuch wurde ja glaublicher, die Beschnl-

digung ernster, wenn auch bei seiner Wiederholung ein Verdacht auf Caelius

gefallen ist. Cicero will aber nur besprechen, was allein auf dem Zeugnis

der Clodia beruht; ibm muB auch deshalb daran liegen, dafi die Richter jene

zweite Beschuldigung vergessen haben. Selbst eine gewisse Unklarheit bleibt, ie

Cicero sich aufzularen hutet. Herennius hat gesagt, Caelius habe der Clodia

einen falschen Zweck des Darlehens angegeben (§ 53), und doch wissen die An-

kiager den wahren Zweck offenbar nur durch Clodia.
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Erst mit der Antwort auf die Rede des Herennius (§ 26 if.) andert

sich das. Herennius hat einerseits als Vertreter altromischer Zncht

eine leidenschaftliche Scheltrede gegen Caelins gehalten, die alle

Laster der jetzigen Jugend ihm vorwarf, ohne fiir ihn selbst Be-

weise zu bringen, andrerseits in der allgemeinen Behandlung des

Liebeslebens dieser Jugend eihe Art pHlosopLische geboten,

in der, wie wir aus der Antwort Ciceros erraten konnen, die

Grefahrdung der Ehen und der Zucht der Erauen durch die Ent-

wicklung der erotiscken Leidenschaft besonders betont war. Cicero

antwortet, solche Deklamationen seien an sick leickt und immer

eindrucksvoll, er aber wolle nur auf das eingehen, was den Caelius

selbst betreffe und gesetzlich strafbar sei, also wirklich zur Sacke

gekbre, und dies seien nur die duo crhnma auri et venenL In

keiden Eallen kandelt es sick nur urn Clodia und Caelius, aber —
und das sckeint mir Norden zu iiberseken — zunackst unter dem

von Herennius gegebenen Q-esicbtspunkt, wer moralisck stronger

zu beurteilen ist, gegen wen die sittliche Empbrung der Rickter

sick eker wenden mu6 (vgl. § 39), gegen das Weib oder den Mann.

Kann er die Rickter auf diesen Standpunkt keriiberzieken, so kat

er gewonnenes Spiel.

Die gegen Herennius gerichtete Gregenuberstellung von Caelius

und Clodia, die sick mit der interrogatio ad testem verbindet, wird

auderlick gekennzeicknet durck vier Prosopopoiien, wie auck Norden

zugibt. Altvaterzuckt und moderne Moral sollen jedem der beiden

dabei gegeniibertreten, der Clodia in ihrem Ahn, dem Appius Clau-

dius Caecus, und in ikrem Bruder, qui est in isto genere ttrlanissi-

7mis, dem Caelius in dem Caeciliamis pater und dem Terentianus

2)ater^), Den miiden Ricktern wird zum Ergotzen ein Stiick der

l%di in dieser abweckslungsreicksten aller ciceroniscken Reden vor-

gefdkrt. Die Recktfertigung des Caelius wird dabei reckt prak-

tisck und gewifi der Mekrzakl der Rickter geniigend nack der

Komodie geboten: „es kat nickts gekostet“. Aber innerlick be-

friedigend ist sie fiir Cicero nock nickt. Eerner ist die Verbindung

dieser Gegeniiberstellung mit der interrogatio in testem nock ganz

unklar und unverstandlich, wenn wir nickt § 36 zu Hilfe nekmen,

den Norden als Einlage aus diesem Zusammenkang entfernen will.

Hier erst stellt Cicero die fiir das Zeugenverkbr oder die- repre-

1) Da6 der Gaedliamts pater kurzweg als vix ferendus beiseite gescboben

wird, ist ein Abweis zugleicb fiir Herennius, der obiurgavit M. Caelimij sicut

neminem umquam parens (§ 25). Fiir den Cbarakter der Rede ist lebrreich, den

Verweis auf eine Szene des Caecilius Pro S. Roscio 46 f, zu vergleichen. Dort

blobe Hindeutung, bier ein direktes Rivalisieren des Redners mit dem Schauspieler.
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liensio testis entscheidende Frage; wie war d.as Verhaltnis zwischen

Caelins und Clodia? Grewifi hat er sie vorher schon dnrch den'

blinden Censorier stellen lassen (§ 34). Aber da erscheint sie in

der Scheltrede nnter anderen, anf die man keine Antwort erwartet.

Hier erst wird die Bedeutung fiir den Prozefi hervorgehoben : die

Anklager schildern es breit als Beweis der Sittenlosigkeit des

Caelius; aber war es so, so ist Clodia Dime und daher vor

G-ericht iiberhaupt nicht zeugnisfahig ‘). Das darf nicht die fingierte

Person, das mu6, wenn es wirken soli, der Verteidiger selbst

sagen. Die verscharfende Wiederholung ist hier klar. Und noch

einmal erscheint, wieder verstarkt, dieselbe Prage am SchluB des

ganzen Abschnittes (§ 50) : alles, was er von Clodia erlitten hat,

will Cicero vergeben und vergessen; nur die eine Prage soli sie

ihm beantworten, von der die gauze Verteidigung abhangt. Hat

sie noch einen Best von Scham, so muB sie bestreiten, daB das

Verhaltnis so war, wie die Anklager es schildern, und damit ist die

Anklage erledigt®); ist sie vbllig schamlos und bekennt sich zu

ihrer Schmach, so kann er frei vorgehen. Sie tut das durch ihr

Schweigen, und er erweist nun in dem knrzen SchluBteil, der

eigentlichen argumentatio, daB sie liigt.

Aber auch hier geht der Teil gegen Herennius unmittelbar

voraus und ist damit verbunden (§ 48. 49) : halt Herennius auch

die Dirnenliebe fiir verboten, so geht er an Sittenstrenge iiber

den altenCato und alle Vorfahren heraus; sie war immer erlaubt,

also, von jeder Personenfrage abgesehen, auch die Liebe zu der

mulier non nupta, guae pdlam sese in meretricia vita conlocavit.

wurde selbst Clodia nicht bestreiten. Er verbindet die frage

an sie, ob sie das fiir unmoralisch oder schimpflich halte, mit der

Prage, ob sie als Zeugin jetzt die Behauptungen des Herennius

bestatigt oder widerlegt. Ich halte es danach nicht fiir voll be-

rechtigt, daB Norden § 38 und 48—50 einander als Dubletten

gegeniiberstellt. Der erste Paragraph bildet den AbschluB der

Komodienschilderungen
;
wie das Verhaltnis des Jiinglings und der

meretrix in der Komodie wiirde der mUde Vater in den Adelphi

des Terenz moralisch das Verhaltnis der jetzigen jungen Manner

1) Mommsen, Rom. Strafrecht 403, 1. Die AnHager spreehen nur von Yer-

fixliriing,

2) Schon die fingierte Rede des Bruders gibt ihr ja den Rat, von der An-

klage zuruckzutreten, also denselben Ilat,^den Cicero hier wiederholt. Dafi Clo ia

ihn tatsachlich gar nicht mehr hefolgen kann, ohne^sich selbst zu vermchten,

kommt dabei natiirlich nicht in Frage. Es handelt sich nur darum, die Stim-

mung der Richter zu heeinflussen.
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,zu jenea galanten Damen benrteilen, die offenkundig ikre Lieb-

Baber balten und unterkalten. Daneben nimmt § 48—50 klar

die in eigener Person von Cicero der Clodia gestellte Prage von

§ 35 auf, freilich in neuer Wendung und Verstarkung.

Aber Cicero selbst will nicht der Terentiamis pater sein, und
hat Herennius iiber die Erotik eine ganz unpersonliche philoso*-

phische d'86vg eingelegt, so auch seinerseits dies nachahmen. Er
legt den Standpunkt der humanitas zu diesen in der Jugend be-

greiflichen Verfehlungen dar, um dann aus der Beredsamkeit des

Caelius, deren Probe die Richter eben genossen haben, zu folgern,

da6 es sich nur um eine kurze Verirrung gehandelt haben kann,

an der die Hauptschuld die meretrix tragt. Damit verbindet sich

dcbnii die besprochene Abfertigung des Herennius (§ 48. 49).

Wollten wir wirklich den Versuch machen, die zu Hause vor-

bereiteten Stiicke von den vor Grericht selbst zugefiigten zu
scheiden, so mufite nach meinem Empfinden grade jene' d'scfig

§ 39ff. zu. letzteren zaUen; beruht sie doch ganz anf der Anlage
der Rede des Herennius. Freilich auch in ihr findet sich § 42. 43
eine Wiederholung von etwas friiher G-esagtem. Cicero bittet im
Eingang § 27 nach ein paar bissigen Einzelausstellungen den He-
rennius iibertreibend, ihm auf Widerruf zu gestatten, den zu ver-
teidigen, der einmal ein wenig der Jugendlust zuganglich gewesen sei,

Viel wackere Manner hatten es zwar noch ganz anders getrieben und
allgemein gonne man der Jugend eine gewisse Freiheit; aber die
wolle er nicht in Anspruch nehmen und seinen Klienten auch nicht
sor.ietate plurium verteidigen; nur dtirfe der Anklager nicht die
allgemeine Erbitterung iiber das Treiben der Jugend gegen Caelius
ausnutzen, sondern nur dessen wirkliche crimina. Soli dann iiber-
hanpt noch eine philosophische allgemeine Erorterung stattfinden,
so mfissen sich die zur Entschuldigung ausgefiihrten beiden Ge-
danken natiirlich in gewisser Weise wiederholen, und grade das
beabsichtigt Cicero, der die Verteidigungsgriinde, die er scheinbar
zunachst nicht benutzen will, nur auf die Zeit verschiebt, wo die
Vergleichung der Clodia und des Caelius die Stimmung der Richter
schoE letzterem giinstig gestaltet hat"). In diesem auherordentlich

1) Elotz hat § 38 gme haheret palmn decretum semper aligiiem offenbar nicht
verstauden (das folgende auius geht auf das Weib). Die beste Erklarung aibt
Catull 8, 17 cuius esse diceris?

2) Wie streng die Responsion durchgefiihrt wird, zeigt sich darin, dafi selbst
der Yonjurf des Giftmords, und zwar des gelungenen, spater auf Clodia zuruck-
geschleudert wird.
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fein bereclineteii Versucli sind Wiederholungen nicbt nur begreiflicli,

sondern notwendig.

Nun muB icb Norden freilicb zugeben: formell ist § 3B wirklicli

Einlage; an die letzten Worte des Appius .Caecus (§34) miiJBte

dem Aufbau des Granzen nach schlieBen (§ 36) ; sin autem urbanius

me agere mavis, sic agam tecum, removebo ilium senem durum acpaene

agrestem. Aber freilicb, vollig feblen konnen die dazwiscben-

stebenden Ausfiibrungen aucb nicbt. Granz nnvorbereitet bame
sonst § 37 die Wendung an Caelius redco nunc ad te, Gaeli, vicissim

ac mihi auctoritatem patriam severitatemque suscipio, die ibrerseits

allein durcb die Herennins-Rede veranlafit ist^). Ja nocb mehr:

die ganze Q-egeniiberstellung der Clodia und des Caelius verlbre ibre

innere Berecbtigung, wenn sie sicb nicbt an den Teil adversus testem

scbliefien konnte, dieser Teil aber bliebe bis zuletzt unkenntlicb

und unklar obne die direkte Frage, die Cicero in eigner Person

§ 35 stellt; selbst der ScbluB (§ 50) wiirde in seiner jetzigen Fas-

sung sie nacb meinem Empfinden zu . wenig klar und zu wenig ab-

gesondert bieten, als daJB die Ricbter obne § 35 die innere Berecb-

tigung dieses Teiles empfunden batten* Eine leicbte Inkongruenz

liegt bier tatsacblicb vor, fiir die sicb vielerlei Erklarurgsmoglicb-

keiten bieten*'^); nur darf icb die vermeintlicben „Dubletten“ nicbt

mebr dafiir benutzen. Icb wiirde bier, wie aucb an einzelnen

.Stellen anderer Reden, wobl feststellen, daB Cicero einer Scbwie-

rigkeit nicbt voll Meister geworden ist, nicbt aber boffen, derartig

in seine Werkstatt schauen zu konnen, wie Norden es versucbt.

Am wenigsten wiirde icb an der Herausgabe zweifeln. Cicero

hatte an ibr das starkste personliche Interesse, konnte er dock

durcb sie einem Totfeinde den scbwersten Scblag rersetzen und

zugleicb einen der glanzendsten Triumpbe seiner Kunst voll ge-

nieBen. DaB er in der wirklicben Verhandlung nocb eine zweite

interrogatio testis (§ 19 de teste Fufid) eingellocbten hatte, muBte er

dabei iibergeben, urn das Interesse ausscbliefilicb auf jene duo

crimira zu konzentrieren, die eine G-egeniiberstellung von Caelius

und Clodia gestatteten. Sie vor allem gibt der Rede den Cba-

rakter des Kunstwerks und die von Cicero beabsichtigte politiscbe

Wirkung.

1) Die Vorbereitung liegt in den Worten § 35 scd quid ego, indices, itcc

grcLvem personam induxi, ut verear, ne se idem Appius repente convertai et

(Jaelium incipiat accusare ilia sua gravitate censoria? sedvidero hoc posterius egs.

2) In der gesprochenen Rede lafit schon die obnedies notwendige Anderung

des Tons die Digression leicht erkennen und ermoglicht die Einlage,
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Zusatz..

! Erst wahrencl des Drucks erscMen der auf dieselben Fragen in groBerem
Pl&fang eingehende Aufsatz von K, Heinze „ Ciceros Kede Pro Gaelic" Hermes

Ich kann mich der vielen Uebereinstimmungen mit einem so scharfsin-

nigen Forscher nnr freuen. Von Differenzpunkten bebe ich drei heraus. Dafi der
dritte AnklS-ger, P. Clodius, nicht der bekannte Trager des Namens sein soli, scheint

mir S. 196 zu schwach begrundet. Auch Heinze nimmt zwei Verhandlungstage an,

und erklart selbst, da6 am zweiten der bekannte Clodius nicht da sein konnte.
Cicero konnte ilm also als Sprecher auftreten iassen; die Worte, die er ihm in

den Mund legt, sind fiir ihn scMmpflicher als die starkste Polemik sein kbnnte;
wird ihm doch bier, wie nocb an drei Stellen der Rede, Incest mit der Schwester
vorgeworfen. Die Worte persiflieren am besten die polternde Sittenpredigt im Munde
eines Verworfenen, der fiber die „Verfubrung" seiner ebenso verworfenen Schwester
klagt. Ein direkter Angriff batte notwendig den Angriff auf Clodia abgescliwacht
und zu dem Streben Ciceros nach mbglichster Kiirze ubel gepafit. Bedeutsamer
fiir die GesamtaufPassung der Rede ist Heinzes Behauptung, die Anklage babe das
Liebesverhaltnis zwiscben Caelius und Clodia uberhaupt nicht erwabnt (daB sie

B'^uch nicht ausdrlicklich erwahnte, konnte ich zugeben); erst Cicero ziebe
es in die Verteidigung iiberraschend hinein. Heinze gibt selbst zu (S. 246, vgl. 247, 1)
„Immer wieder wird diese Annahme (eines Liebesverbaltnisses zwiscben beiden)
als Behauptung der Anklager bingestellt". Seine Versuche, mit dieser Tatsache
die eigene Auffassung zu verbinden, scheinen mir allzu erkiinstelt, vgl. § 35 und
besonders die Worte guae tu guoniam menie nesdo qua effrenata atque praecipili
in forum deferri iudiciumque voluisU. Selbst ihr Zeugnis mu6, wie der ganze Teil
zeigt^ Clodia angeboten baben. Heinzes Behauptung ist zudem unvereinbar damit,
daB schon der erste Verteidiger, Caelius selbst, Clodia als gemeine Dime gebrand-
markt hat (Quintilian VIII 0, 53 j^quadraniariam Clytaemneslram^ et „in conviviis
Coam^ in euhiculo Nol<an>anv^. Das ware mebr als toricbte Frechbeit gewesen,
wenn Clodias Name nicht von dcnKlagern genannt und ihm nicht ihre gemein-
samen convwia vorgehalten waren (vgl. Cicero §35). Cicero bringt bier keine
Ueb err as Chung, sondern nimmt, wie aucb sonst, nur in verfeinerter Umbildung

,was schon Caelius selbst geltend gemacbt hat. Damit andern sich notwendig
Voistellungen auch von der Rede des Herennius. In ihr scbeidet die Ueber-

lieferung zweiTeile: eine Anklage gegen die ^itia imeniutiSf die er wie ein per-
iristis quidam pairuus censor magister halt, urn durcb sie ohne Einzelbeweise
Stimmung gegen Caelius zu machen, und — nach einer, wie auch Heinze zugibt,
andersartigen Einlage — einer allgemeinen Betracbtung uber die delieiae: deli-
ciarum ohiurgatio fuit longa et ea lenior plusque disputationis Jiabuit quam atro-
^taiis (ea, das Heinze beanstandet, soli docb wohl nur die ungewohnliche Ver-
bindung von Positiv und Comparativ erleicbtern). Dem entspricht § 44 amoves
auiem et hae delieiae guae vocantur (vgl. Catull 68, 26, Cicero § 39 in amove atque
^Mptaiibus, 42 inanis Jiasce adulescentiae cupiditates). Heinze will eine Schei-
dun^ hberbaupt nicht gelten Iassen und schreibt, urn dies zu konnen, in § 27 fuitImga d <v^bis quam sententia> lenior. Aher dann wird mir unklar, wie § 26
uberhaupt emgelegt werden konnte und warum Cicero in § 25 ausdriicklicb von
einem tnste, tarn aspeo^um genus orationis geaproeben bat. Mindestens miiBte
doch die auf dieselbe Sache bezugltche neue Cbarakteristik unmittelbar anschlieBen.
Und was hatte dann spater die Einfiihrung des Gaecilianus pater, ja selbst des
Appius und uberhaupt der Gegensatz der Vaterzuebt und der humanitas fur einen
Zweek? Aus seinem gpaltsamen Eingriff in die Ueberlieferung gewinnt Heinze
sick dann das Recht, die eigene dispuiatio oder Ciceros, die nun ausdruck-
lich von der bestimmten Person absieht, als spateren und ungeeigneten Zusatz zu
bezeichnen. Ich finde es sehr begreiflicb, daB Herennius schon der Clodia halber
von dem Liebesleben nur zuriickhaltender gesprochen bat und Cicero nun, ihn
schembar uberbietend, aUes Personliche streichen will (selbst tui dissimilis % 50
scneint mir dabei passende Wiederholung von § 38 iL
andere, du magst brav sein).

Doch daruber mussen andere urteilen.

dissimilis istius, eine ganz

R. Reitzenstein.



Cortinae.

Ein Beitrag zur Datierung der antiken Vorlage

der mittelalterlichen Terenzillustrationen.

Von

Grerhart Rodenwaldt.

Yorgelegt in der Sitzung vom 23. Oktober 1925.

Auf den Illustrationen zu den Komodien des Terenz ist

haufig eine Tiir dargestellt, die nach der Interpretation der Bilder,

der Tradition antiker BdhnendarstelluDgen und der nns bekannten

Borm des romisclien Hanses nur die anf die Strafie fuhrende Haus-

tur^) bedenten kann. In vielen Fallen ist die Tiir nnr dnrch den

Tiirrahmen angedeutet. Einige Male sind die beiden geschlossenen

Tiirflugel mit reichlicheni Detail ibrer Dekoration wiedergegeben®).

Einmal erscheint nur der untere Teil dnrch niedrige Tiirfliigel ge-

schlossen, wahrend in die Offnung dariiber ein Vorhang von oben

hineinhangt ^). Die im Ambrosianus (P) mehrfach in den Rahmen
eingefiigte Rundbogenpforte sckeint ein spaterer Zusatz dieser

1) Literatur bei M. Bieber, Denkm^ler zum Theaterwesen, 197 und G-. Jach-

mann, Geschichte des Terenztextes im Altertam (Easier Kektoratsprogramm f* die

Jabre 1923/4), 12 f. Die Bilder des Vaticanus (C) konnte ich im Original ver-

gleichen.

2) Bethes These (Arch. Jahrb., XVIII, 1903, 100 f.), daJ3 die Tiir eines vesti-

bulums gemeint sei, bat, soviel icb sebe, mit Recht keine Zustimmung gefunden

(vgl. dazu Jacbmann, a, a, 0. 17). Ein von Mauern umscblossenes und nur durch

eine Tiir zugiinglicbes vestibulum ware entweder ein baulicbes Unding oder ein

so integrierender Bestandteil des Hauses, da£ seine Tiir als Haustur zu bezeicbnen

ware. Das bei Plautus, Most. 817 erwahnte vestibulum kann man sicb nur als

einen Porticus denken, wie er an der Casa delle vestali (Mau, Pompeji ® 253) in

Pompeji noch erbalten zu sein scbeint. Vgl. auch den kleinen Porticus an dem

Hause in Herculaneum Mus. Borb. YII, Tav. LIX, p. 18.

3) Z. P. im Parisinus, Omont 14 (fob 18) = Betbe, p. XII, 35 (fob 48), 41

(fol. 53^0), 85 (fob lOS'^o). Sie feblen im Ambrosianus.

4) Omont 72 (fob 88vo)
;
Ambrosianus (Betbe) 43 ^' (ungenauer, wahrend die

Zeicbnung von C der von P naher steht).

5) Z. B. 10^, 64r, 70TO usw. Ygb die Rundbogentiiren in den mittelalterlichen

Architekturen des Oxoniensis (Betbe, p. XXXIII u. XXXYII).

Ges, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Heft 1. 3 . -
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Uberlieferung zu sein, die im allgemeinen in der Darstellung der

Turen iiDgenauer ist als die enger znsammengelienden Zeichnungen

des Parisinns (P) and des Vaticanns (C)^).

Meist findet sich jedoch in der Tiiroffnnng ein kurzes, schmales

Stuck StoiF, das in einem Knoten um die obere Tiirleiste gescHungen

ist und mehrfacli gefaltet herabkangt Da6 dieses sinnlose Deko-

rationsstiick das Endiment eines durch lange Kopistentradition

veranderten, einst sinnvollen Turverschlusses ist, wiirde man sckon

von vorneherein annehmen, aber wir konnen Ursprung und Ent-

wickelung aus den Miniaturen selbst ablesen. An dem ersten Tiir-

vorhang in der Illustration zu Szene II 6 der Andria (Omont 13,

foL 17 = Bette, p*XII; genau entsprechend C) ist eine der Ur-

form ganz nahe stehende Eassung erkalten. — Aus zaklreicten Mo-

numenten der Spatantike sind uns zwei Variationen von Vorhangen

bekannt, die in Turoffnungen und Saulenintercolumnien tangen;

ein besonders instruktives Beispiel bietet die Fassade des Theodenchs

palastes auf dem Mosaik von S. Apollinare Nuovo ^). DieVorhange

sind verraittelst Eingen an borizontalen Stangen angebracht. In

dem erkbliten Mittelbau sind die beiden Teile, aus denen die Vor-

hange bestehen, nach den Seiten zusammengerafft, sodaB eine mitt-

lere Eingangsoffnung entsteht, eine Form, die sich bis zu den mo-

dernen Gardinen erhalten hat; an den Seitenbanten dagegen sind

die Vorbange, an denen eine Teilung nicht erkennbar ist, in der Mitte

durch einen Knoten zusammengefaBt ^). Die zweite Form bietet

uns nun die erwahnte Miniatur. DaB der Vorhang nur an drei

1) Doch bestiitigt eine Vergleicliuiig der Tiiren Jachmanns Bemerkung (a. a. 0.

148, A. 18), dafi die Abhangigkeitsverhaltnisse bei den Illustrationen viel kompli-

zierter liegen, als Bethe annahm, Wabrend z. B. in der Darstellung der Tiiren

mit Tiirflugeln, die im Ambrosianus ganz fehlen, C und P im Wesentlicben zu«

sammengehen — doch hat P in den Adelphoe, Omont 85 (fol. lOS^O) eine ge-

schlossene.Tiir ohne Entsprechung in 0 —
,
geben in der Szene 12 des Pliormio

(bei^ Weston, Harvard Studies in class. Phil., XIV, 190B, PI. 16—19,) P und F mit

einer Tiir, in der ein Vorhang hangt, zusammen gegen C, wo die Tiir ganz fehlt.

Vgl. ferner die unten S. 36 besprochene Art von Vorhangen, die nur in F vor~

kommt. . Eine durchgefiihrte Untersucbung kbnnte vielleicht weiterfiihren.

2) Beq[uem zugangliche Abbiidungen z. H. Wulff, Altcbristliche und byzanti-

rische Kunst, II, 437, Abb, 373; Swoboda, Bomische und romanische Palaste,

Taf. XI b.

3) Manchmal ist die Stange nicht angegehen. Das mag vielfach der Kleinheit

und Ungenauigkeit der Darstellung zuzuschreiben sein; aber es sclieint, daS die

Stange bisweilen gefehlt hat und die Ringe irgendwie am Tiirsturz befestigt ge>

wesen sind.
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Punkten aufgekangt erscheint anstatt an einer grofieren Zahl von
Ringen, findet sich auch sckon an spatantiken Monumenten ^).

Es ist wokl kein Zufall, daB diese einzige vollstandige Pom
sich nur in der ersten Miniatnr, in der iiberhaupt ein Tiirvorhang

angegeben ist, erhalten hat. Der Miniator des nnserer tlberlieferung

zugrundeliegenden Archetypus hat das erste Mai seine Vorlage

genau kopiert, nm daim mit spielerischen Variationen zu beginnen.

Omont 16 (fol. 22 — Bethe, p. XIII) zeigt die degenerierte End-

form; dagegen bietet der dritte Tiirvorhang derTerenz-tJberliefemng

(Omont 19, foL 24^® = Bethe, p. XV
;
genan entsprechend C) das

Zwischenglied, indem der Vorhang nuch die entsprechende Lange
und die Knotung in der Mitte zeigt, aber nicht nnten bogenfbrmig

nnter demTiirrahmen angebracht ist, sondern liber denselben heriiber-

hangt. Hinterher ist dem Miniator diese ansfiihrliche Porm zu

langweilig geworden, und er hat sich mit den kurzen, durch einen

Knoten an dem oberen Tiirrahmen befestigten oder iiber ihn

herabhangenden Stoffstiicken begniigt. Eine Verkiimmernng dieses

Motivs kdnnen wir auch in der groBen Knnst verfolgen. Bei dem
Mitteleingang des Theoderichpalastes wird in der Wirklichkeit der

Vorhang kiirzer und fester gerafFt gewesen sein, tun den Eingang

zu verbreitern. Dagegen ist es schon auf dem Mosaik der Theo-

dora in S. Vitale (WulfF, Altchrist. u. byz. Kunst, 415, Abb. 361)

fraglich, ob die Kiirze des zur Linken befindlichen Vorhangs noch

der Realitat entspricht, und zweifellos verkiimmert ist das Vorhang-

motiv auf der „Messe des hi. Clemens“ in S. Clemente in Rom^).

Leicht begreiflich ist es, daB dieser ProzeB in der beweglicheren

Miniaturkunst ^) weiter ging als in der die Traditionen fester be-

wahrenden Wandmalerei.

Das Vorhangsmotiv des Mittelbaues des Theoderichpalastes

erfuhr an Adiculen und Saulenfassaden eine Weiterbildung, indem

die beiden Tiicher seitwarts um die Saalen herumgescblungen wurden,

vor oder neben denen dann die Enden herabhingen (s. nnten). Auch

dieses reizvolle Motiv, das uns z. B. aut dem Diptychon einer Xai-

1) Z. B. auf dem lateranensischen Sarkophag nr. 174 (v. Sybel, Christliclie

Antike, 11, Abb. 82).

2) Fr, X. Kraus, Gesch. d, cbristl. Kunst, III, 61, Fig. 38; Graf Vitztbuin-

Volbacb, Malerei u. Plastik d. Mittelalters in Italien, 1, Abb. 1.

3) Eine Parallele bieten aus dem Anfang des secbsten Jabrbunderts die

verkiimmerten Vorhange auf dem Monzeser Diptychon mit Dicbter und Muse,

F. Volbach, Elfenbeinarbeiten der Splltantike und des friihen Mittelalters (Kata-

loge des Kora.-Germ. Central-Museums 7), 33, Nr. 28.

3 *
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in Morenz (v. Sybel, Christl. Antike, II, Abb. 72) begegnet,

lebt in Miniaturen, z, B. in den Prndentiusliandschriften ^)5 auf

Elfenbeinen nnd in der Wandmalerei waiter (s. nnten S. 44f.);

auch an ihm konnen wir eine Entwicklung ins Spielerische und

Ornamentale verfolgen, wenn die Vorhange immer schmaler und

be.wegter werden. Diese um die SMen gewundenen oder gekno-

teten Tiicher haben offenbar den Terenzminiator zu der Idee ver-

anlafit, in gleicher Weise den von oben herabhangenden Vorhang
um den oberen Tiirrabmen zu schlingen^). Wenn er den Tlirrahmen

somit wie einen freistebenden Ban behandelte, mu6 ihm jedes Emp-
finden dafiir gefehlt haben, da6 dieser Bahmen ja eine im Grefiige

einer Wand befindliche Tiir darstellen sollte. Wir finden einen

jveiteren EinfluB dieses Motivs, wenn wir im Ambrosianus — obne

Entjsprechung in C nnd P — fol 12^ eine Zweiteilung des berab-

hangenden Vorhangs und fol. 3^ sogar eine, wenn auch in der Zeich-

nung mifigluckfce Knotung um die seitlichen Tiirrahmen sehen. Es
fragt sich, ob E hier allein ein der Urillustration angehorendes

Vorhangsmotiv erhalten oder nachtraglich dieses ja auch sonst

noch lebendige Element aufgenommen hat. Wollen wir uns ein

Bild von der Urform unsrer Terenzillustrationen machen, so miissen

wir uns jedenfalls die Vorhange durchgehend in der Art wie auf

dem Mosaik des Theoderichpalastes vorstellen, sei es in nur einer

oder in beiden dort vorkommenden Eorrnen. Es bedarf kaum des

Hinweises, daB die zweiteilige Form mit seitlicher Baffung die fiir

Eingangstiiren geeignetere und gebrauchlichere ist.

Wie verhalt sich aber der Grebrauch von Vorhangen an Stelle

von Ttirfliigeln zu dem Texte des Terenz ? — Dort ist niemals von
Vorbangen, sondern immer nur von Tiiren die Bede, und wieder-

holt wird das Auftreten von Personen durch Hinweis auf das

Knarren der Tur augekimdigt ^).

Ein offener Widerspruch also zumText entsteht, wenn in der

betreffenden Illustration die Tiir mit einem Vorhang geschlossen

1) Nacli Delbnieck, Rom. Mitt., 28, 1913, 341 ff., Theodora, die Gemahlin
Justinians. Weitere Literatur bei Volbacb, a. a. 0. 26 f., Nr. 18,

2) E. Stettiner, Die illustrierten Prudentius-Handschriften, Tafelband, 1906,

Taf. 26/6, 3, Taf. 45/6, 4, Taf. 121/2, 2. Weitere Beispiele unten S. 45, A. 1.

’’3) Z. B. Fresko in S. Clemente, Graf Vitzthura-Volbach, Mai. u. Plastik d.

Mittelalters in Italien, Taf. II.

4) Als Paraliele ygl. aucli die im Goslarer Evangeliar (Goldschmidt, Das
Evangeliar im Eatbaus zu Goslar, Taf. 7 u. 10) um die Stange gescblungenen
statt an ihr bangenden Yorbange.

5) Andr. 682, Haut. 121, Eun. 1029, Phorm. 840, Ad. 264.
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erscheint, wie es in dem Bilde zu Szene IV 4 der Andria der Fall

ist. Vers 682 heifit es:

concrepuit hinc a Griycerio ostium,

Tatsachlich ist in P (Omont 13, fol. 17 = Bethe, p. XII) and C
die Tiir, aus der Mysis heraasgetreten ist, dargestellt, aber sie ist

, nicht, wie es in den Bildern von P tind C sonst so Laofig nnd

zwar dicbt vorher (Omont 14 = Bethe, p. XII) der Fall ist, mit

Tiirfliigeln geschlossen, sondern enthalt nur denVorhang in der oben

(S. 35) besprochenen Zwischenform. Man sieht, da6 der Wechsel
zwischen Tiirfliigeln nnd Vorbangen lediglich ein Variationsspiel

ist, das keine Rhcksicht anf den Text nimmt.

Erinnert man sich der von Leo, Bethe nnd Robert vorge-

schlagenen Datierungen der Urform der Terenzillustrationen, so

erhebt sich weiter die Frage, ob hberhanpt diese Form des Tiir-

vorhanges bis in das zweite nachchristliche Jahrhundert oder in

noch wesentlich frhhere Zeit zuriickgefiihrt werden kann. Die

Gestalt dieser Vorhange ist nns aus Monumenten der SpStantike

nnd des Mittelalters so vertraut, dafl noch niemals nntersucht

worden zu sein scheint, wann sie entstanden und in Mode ge-

kommen ist. Bei einer solchen TJntersuchung mhssen wir die be-

zeichnenden Eigenthmlichkeiten dieser Vorhange, die Art derAuf-

hangung nnd der Raffnng, im Auge behalten.

tiber den Gebrauch von Sonnensegeln nnd Vorhangen ist uns

eine reiche literarische und bildliche tjberliefernng erhalten, die in

zwei Abhandlungen von F. Buchholtz^) und in dem Artikel „velum^

bei Daremberg-Saglio von V. Chapot teils systematisch, teils histo-

risch behandelt ist. Sie bietet kunst- und kulturgeschichtlich so

viele reizvoile Anregnngen, da6 eine ausfiihrliehe Behandlung nur

erwiinscht ware. Wir lernen aus ihr die verschiedensten Formen

und Verwendungsarten kennen, Sonnensegel, die anf besonderen

Stiitzen angebracht^) oder iiber die Strafie gehangt, in romantischer

Unregelmafligkeit an Gebauden befestigt sind^) oder weite Off-

nungen schiitzen^), Wandbespannnngen und Hintergrundsdekora-

1) F. Buchholtz, De aulaeorum velorumque usu et in vita veterum cotidiana

et in anaglypMs eorum atque picturis, Diss. Gottingen 1876
;
Derselbe, Uber den

Gebrauch der aulaea und vela im Leben und in der Kunst der Alten II (in Mis-

cellanea philologica, Festschr. z. Feier d. zehnjahrigen Stiftungsfestes d. philol.

Vereins zu Gottingen, 1876).

2) Z. B. S. Reinacb, Kep. de Peintures, 93, 1—4. Die Skizzen hei Reinach

sind naturlich nur als Lexikon zu gebrauchen, da sie in den Einzelheiten nicht

genau sind.

3) Z. B. Reinach, a. a. 0. 171, 1; 374, 1.

4) Z. B. Reinach, a. a. 0. 19, 1; Herrmann-Bruckmann, Taf. 5.
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tionen^), Vorhange, die in Hallen oder Innenranmen einzelne Teile

abgrenzen^), endlich ruhig hangende oder bewegte Tiiclier, die in

das System der dekorativen Wandmalerei eingefugt sind^). Das

bildliche Material, das wir in einer nngeheuren Flille ans dem er-

sten Jahrkundert der Kaiserzeit, namentlich durch die Wandmalerei,

und in immerhin recht stattlicber Zahl ans den vorangehenden nnd

folgenden Jahrbunderten besitzen, lehrt nns zabllose Variationen

kennen. Bei ihrer Durcbmnsternng ergibt sich nnn das liber-

rascbende Ergebnis, dad die oben behandelte Art von Vorhangen

fehlt. Der Reichtnm nns^res Materials scbliefit einen Znfall ans.

Vorhange als TiirversclilnB sind nns literarisch hanfig be-

zengt^), aber es scbeint sich dabei immer nnr nm Tiiren oder

Ofihnngen im Inneren des Hanses zn handeln. Da6 Vorhange die

Stelle von Tnrflhgeln bei Tempel- nnd Hanstiiren eingenommen

oder vor ihnen gehangen batten, wird nirgends erwahnt und dar-

gestellt^). Wo anf Vasenbildern, Reliefs nnd Gremalden Tiiren

erscheinen, handelt es sich um die Portale von Tempein oder die

AnBenpforte des Hanses. Falls die Darstellung sich nicht verein-

fachend anf den Tiirrahmen beschrankt, werden immer ein oder

zwei Turfliigel angegeben. Diese Tatsache beschrankt sich nicht

anf heidnische Darstellnngen, sondern erstreckt sich anch anf die

1) Z. B. Reinach, a. a. 0. 19,4; 64,3; 330,5.

2) Auf dem Relief des Archelaos war urspriinglicb vielleicht durcii die Farbe

verdeutlicht, ob der Vorhang hinter der anteren Szene eine Saulenhalle oder das

Mittelscbiff eines Tempels abschlieBt. Das Letztere ist das Wahrscbeinlichere.

Wenn man als Analogie an die Saulenyoi-hange erinnert, welcbe die Intercolumnien

cbristlicher Basiliken versclilossen und in S, Maria Maggiore und anderen romischen

Basiliken — worauf St. Beissel, Zeitschr. f. cbristl. Kunst, VII, 1894, 361 bingewiesen

hat — auch nicht zwischen den Saulen, sondern vor ihnen nach dem Mittelschiff

zu hingen, und als wahrscheinlich annimmt, daB diese Sitte aus dem syrischen

Kirchenbau abgeleitet ist, so kann man mit der Moglichkeit recbnen, da6 eine

ununterbrochene Tradition zu hellenistischen Tempein des Ostens zuriickfiihrt.

tibrigens entspricht die Annahme, daB der untere Streifen des Arcbelaosreliefs in

Alexandrien spielt, wkhrend oben der Helikon oder das Atabyrion dargestellt ist,

nicht dem Vorstellungsgehalt des griechischen Votivreliefs, das anstatt solcher

idealer Zusammenstellungen viel naiver ortlich Zusammengehoriges zu vereinigen

pflegt. Wenn unten das Homereion von Alexandrien dargestellt ist, wird oben
das alexandrinische Museion gemeint sein. Der Tempel des Homer wird an seinem
FuBe oder sogar, wie die Basilica von Porta Maggiore in Rom, unter der Erde
gelegen haben, wozu bei dem Kult des Homer die smyrnaische Grotte (Paus.

VII, 5, 12) die Anregung gegeben haben konnte.

3) Z. B. Rom. Mitt., 34, 1919, 34 f., Abb. 1 u. 2.

4) Vgl. Buchholtz u. Chapot, a. a. 0.

5) Einen Vorhang hinter der Tiir des Asklepieions in Kos nehmen, worauf
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Malerei der Katakomben, wo bis zur zweiten Halfte des yierten

Jabrbunderts niemals ein Tiirvorhang erscheint; das Grabtempel-

ckeii des Lazarus zeigt, weim uberhaupt ein VerschluB dargestellt

ist, TtirfliigeP).

Anf den Landscbaftsbildern des zweiten bis vierten Stils

lernen wir eine Fiille von bellenistischen Bautypen und romischen

Villen kennen^). In keinem Beispiele seben wir eine Anbringung

von derartigen Vorbangen, wie sie der Palast des Tbeodericb anf

dem ravennatiscben Mosaik zeigt. Ebensowenig finden wir sie anf

den griecbiscben oder rbmiscben Saulensarkophagen, obwobl , anf

den letzteren der Vorbang als Szenenhintergrnnd wiederbolt vor-

kommt.

Die Vorbange, die als Wandbespannung oder als Szenen-

bintergrnnd dienen, sind in der Eegel nur an den beiden oberen

Ecken, bisweilen noch einmal in der gelegentlicb erliobten Mitte^)

befestigt. Haufig erscheinen Vorbange an den Saulenfronten pom-

pejaniscber Bildhintergriinde. Diese scblingen sick entweder in

romantiscb-phantastiscber Bewegnng durcb die Arcbitektur (z. B,

auf dem Kassandrabilde, Giorn. d. scavi di Pompei, II, tav. XI;

Reinacb, R^p. de Peintures, 171, 2), wie sie es ancb in romantiscben

Landscbaften tun (HerrmanmBruckmann, Taf. 44), oder sie hangen

unregelmaBig vom Gebalke berab (z. B. Hei'rmann - Bruckmann,

Taf. 5 u. Taf. 72). In S. Reinachs niitzlicbem Repertoire de Pein-

tures kann man sicb leicht liber die verscbiedenen Variationen

unterricbten. Ancb eine Einbeziebung in die Symmetrie eines

Passadensystems feblt nicbt, wenn wir auf dem Peliadenbilde (Rom*

Mitt., XXVI, 1911, S. 48, Taf. V; Reinacb, a. a. 0. 196, 1) hinter

der Saulenreibe des Eingangs eine zweite Pforte durcb einen Vor-

bang gebildet sehen. Aber aucb dieser Vorbang befindet sicb nicbt

zwiscben, sondern hinter den Sanlen, bangt nicbt an Stange und

Ringen, sondern ist anscheinend frei von Wand zuWand gespannt

und zeigt nicbt die seitlicbe Raffung.

Wo sicb an den Pfeilern des Tablinums in Pompeji Krampen

mich M. Bieber Mnweist, auf Grund von Herondas IV, 55 f. B. Wiinsch, Arch. f.

Keligionswiss., YII, 1904, 108 ff. und B. Herzog, daselbst X, 1907, 202 ff. an. Mit

Herzog mocbte ich meinen, daB es sich um einen in einiger Entfernung von der

Tiir hangenden Vorbang bandelt, Vgl. ferner die dort von Herzog angefiihrten

literarischen Zeugnisse.

1) Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms, Taf. 62 ii. Taf. 239.

2) Rom. Mitt., 26, 1911, Iff. (Rostowzew); S, Reinacb, a. a. 0* 378 £f.; Pfubl,

Malerei u. Zeicbnung, III, 333 ff.

3) Z. B. Gemalde der Domus Aurea, Reinacb, a. a. 0. 109, 2, 158, 4.
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zur Anbringang der Vorhange befinden^), beweisen sie ebenfalls,

dafi die Vorhange nicht in der Offnung, sondern vor der Offnung

hingen. Ein sicheres Zeugnis fur das Vorhandensein von Stangen,

an denen die Vorhange vermittelst Eingen angebracht waren,

scheint bis jetzt nicht gefunden zu sein^)*

Das Pehlen der spaten Vorhangformen ist deshalb besonders

merkwiirdig, weil eine Disposition fiir die eigenartige Linien-

bewegung, die sie in die Architektur hineinbringen, gegeben war.

Sie auBert ,sich gelegentlich in der Girlandendekoration. Der
Schmuck niit Blatt- nnd Blumengirlanden hat bekanntlich in der

realen Architektnr nnd in der Architekturmalerei eine wichtige

Eolle gespielt. Tempel, offentliche Hallen nnd die Hallen der

Hauser waren bei alien festlichen Gelegenheiten mit Girlanden

geschmlickt. Entsprechend den phantastisch geschlungenen Vor-

hangen hangen von den Heiligtiimern der idyllischen Landschaften

romantisch geschwungene Girlanden in scheinbarer Willklirlichkeit

herab An Tempeln nnd Hallen finden wir dann aber einen streng

ornamentalen Girlandenschmuck. Sie hangen zwischen den Kapi-

tellen in einfacher Schwingung ‘^) oder sind in der Mitte noch ein-

mal befestigt Diese Zwischenbefestigung fiihrt zu dem neuen

Motiv, dah die Girlanden sick von der Mitte des Intercolumniums

zur Mitte des nachsten oder eines weiteren schwingen^). Die

Differenzierung der Girlande vor den Saulen und den Intercolum-

nien hat die in der Geschichte der Ornamentik haufig eintretende

Erscheinung zur Folge, daB unter ZerreiBung des urspriinglichen

•Zusammenhanges eine neue Einheit empfunden wird: die zu den
Saulen herabschwingenden Girlandenteile werden als eine Gliederung

1) Mau, Potnpeji 262, 319.

2) Bei Buggiero, Storia degli scavi di Ercolano 549, heiBt es von den Ka~
pitellen eines Meinen Peristyls „essi sostengono un ferro orizzontale da cui doveano

pendere ricchi drappi . . . Darauf beruhen die entsprechenden Bemerkungen von
Bich, Dictionary of Bom. and Greek Antiqu. s. v. domus 251 und von Chapot, a. a. 0.

673. Die Deutung scheint mir indessen keineswegs gesichert. Die Bekonstruktion

Mus. Borh. VII, tav. LIX (wiederholt bei Finati, Manuel pour Herculanum etc.

und bei Rich, a. a. 0.) zeigt iiber den SMeu ein borizontales Gebalk und binter

den Saulen, im Inneren der Halle, Vorhange, deren Anbringung nicht mit den
Saulen korrespondiert.

3) Z. B. Giorn. d. scavi di Pompeji, I, Tav. VII, l.i

4) Z. B. die Bilder der Forumshallen von Pompeji, Beinach, a. a. 0. 249,2;
253, 1 u. 4, 255, 2.

5) Satyrspielmosaik aus Pompeji, Beinach, 315,1; Herrmann - Bruckmann,
Taf. 14; Pfuhl, Malerei u. Zeicbnung, III, 302.

6) Z. B. Beinach, 171, 1 u. 17, 8.
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des Intercolumniums und wohl als eine Art giebelfdrmiger &bnrag
des unteren offenen Teils empfanden. Nun wird, namentlicli an

Turen und Eingangshallen, das Motiv der von der Mitte herab-

hangenden Grirlandenhalften allein angewandt. Wenn man von

dem Mittelrundbau der Wand bei Man, Gresch. d. dek. Wandmalerei,

Taf.VII^) sich iiber die Fenstor der Seitenhallen zu der Wand
der Casa degli epigrammi, Man, a, a. 0. Taf. V wendet, iiberschaut

man diese einfache Entwicklung. Ihr Verlanf fiilirt weiter dahin,

da6 diese Bogen gelegentlicb. statt ans Girlanden aus Stoff gebildet

werden^). Trotzdem fiihrt von hier aus kein Weg zu den spateren

Vorhangsformen, Wenn das ornamentale Motiv auch innerlicb ver-

wandt istj so wird es bier dock viel zaghafter und leiser ange-

scblagen, als das spater bei der Einfiigung der Vorhange in das

Fassadensystem der Fall ist.

Bei der Fiille des Materials dlirfen wir schlieBen, daJB die uns

spater so gelaufige Vorbangform in den ersten Jabrbunderten der

Kaiserzeit nocb nicbt im Gebraucb gewesen ist, und es ist ein Ana-

cbronismus, wenn sie in Rekonstruktionen pompejaniscber Gebaade

erscbeint^). Wann ist diese Form aufgekommen? Bei dem Ver-

sucb, diese Frage zu beantworten, kann es sicb nur urn eine vor-

laufige Gruppierung bandeln, die durch Einzeluntersuchungen za

erganzen und zu bericbtigen ware, zumal ein iibersebenes oder nea

auftauchendes Denkmal das Bild verandern kann.

Vorbange, die mit Bingen an horizontalen Stangen angebracbt

and in der Mitte seitlicb geralft sind, finden wir an der Igeler

Saule, auf Grabdenkmalern aus Neumagen and Arlon"^), allerdings

nicbt im Rabmen einer Tllr oder im Zasammenhange einer Saalen-

stellung, sondern als Vorbang vor einem Laden, der wabrend des

Gescbaftsbetriebes nacb den Seiten gezogen ist. Die Raffang er-

folgt durcb eine Scbnur oder, worauf mich S. Loeschcke hinweist,

durcb einen Halter in Form eines Fingers, wie er aucb in einem

1) Auch bei Pfuhl, a. a. 0. 319. Zahlreiche cbarakteristiacbe Beispiele bei

lleinach: 171,2; 195,1; 386, In. 2; 387,1. Die vor den Tiiren hangenden Gir-

landen lassen aiif undeutlichen Photograpbien und ungenauen Zeichnungen (z. B.

Reinacb, 172, 8) leicht den irrigen Eindruck entstehen, da6 es sich um Tiir-

vorhange handle.

2) Eom. Mitt, 34, 1919, 34.

3) Z. B. Mau, Pompeji « 341, Fig. 178 f.

4) Dragendorff-Kruger, Das Grabmal von Igel, 52, Abb. SO u. 91, Abb. 60;

FjSperandieu, Bee, des bas-reliefs etc., V, 223 f. Nr. 4030, 271 ff. Nr. 4102, 277

Nr. 4108 (Arlon); VI, 374ff. Nr. 5175 (Neumagen). Ebenso auf dem stilistisch

und zeitlich entsprechenden Totenmahlrelief in Mainz, Westdeutsche Zeitschr. 1895,

Taf. 19, 1.
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Original erhalten ist. Parallelen dazu aus der stadtromischen oder

italischen Kimst sind sind mir nicht bekannt
;
auf den zahlreichen

Ladenszenen im Relief und Malerei^), die uns, besonders aus dein

ersten Jabrhundert erhalten sind, ist nie ein solcber Yorbang ange-

geben. Es muB sich bei den Denkmalern in Trier und Arlon um
einen neuen, sei es bodenstandigen,* sei es aus einem anderen Lande
als Italien eingefiihrten Gebrauch bandeln.

Vorkange der obeii beschriebenen Art in Tiiren — und zwar
ausschlieBlich in Tiiren — erscheinen auf den von Wilpert in die Zeit

des Liborius, 3B2—360, datierten Mosaiken^) in S. Maria Maggiore

in Eom (Wilpert, Die rbmischen Mosaiken und Malereien, III

Ta£ 9, 10, 11, 21), Etwa in dieselbe Zeit ist aus kunstgeschicht-

lichen Griinden der viel umstrittene und umdeutete lateranensische

Sarkophag nr. 174 zu datieren®), auf dessen Nebenseiten an den

dort dargestellten christlichen Kultbauten fiinfmal ein Tilrvorbang

vorkommt und zwar dreimal vor einer massiven, zweifliigeligen

Tiir, wahrend die beiden anderen Male ein weiterer TiirverschluJS

fehlt. Auf den Mosaiken finden sich nur die Yorhange. In gleicher

Form kehren sie auf Mosaiken der folgenden Jahrhunderte wieder

(z. B. Wilpert, a. a. 0. 63—65, 56, 59—60).

Im Chronographen von 354"^) bangen entsprechende Yorbange

in der Front der Aedicula, innerhalb deren der Kaiser Constantins

II. und der Caesar Constantins Gallus dargestellt sind, und die

gerade wegen der Yorhange wohl mehr als die bloBe Umrahmung
bedeuten soil, sei es das Tribunal des Consuls, sei es das Adytum
des kaiserlichen consistoriums, iiber dessen Yorhange die von
Gori, Thesaurus veterum diptycborum II 263 flp. bebandelten spaten

Zeugnisse erhalten sind Auf dem Berliner Diptychon des

Probianus (Wulff, Altchristl. Kunst, 191, Abb. 192)®) seben wir

in dem rechten Seitenintercolumnium einen in der Mitte zu-

sammengerafften Yorhang berabhangen. Die Yorstellung einer

Aedicula wird angedeutet, wenn im Chronographen von 354 die

sitzende Roma zwischen Yorhangen dargestellt ist oder auch nur

1) Reinach, a. a. 0. 253 f.; 0. Jahii, Darst. ant. Reliefs, welche sich auf

Handwerk u. Handelsverkehr beziehen (Sitz.'Ber. Sachs. Ges. d. Wiss. 1861),

2) Anders Wulff, Altchristl. Kunst, I, 834.

3) Fur die neuere Literatur vgl. Rom. Mitt., 38/9, 31, A. 1. Dazu jetzt

Stuhlfauth, Die apokryphen Petrusgeschichten, 22 if., Abb, 6—8, u. 106 f.

4) J. Strzygowski, Die Calenderbilder der Chronographen vom Jahre 354

(Erg.-Heft 1 des Arch. Jahrb.)

5) Vgl. Buchholtz, Uber d. Gebrauch . . ., 61.

6) Volbach, a. a. 0. 25, Nr. 16.
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ein einziger Seitenvorhang auf dem Bilde von Trier gezeichnet ist.

Daher genligen aucK spater (vgl. das Pariser Diptychon des Felix,

V- Sybel, Christliche Antike, II, Abb. 67) die Vorbange zur Angabe
des Tribunals. Ein ebenfalls etwa der Mitte des vierten Jahrhunderts

angehorendes Beispiel der Yerwendung von Vorhangen in einer

breiteren Offnung bietet die Lipsanothek von Brescia^), wahrend
das Grrabtempelcben des Lazarus auf demselben Denkmal ent-

sprechend der bildlicben Tradition dieser Szene der Vorbange ent-

behrt. An dem Saulenvorbau eines Altarraumes sind die Vorbange
in dem Eeliefbilde eines Elfenbeinkastcbens in Pola angebracbt,

das Gnirs mit dinem Aquilejer Vorbild des vierten Jahrhunderts

in Verbindung gebracbt nnd zur Eekonstrnktion eines solcben

Vorbaues aus der Zeit nm 400 benutzt bat^).

Da6 wir es im vierten Jahrbnndert mit den Anfangen dieses

Motivs zn tun haben, lebrt die geringe Wirkung anf die Sarkopbag-

kunst. Wir finden die Vorbange auf dem Mittelbilde eines gerie-

felten Sarkophages von S. Agnese in Bom (Garrucci, Storia deU’

arte Christiana, tav. 340, 4) ;
sie sind begreiflich genug an dieser

Stelle, wo schon auf alteren beidniscben nnd auf christlichen Sarko-

phagen^) baufig die frdheren antiken Vorhangsmotive als Figuren-

hintergrund erscheinen. Im Bildzusammenhange sind drei Vor-

hange an einer langen borizontalen Stange auf der Nebenseite

eines Sarkophages in St. Maximin*"*) angebracbt. Dagegen feblen

die Vorbange ganz auf der grofien Zahl von stadtromiscben und

gallischen Sarkopbagen mit Saulenfront, die der zweiten Halfte

des vierten Jahrhunderts angehoren.

Auf den ravennatiscben Sarkophagen ist m. W. nur einmal ein

Vorbang dieses Typus dargestellt und zwar auf der Riickseite

eines im fiiuften Jahrbundert gearbeiteten oder umgearbeiteten

Sarkophages in Apollinare in Classe ®), wo er in einem Architektur-

zusammenbange angebracbt ist, in dem auf Sarkophagen dieser

Gattung, die in die voraufgehenden Jahrbunderte gebbren, nie

ein Vorbang erscheint. Im flinften Jahrbundert erobert aber der

1) Volbach, a. a. 0. 15, Nr. 2.

2) Wulff, Altchristl. Kunst, 185, Abb, 182; Yolbacb, a. a. 0. 53, 55.

3) Osterr. Jabresh. 19/20, 1919, 191 if., Abb. 89 u. 91 ;
Forschungen in Sa-

Iona n 17, Abb. 12 (R. Egger).

4) Z. B. Amelung, Sculpt, d. Vat. Mus., I, Taf. 109, Nr. 175 (heidnisch)

;

Garrucci, tav. 369,2, tav. 371,5, tav. 375,3 (cbristlich).

5) Garrucci, tav. 353, 2 ;
E. Le Blant, Les sarcophages Chretiens de la Gaule,

t. LV.

6) Dutscbke, Ravennat. Studien, 74 ff,, Nr. 74.
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Vorhaiig die FassadenarcMtektur. Er dringt in die Sarkophag-

dekoration ein anf den aqnitanischen Sarkopkagen, die in das funfte

Jakrhundert und in noch spatere Zeit^) gehdren. Anf dem Pro-

iectasckrein, der wokl in den Anfang des fiinften Jahrhunderts zn

datieren ist-), sind die Yorhange an den Arkaden so angebracht,

dafi sie an mehreren Stellen der Bogenrnndnng befestigt sind,

sodaB sie nicht znr Seite geschoben werden konnten^). Anf dem
Ambo axis Saloniki in Konstantinopel sind die Vorhange scheinbar

am nnteren Rande der Muscheln befestigt. Die normale Anf-

liangnng an borizontalen Stangen zeigen ein Mosaik in Como
(Arcb. Anz., 1913, 182 ff., Abb. 1) nnd die Eassad^ des Theoderich-

palastes in Ravenna. Man hat den Eindruck, da6 hier die Yor-

hange in ihrer Yerwendung als Eassadenschmuck nicht mehr eine

vorhbergehende Eestdekoration, sondern eine standige Erganzung

der Architektur bilden. Ein verandertes Stilgefiihl verlangte die

Belebung der Intercolumnien mit diesen beweglicheren, aber in

sich symmetrischen Grebilden. Es liegt zugleich in dieser Ein-

beziehung von Dekorationselementen in die Architektur ein Nach-

lassen der Empfindung fiir das Monumentale und Organische, Dieses

Eassadenmotiv hat ein langes Leben gehabt, das wir schliefilich

noch an den Elfenbeinreliquiaren der karolingischen und otto-

nischen Kunst^) verfolgen konnen.

Eine Bereicherung des Linienspiels erfuhr das Motiv der Yor-

hange zwischen Saulen dadurch, daB die seitlich geraiften Yorhange

nicht vermittelst von Schnliren oder Haken befestigt, sondern um
die Saulen geschlungen wurden. Es scheint, daB dies erst im

sechsten Jahrhundert erfolgt ist. Wir finden dieses Motiv auf

dem Monzeser Diptychon mit Dichter und Muse, das wohl erst

dem Anfang des sechsten Jahrhunderts angehort, und den Dipty-

1) Le Slant, pi. XIX, XXVIII 1, XXXII 1 u. 2, XXXIII 1, XXXV, XXXVI 1,

XL 1, XLVIII 1-^3
;

vgl. Eom. Mitt, 38/39, 1923/4, 35, A. 1.

2) Zur Datierung V. Schultze, Archaol. Stud, iiber altchristl. Mon., .11 Iff.;

weitere Literatur bei Dalton, Catal. of early Christ, antiquities of the Brit. Mus.,

Nr. 304, p. 64. Abgebildet auch bei Gusman, L’ art d^c. de Some, pL 163 (L’ or-

fevrerie XII); Kaufmann, Handb, d. christl. Archaologie® 545.

3) Ahnlich auf den Seitenfliigeln des im Utrechtpsalter zu Psalm 133 dar-

gestellten spatantiken Baues (vgl. zur Vorlage des Utrechtpsalters Goldschmidt,

Sep. f. Kunstw., XV, 1892, 156 ff. u. Graeven, a. a. 0., XXI, 1898, 28 ff.) Swoboda,
Som. u. roman. Paliiste, Taf. Xld.

4) Wulff, a. a. 0., I, 134 f., Abb. 124 u. 126. Mendel, Cat d. sculpt (Mus.

Imp. Ottom.) II, 393 ff., Nr. 643.

5) Goldschmidt, Elfenbeinskulpturen aus d, Zeit d. karoling. u. otton. Kaiser,

I Taf, XXIV 58, XXV 69~-62, II Taf. VIII 22.
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chen mit dem Bildnis der Theodora^). Es verbindet sich hier

schon mit einer Degeneration inbezug anf GrroBe und sinnvolle

Anbringung der Vorhange, Selten hat ein Motiv einen so fmcht-

baren Boden gefnnden wie dieses in der Kxmst des Mittelalters.

An Aediculen nnd ahnlichen architektonischen Gebilden ist es anf

Elfenbeinreliefs nnd Miniatnren bis ins dreizehnte Jahrhnndert

hochst lebendig geblieben^), nm erst dann einem nenen Verhaltnis

zur Wirklichkeit zu weichen. Wenn anch Yorhange dieser Art
wahrend der genannten Zeiten und weit dariiber hinaus tatsachlich

in Grebrauch gewesen sind^), so liegt dock hier neben der Tradition

der praktischen Verwendnng eine bildliche Tradition vor, die anf

der Erende an dem ornamentalen Reiz dieses Motivs bernht.

Die Bedentung, die diese Vorhange gewonnen haben, fiihrt

zu der Frage, wo die gauze Form entstanden ist. Da6 sie etwa

ihren Ursprung in Trier haben und von dort sich nach. Italien und

dem Osten verbreitet haben sollte, ist hochst unwahrscheinlich.

Wenn iiberhaupt in der Antike mehr Anregungen von Osten nach

Westen als umgekehrt gingen, so gilt das erst recht fiir das vierte

und fiinfte Jahrhnndert. In Rom begegnet uns das Motiv zuerst

an kirchlichen Bauten, deren Typus aus Syrien kommt. Syrien

wird in den folgenden Jahrhunderten wiederholt als Provenienz

der Stofife angegeben‘^). Einen, wenn auch nur zeitweisen Ersatz

der Turfliigel durch leichte Stoffvorhange wird man sich ohnehin eher

in einem slidlichen Lande entstanden denken. So scheint mir die

1) Volbach, 33, Nr, 28 ; 26, Nr. 18 (zur Ikonographie Delbrueck, Rom. Mitt,

28, 1913, 341 ff.).

2) Z B. Goldscbmidt, a. a. 0., I, Taf. 112, XII—2, XIX 40 usw.
;
E. H.

Zimmermann, Vorkarol, Miniatureu, III, Taf. 223 (Anfang d. 8. Jahrh.); Derselbe,

Die Fuldaer Buchmalerei, Taf. XI (9. Jabrb.)
;

G. Leidinger, Miniat. aus d. Hd.

d. Kgl. Hof- u. Staatsbibl. in Miincben, Heft 1, 137 (Ende 10. Jabrb.); Gold-

schmidt, Das Evangeliar i. Rathaus zu Goslar, Taf. 2 (13. Jabrb.). — Parallel liifit

sich das Motiv auf byzantiniscben Mosaiken verfolgen; bezeichnend ist, da6 es

sich in der griechischen kirchlichen Malerei bis zum neuuzehnten Jahrlmndert

gehalten hat.

3) Auch als Bettvorbange (z. B. Viollet le Due, Diet. rais. du mobilier

FranQais, 1 171 ff.
;
Klassiker d. Kunst, Giotto 146, 6 ; 157, 26), bis beute fortlebend.

4) St. Beissel, Zeitschr. f. christl. Kunst, VII, 1894, 369 ff. Altere Zeugnisse bei

Hitzig-Blumner zu Pausanias, V, 12, 4 (S. 352 f.). Vielleicht liegt in der Anbringung

von Vorbangen in dem Allerbeiligsten alte syrische Tradition vor. Die Bedeutung

des Adytons im syriseben Tempelbau und die Erinnerung an den Vorbang im

Tempel von Jerusalem legen diesen Gedanken nabe, Dann hktte Antioebos nicht

nur in Ankniipfung an diesen, sondern auch nach syriscbeip Kultgebrauch geban-

delt, als er den Vorbang fiir den Zeustempel von Olympia stiftete (Frazer zu Pans.,

V, 12,4; vgl. oben S. 88, A. 2).
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Vermutung gerechtfertigt, dafi Form tind Gebraucli dieser Vorhange

in Syrien entstanden und zusammen mit dem christlicben Kirchenban

nacb Rom gekommen sei- — In die persische Kunst lassen sie sicb

nicbt zuriickverfolgen ^). Tiber dem persischen Konigsthron befand

sicb zwar ein Stojffbaldachin, aber zwiscben den Sanlen erscbeint

weder in der literariscben TJberlieferung nocb auf persischen nnd
sassanidischen Denkmalern eine Dekoration mit Vorhangen^). Sie

sind erst in Rom nnd Byzanz dem Kaiserthron hinzngefiigt worden.

Dagegen erklart sicb bei Entstehung in Syrien ancb die Wandernng
und Erhaltung des MotivSj sowohl der realen Verwendung derVor-
bange wie ihrer Barstellung, im Osten. Sie begegnen uns nicbt

nnr anf den Malereien von Kuseir-el Amra^), sondern ancb auf

Wandgemalden nnd manicbaischen Miniatnren in Turfan^) nnd
schlieJSlicb auf indiscben Miniatnren ans der Zeit der Mogbnl-

kaiser%
; Die Annabme einer Herleitnng ans Syrien scheint mir ancb

einen Weg znr Erklarang der Trierer Ladenvorhange zu erdffnen.

Gewifi ist es nicbt ansgeschlossen, da6 es solche Vorhange ancb

scbon in Rom im dritten Jahrhnndert gegeben babe, nnd da6 sie

bier nur infolge des Znriicktretens der Darstellnngen ans dem tag-

lichen Leben und der Macbt der bildlicben Tradition nicbt znr

Darstellung gelangt seien. Aber das ist wenig wahrscheinlich,

znmal sie ancb anf den realistischen Reliefs der Zeit Konstantins

feblen. Naher liegt es, an unmittelbare Einfllisse zu denken, die

von Syrien auf dem Wege iiber Massilia oder Aquileia in das

Rheinland gelangt sind. S. Loeschcke erinnert micb an die Be-
ziehungen zwiscben der syrischen nnd der rheiniscben Glasindnstrie.

Es lieBe sicb wobl denken, da6 die Trierer Tncbindustrie in erbeb-

licbem Mafie von Syrien beeinfluBt gewesen sei®).

Hat die Form nnserer Vorhange eine besondere Bezeicbnnng
gebabt oder erbalten? In der Spatantike taucbt nnvermittelt das

1) Die Esther Kap. 1,6 erwabnten Vorhange hat Gimkel, Esther (Eeligions-

gesch. Volksbiicber 19/20) mit Eecht als Sonnensegel erklart.

2) Athenaeiis II, p, 514B; Herzfeld, Thron des Khosro, Jahrb. d. Preufi.

Kunsts,, 41, 1920, Iff.

3) Kusejr '^Amra (Kais. Akad. d. Wiss., Wien), II, Taf. XVII f.

4) V. Le Coq, Buddbistiscbe Spatantike i. Mittelasien, II Taf. 6 d, III Taf. 18.

5) E. Klibnel, Miniaturmalereien im islam. Orient (Kunst des Ostens VII),

11, 127, 141.

6) tiber orientalisclie Einfliisse im Ebeinland vgl. jetzt Lebner, Bonn. Jabrb.,

129, 1924, 36 ff. In Trier selbst sind mit Ausnahme eines Soldaten eingewanderte

Orientalen im 2, und 3. Jabrb. noch nicbt nacbweisbar, wobl aber in Mainz (a. a. 0.
70 f.

;
vgl. oben S. 41 A. 4).
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Wort Cortina als BezeichnuBg eines Vorhangs auf und zwar seit

der zweiten Halfte des vierten Jahrhniiderts, also derselben Epoche,

in der die neue Vorhangform aufkommt ^). Die Parallele legt den

Gedanken an die Verbindung beider nahe. Wenn andererseits die

Ableitung von eors oder cohors richtig ist und es sich um eine

Analogiebildung zu dena griechischen wblala^ das als Eremdwort

in der Form aulaeum in das Lateiniscbe iibergegangen war, handelt,

so mochte man eber an eine allgemeinere Bedeutung als an die

Bezeichnung einer Spezialform denken. Da aber diese Vorhangs-

form allmahlicb die anderen verdrangt und ebenso die Bezeichnung

cortina diejenige ist, welche die anderen iiberdauert^) und schliefi-

licb im Pranzosiscben, Spanischen und Englischen fortlebt, so sind,

wenn nicht im Anfange, so doch im spateren Verlaufe der Ent-

wicklung diese Yorbangsformen tiberwiegend mit dem Worte cor-

tina bezeichnet worden. In diesem Sinne scheint es mir unbe-

denklicb, fur die bier bebandelte Vorbangsform anstatt einer

scbwerfalligen jedesmaligen Umschreibung die Bezeichnung cortina

anzuwenden.

Kehren wir nacb diesem umstandlicben Wege zu den Terenz*

illustrationen zuriick, so stellen wir fest, dad der Grebraucb der

Tiirvorbange anstatt von Turfliigeln nicbt vor der zweiten H^fte

des vierten Jahrhunderts erklarbar ist. Je nacb der sonstigen

Beurteilung der Illustrationen wird man sie fiir eine Interpolation

Oder fiir einen Beweis der spaten Entstebung der Illustrationen

balten. Bei der Beliebtbeit, der sicb die cortinae erfreuten, ware

eine spatere Hinzufugung nicbt ausgescblossen. Ein Analogpn

dazu liegt in den picturae Vergilianae des Codex Vaticanus 3226

(Codices e Vatic, select i, Vol. 1) vor, dessen Bilder im Gegensatz

zu den spaten Illustrationen des Codex Vergibus Romanus (Cod.

Vat. 3867; Codices e Vat. selecti, Vol. II) auf eine altere Illu-

stration zuriickgeben. Dort ist in zwei Fallen^) innerbalb einer

Tiir eine cortina, das eine Mai nur nacb einer Seite zusammen-

gerafft^), angebracbt. In den Terenzillustrationen liegt indessen

ein weiteres spatantikes Element in den Maskenaediculae vor, Eine

1) Thes. Ling Lat. s. v. cortina 2 ;
Du Cange s, v. cortis 2.

2) Vgl. J. Sauer, Symbolik d. Kircbengebaudes ^ 218ff.
;

St. Beisse], Ztschr.

f. cbristl. Kunst, Vll, 1894, 358 ff.

3) Fragmenta et picturae Vergil. (Codices e Vatic, selecti, Vol. I), Piet. 24

und 40.

4) Vgl. d, Mosaik der Theodora in S. Vitale, Wilpert, Mosaikeii, III, Taf. 110;

Wulff, a, a. 0,, II, 415, Abb. 361.
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eii3gelieiider#Uiitersuclmngj als sie Engelhard durchgefuhrt hat,

wiirde den Nachweis erbringen kbnnen, daJB an ihnen tektonische

nnd ornamentale Motive vorliegen, die der friiheren Kaiserzeit

fremd sind nnd erst seit der zweiten Halfte des vierten Jahr-

hnnderts immer haufiger angewandt werden.

Dagegen glanbe ich mit B. Graef (Arch. Anz., 1904, 77), daB

das Terenzportrat, von dem ikonographisch freilich nnr die Bartig-

keit branchbar ist, auf ein altes Portrat des Terenz zuriick-

zufiihren ist. Betbe^) hat bei seiner Annabme, daB es sich nm
ein Idealportrat des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts handle,

iibersehen, daB nach der Geschichte der Barttracht in Rom Te-

renz sehr wohl einen Vollbart getragen haben kann, nnd daB eine

Statue im Scipionengrabe schon zur Zeit Ciceros als Bildnis des

Terenz galt^). Mindestens bis auf diese Statue, von der wir nicht

wissen konnen, ob sie ihre Bezeichnung mit Recht trug, ist das

Terenzportrat zuriickzuiiihren. Varro wird es in seinen Imagines

gehabt, nnd romische Bibliothekeh werden es vielfach enthalten

haben. Noch im vierten Jahrhundert kbnnte es der Illustrator

dieser TJberlieferung entnommen haben, aber ebensogut kann es in

der uns iiberlieferten Porm^) auf eine alte Terenzausgabe, die nnr

das Portrat des Dichters nnd keine weiteren Illnstrationen ent-

hielt, zuruckgehen.

, Weder die aedicnlae noch die cortinae noch sonstige stilisti-

sche Eigentumlichkeiten der Illnstrationen konnen schlechthin be-

weisen, daB die Entstehung erst spat erfolgt sein kann, da sie* als

Interpolationen, Zusatze oder Abwandlungen einer spateren Phase
der Uberlieferung angesehen werden kbnnten. Dagegen fallen sie

wohl ins Gewicht, wenn eine entsprechende Datierung auf andere

Weise gewonnen werden kann. Sie bestatigen die Ansetznng, die

auf philologischem Wege jetzt dnrch G. Jachmann gegeben worden
ist. Wenn Jachmann als terminus post quern das Ende des dritten

Jahrhunderts, als terminus ante qnem das Ende des vierten Jahr-

hunderts bezeichnet, so wird man auf Grand der cortinae nnd

1) 0. Engelhardt, Die Illustrationen der Terenzhandschriften (Diss. Jena

1905), 33 — 2) Vorrede zur Edition des Ambrosianus, p. 60 ff,

3) Pauly-Wissowa s. v. Bart (III 33 ;
Mau).

4) Bernoulli, Kom. Ikonographie, 134, A. 2; Amelung, Die Sculpturen des

Vat. Museums, II 8.

5) Vgl. 0. Robert, Masken der neueren attischen Komcidie (25. Hall. Winckel-
mannsprogr.), 105 ff.

6) A. a. 0. 118 f. u. 110 ff.
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der aediculae innerbalb dieses Zeitranms an die zweite Halfte des

vierten Jahrliunderts denken^).

Es ist kein Znfall der tlberlieferung, daB wir in der Spatantike

eine Bliitezeit der Buchillustration einsetzen sehen. An der Kunst
des Mittelalters nnd an der Knnst der kretisch-mykeniscken Epoche
erkennen wir, daB eine psychologisch verstandliche innere Bezieln^g
zwiscben dem Fehlen einer monnnientalen Plastik nnd der Pflege

der Kleinkunst besteht. In denselben Jahrliunderten, in denen die

plastische Schopfimgskraft erlahmt, erbliilit ein lippiger Reichtnm
der Kunst im Kleinen, in Miniaturen, Elfenbeinreliefs nnd Greraten

von Metall nnd Elfenbein. Sie beherrscht neben der Architektnr

nnd der ihr dienenden Wandmalerei die Kunst des Mittelalters

nnd tritt erst nach dem Erwachen einer nenen monnmentalen
Plastik allmahlich in den Hintergrund.

1) Wenn Botho Graf (Arch. Anz., 1904, 77) nnd ihm folgend Engelhardt in

der Spatdatierung auch zu weit gingen, so wird ihre Beurteilung doch im Wesent-

lichen gerechtfertigt. Die eigentlichen Stileleinente der Illustrationen sind nicht

mehr rein antik, sondern gehdren der noch naher zu umgxenzenden SpS-tantike an.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil. -hist. Klasse. 1925. Heft 1. 4



Zur Wiedergabe des agyptischen h am Wortanfang

durch die Griechen.

Von

Kurt Sethe.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. November 1925.

Im Elreise der Papyrologen tind derer, die sich sonst mit dem
griechisclien Agypten beschaftigen, ist es, namentlich in Deutsch-

land, iiblich den Namen des dritten Monats des agyptischen Jahres

mit einem Spiritas asper zu versehen^), weil man weiJS,

daB er mit dem Namen der agyptischen Grottin Hat-hor („Haus

des Horus“) identisch ist, der bei alteren griechischen Antoren

auch selbst in derselben Form A%'vq {A%'vqi Plutarch Is. et Osir.

56) genannt erscheint mit einem u, das hier, wie anch sonst ganz

allgemein, die dem spateren aeg. o (kept, m) vorausgehende altere

Anssprache U bezeichnet.

Ans dem gleichen Grxinde glanbt man dann auch den Namen
des agyptischen Konigs Hagdr oder Hagor (ag. nur Hgr^ Hicr ge-

schrieben) aus dem Anfang des 4. Jh. v. Chr. AoctDQig lesen zu

miissen anstatt des Axogig oder AKcoQig^ wie er bei Theopomp und
Diodor (nach Ephoros?), oder A%c^^ig (latein. Achoris), wie er

bei Manethos gelesen wird^).

Und ebenso liest man dann auch seit langen Jahren ganz all-

gemein alle die mit dem Status constructus des Grottesnamens

Sorj dlte.T Hur (griech. desselben, der oben m Ad'VQ vorlag,

gebildeten agyptischen Namen wie Agor^Qig („Horns der Altere

1) Ygl. Pietsclimann und Kubitschek bei Pauly-Wis so wa, Real-

enzyklop. II 2073. — Ebenso schon Lepsius in seiner Chronologie der Agypter

(1849), S. 192.

2) Auf die Frage, wie weit die Setzung des Spiritus auf alter Uberlieferung

beruht und ob diese Glauben verdient, kann icb micb weder bier noch weiterhin,

wo icb grieebisebe Formen fremdlandiscber Namen zu zitieren babe, einlassen.

Icb werde aber die Moglicbkeit, daB der jeweils bei den griecbischen Autoren

auftretende Spiritus nur auf willkiirlicber Annabme eines byzantiniseben Ab-

sebreibers berubte, niemals aus den Augen verlieren.
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AQ6i7i6Lg („Horus, der Sohn der Isis^), AQ%o%Qcctriq („Horus das
Kind), AQiiaig („ Horns im Peste“), AQiici%ig („ Horns im Horizonte"),

AQV(x)%''ifig („ Horns ist gesnnd") nsw. mit einem Spiritus asper:

AQorjQig nsw.

Gegen dieses Verfatiren, das lediglich den nrsprUnglichen Lant-

bestand der agyptischen Wbrter vor Angen hat nnd weSet; ^
riicbsichtigt, dafi es sich doch nm griechische Wiedergaben fremden
Sprachgntes handelt, noch auch sich die Frage stellt, ob denn die

Agypter selbst in griechischer Zeit wirklich dementsprechend
sprachen, bestehen die starbsten Bedenken. Znnachst vom rein

griechischen Standpunkt ans. Da die Mehrzahl der Griechen nnd
znmal die lonier, die im 7. Jh. v. Ch. znerst mit den Agyptern
in Berhhrnng kamen nnd wohl auch den groBten Ansprnch auf

die Schaffnng des Namens Ad'VQ wie der andern griechischen

Kamensformen der agyptischen Monate haben, in ihrer eigenen

Sprache das h langst nicht mehr sprachen, ist es recht zweifelhaft,

ob sie es in fremden Wortern, wenn sie es darin nberhaupt horten,

bezeichnet hatten. In dem Namen des Kaisers Hadrianns ASQiav6g^

der in dem Namen der Stadt Adrianopel bis anf unsere Tage
lebendig geblieben ist, finden wir es ebenso wenig wie in den her-

kommlichen griechischen Formen der z. T. sogar mit einem scharfen

h beginnenden semitischen Namen, wie Awi^ag [Hanniba^'aT)^ Avvmv
AQBtag [Earit), AvavLag(Hananjah), [Hahahu'k)'Avva(HannO)^

{Hanna), "'Eva (Hawwa), ^A^sX {Hebei), Ayag {Hagar) usw,, die noch

Niemand nm ihrer semitischen Prototype willen mit einem Spiritus

asper versehen hat, obwohl die lateinischen Formen der mit ange-

fiihrten karthagischen Namen {Hannibal, Hanno) nnd mancher bibli-

scher Namen in der Vnlgata das h noch richtig geben. IJnd ebenso*

fehlt das fremdsprachliche h in dem Namen des Indus (6 lvd6g)

nnd der nach ihm benannten Inder (of ^IvdoC) nnd Indiens Av-

SbXTf), die allesamt auf die persische Form Hind des indischen

Namens des Stromes 8lndli zuriickgehen. Persisches h vermissen

wir gleicherweise wahrscheinlich auch in "dyyagog „Postbote", das

anf ein persisches Prototyp hangar zuriickgefiihrt wird, nnd vieh

leicht anch in dyysXog „Bote", das, im Grnnde damit identisch,

schon fruher in das Griechische gekommen sein konnte^).

Um anch agyptische Seitenstiicke hierzu zu nennen, sei nur

anf die Bezeichnnngen des Ibis, des Ebenholzes nnd des Apis-

Stieres verwiesen, deren griechische, anch in das Lateinische hber-

gegangene nnd noch hente bei uns iibliche Formen l^t>g, Sfisvog nnd

1) Vergl. Nachr. Gott. Ges. d. Wiss. 1916., llSff.

4*
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GrrxmdforiiiGiij die mit aulanteteiij gegenuber-

stehen: Mfeitkopt, unterag. zm), Unj (ins Hebraische als hobntni

ubergagangen). Eape (kopt. oberag. unterag. Und

neben der Wiedergabe des agyptischen Grottesnamens Hor durcb

(lat. Horus), die oben zitiert wurde, steht eine andere und

zwar alter bezeugte ohne Ti. So lesen wir nicht nur bei Herodot,

wo uns der Name zuerst begegnet, dem ionischen Dialekt des

Autors entspreckend mit Spiritus lenis, sondern aucb bei

Manethos wird sowohl in der Grotterdynastie wie in der 18. mensch-

licken Dynastie ^SlQog (lat. Oros, Orus) gelesen. In dem Schol.

Dem. 5, ‘24. 18,99 wird der Name der griechischen Stadt ’iipranidg

daraus erklart, daB dort unser Grott seine Augen verloren babe

{%6nog iv ^ te'/Sals roi)g Sticag 6 ^Slgog), die ja bekanntlicb in der

agyptischen Mytbologie eine besondere Nolle spielen. Und ebenso

wird bei Pausanias 2, 30, 6 der Name der Landschaft um Epidanros

’SlQuCa auf den Agy^pter ^ilQog, der dort als erster Konig geherrscht

babe, zuruckgefiihrt. Beides ganz eindeutige Zeugnisse fur die

Ausspracbe Oros ohne das anlautende h im Munde der Grriechen.

Auch der Name des groBen Kirchenvaters 'Sigiysvyg, der nach dem

alten heidnischen Grotte benannt war, ist noch nie anders als Ori-

gcnes gelesen worden. Dabei stand in alien diesen Fallen das in.

der griechischen Form ignorierte A, was wohl zu bea,chten ist, in

der Tonsilbe des agyptischen 'Wortes, vor dessen Hauptvokal, an

einer Stelle also, wo das Koptische das h unter alien Umstanden

in samtlichen Dialekten, insbesondere auch in dem unteragyptischen,

bewahrfc hat.

Dm nun aber auf den eingangs genannten Namen A%fVQ zu-

riickzubommen, so ist bei ihm die Lesung mit Spiritus asper

schon de,8halb von vornhereiu bedenklich, weil sie gegen das be-

kannte griechische Lautgesetz verstbfit, dafi zwei aufeinander-

folgende Silben nicht mit einer Aspirata beginnen diirfen. Das

Glleiche gilt von der Lesung ‘A&Qi^g fur einen Eigennamen, den

man vermntlich richtig mit dem Sg. Wort fiir „Zwilling® hatre

identifiziert hat. In beiden Fallen hat nun der oberagyptische

Dialekt des Koptischen, das „Sahidische“, allerdings das anlautende

h bewahrt. ist die korrekte Form des Monatsnamens in

diesem Dialekt, neben der indes auch die durch die Form A&vq
beeinfluBten unorthographischen Nebenformen «..»Hp

vorkommen ^)
;
und ^6.Tpeey heiBen in demselben Dialekt die Zwil-

1) Nach Mitteilung von W. Crum. — *,«-Hp berubt auf der jiingeren Aus-

sprache i des griechischen v.
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linge. Aber der unteragyptische oder ;,bohairiscbe“ Dialekt, der

ja schon allgemein fiir die Vergleichung der griechiscben Formen
in erster Linie in Betracht kommt nnd dem anch speziell die Reihe

der Monatsnamen ofFensichtlich entstammt ^), hat das h nicht. Er
sagt flir die Zwillinge nnd fur den Monat gebrancht er,

wie er es allgemein mit den Monatsnamen zu tun pflegt, eben die

griechische, wie gesagt ihm selbst angebbrende Form «.-o-Yp obne

das A, das ibr die moderne Lesung vindiziert.

Diese unter%yptiscben Formen entsprecben einem Lautgesetz,

das Lacan (Recueil Cbampollion S. 726) etwas zu allgemein^} da-

bin prazisiert hat: j,le g. initial en bobairique est tomb6 reguliere-

ment“. Nach diesem Gesetze finden wir im bohairiscben Dialekt

eine ganze Reihe von Wortformen, die ebenso wie jene beiden

Formen (;^-^pey nnd mit einem nnbetonten d oder (T an-

fangen % wo das Sahidiscbe ha, he hat, z. B, i^\mxsL „Kase‘^ (arab.

halum), „Ring“ (arab. halaJc), „ScboJS“, e.Aioi ,,o dafi

docb“, iKjuLcge ^Zimmermann“ (ag. e^it^oyc „Eidechse“ (ag.

hntisw), i^peg^ „bewahren“, „Jabr (sprich asphui, ag. hi.t-

sp lo'.t), a.-oHp „Hammer“, „Anker“ (arab. haugal, ob letzten

Endes identisch mit griech. Syznpo;?), ^Eidechse^,

„shBriechend“ {y\Svo6iiov] ag. hlg-n-stj?), epAxa^n ^GranatapfeP i(ag.

inhmn] vgl. hebr. rimmon)^ ecie „Ertrnnkener“ (sahid. g^evcie, ag,

hsjj), oyprr „Wachter“ (sahid. go'Ypi'x < hetvnt),

DaB das anlantende h vor nnbetontem a anch im Namen Ad'vg

nicht nnr bei den bobairisch redenden Kopten, sondern anch friiher

schon bei den Griecben nicht gehbrt wurde, dafiir kann freilich

die griechische Wiedergabe des Namens der oberagyptischen Stadt

Frj-Kt-hr „Hans der Gbttin 9athor“ (Gebelto) dnrcb Uccd'VQig (mit

statt eines zn erwartenden g?) eben jenes oben zitierten grie-

chischen Aspirationsgesetzes wegen nicht geltend gemacbt werden.

Statt ^0a^vQLg (ag. ^Phathur) muBte es griecbisch eben Ilad'VQig

heiBen, gerade wie wir nnter den agyptischen Monatsnamen zwar

^ccggovd'c mit (pcc fiir das nnterag. pha- „der

von“ (oberag. pa-) haben, aber na%cbv (das das sonst ganz nnmoti-

vierte JJavvi fiir den nachstfolgenden Monat nach sicb gezogen

•haben wird).

1) Beweise sind die Aspiration im Anlaut von ^cc&cpi, Xoiayi^ 0ccii£v&^ usw.

nnd die Bndung t der fern. Formen in Tvpij ^ccQ^ovd'L, IJcc^vv.

2) Es trifi't z. B. nicht zu bei jjVogeF, g^eiiccu „Kleidung", gevri-

Pluralis des unbestimmten Artikels.

3) Die bei beute wobl meist geubte Betonung auf dem a entspricht

nicht den agyptischen Betonungsverbaltnissen.
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Wir kennen aber noch andere agyptische Namen, die mit dem-

gelben Element „Haus“, Status constructus von to, kopt. ^ui

(z. ©; in JVsqo^us, kopt ne&-&ui, ag. Nb.t-h.t, d. i. „Hanslierrin“), ge-

bildet sind, in griechischer Wiedergabe. Da ist zunachst, unserm

Namen Jd-vQ vollig analog, der Name der unteragyptiscken Stadt

Atkribis: ag. H.i-thJir-ib.j „Haus des in der Mitte (des Deltas) ge-

legenen Landes", kopt. boh. • heute Tell Atnb (d. h. „der

„E.uinenhugel von Atrib"). Die griechische Wiedergabe davon hat

noch Niemand bis auf den heutigen Tag anders als mit

Spiritus lenis gelesen aus dem einfachen G-runde, weil dieser Name
auch. bei lateinisohen Schriftstellern in der Form Athribis (Plinius,

Ammianus), unorthographisch Atribi oder Atrivi (Geogr. Rav., Tab.

Denting.), belegt ist. Mit Wegfall der Femininalendnng t liegt

dasselbe Wort hat- dagegen vor in den Namen *A6(pvvig, lat.

,A?fynis oder Asfinis (auf Grand der spateren Anssprache des grie-

chischen v) in der Not. dign., arabisch Asfun {Asfun el Meta'ana),

der auf ein altes H.tSnfno „Haus des Konigs Senfuru (heute vulgo

Snefru genannt)", spater lautlich geschrieben Hsfn, zuriickgeht,

und Avagig (Afagig), die Stadt der Hyksos in der Gegeud von

Pelusium, tig. E.t-io'r.t „Haus der Flucht", gesprochen etwa
u'c''re. Auch diese Namen hat noch Niemand Aecpvvig oder ‘JvuQog

gelesen.

Und ebenso wenig hat man auch den Namen des Konigs

des Hophraf (iP'iBn) der Bibel, ag. mit einem Spi-

ritus asper bedacht. In der Tat steht in alien diesen Fallen das

im Griechischen nicht wiedergegebene ag. A vor einem unbetonten
a gerade wie in den Fallen, in denen auch im unteragyptischen

Dialekt der koptischen Sprache regelmafiig der Wegfall des h fest-

zustellen war, so dab hier das Fehlen des h in den griechischen

Nainensformen nicht nur vom griechischen Standpunkt aus, wie in

den oben S. 51/62 namhaft gemachten Formen, sondern auch vom
agyptischen Standpunkt aus wohl begrundet erscheinen kann.

Was diesen Namen recht ist, muB auch dem analogen Ad-vQ
billig sein. Mutatis mutandis gilt es aber auch fiir den oben
zitierten Namen Axogig und die mit Har-, der verkiirzten Form
des Gottesnamens Hor, gebildeten Namensformen (S. 50). Dieses
Ear- ist ebenso unbetont wie das hat-, ha- ^Haus" der oben be-
sprochenen Formen, und sein griechisches Equivalent Aq- hat daher
nicht mehr Anspruch auf den Spiritus asper als dort das ax- oder
a-. Hier kommt hinzu, daB das Fehlen der Aspiration auch bei
dem unverkiirzten Namen Hor selbst schon in der Nebenform '^Slgog,

die tatsachlich alter belegt war imd vielleicht richtiger als die
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eigentliche Hauptform ssu bezeichnen ist, und ihrer Ableitung

ys'pyg bezeugt ist. Sodann, da6 die von solchen mit gebMeten
Grottesnamen weiter abgeleiteten Personennamen nacb Art von
UstagoriQig („der, den Aroeris gegeben hat^) und JIstagTtoKQatTjg

(„der, den Arpokrates gegeben bat“), Nebenformen von UetsaQoriQig

usw. wie Ilsx'ipig von nsts'i]6ig (;,der, den Isis gegeben hat^)^

statt des r ein zeigen, wie wir es doch in Jld^vQ (ag. Eat-htir)^

A%'Qi^ig (ag. Hat-her-ibe)^ Nefpd'vg (ag. Nebt-M) finden, entsprechend

dem (p von Tsetpi^tg (ag. „Teos der Ibis"), wo das (p den be-

stimmten Artikel p und das h von Mb ,jlbis" wiedergibt. Das ist

dock nur zu erklaren, wenn das Aq- eben mit Spiritus lenis ge-

sprochen wurde. Und in der Tat feblt es nicht an lateiniscben

und koptiscben Schreibungen solcher mit Aq- (== Horns) gebildeter

Namen, die das anlautende h nickt zeigen, vergl. latein. Arpo^-

hrates (Varro, ling. lat. 6, 10, § 57), Arpokration (GIL X 2593),

Armais (Manethos); koptisck ^pevnoAtun (Zoega, Catal. cod. copt.

136,38), e.piioKpd."rKip (ib. 244,7). Wenn daneben andererseits auck

lateiniscke Sckreibnngen wie Barmais (Plin. 36, 77), Harpohrates

(Plin. 33, 41 und sonst) belegt sind, so mag daraus vielleickt auf

das Vorkommen der etymologisck richtigeren Aussprache mit h, wie

in Horns neben Orus^ in gelekrten Kreisen geschlossen warden,

aber es darf dabei nickt vergessen werden, da6 auck im Lateini-

scken das anlautende sckon friik nickt mehr gesprocken worden

ist und da6 im Zusammenkang damit im Lateiniscken gerade in

Fremdwortern bisweilen ein h geschrieben auftritt, das die be-

treffenden Worter in der Sprache, aus der sie entlehnt waren,

garnickt besaBen, das also als ganz unorganisck erscheint. &o

keifit der aus dem agyptiscken Qotte Amun von Tkeben (^Apiovv)

kervorgegangene Gott der Oase Siwak, den die Griecken

nannten, lateinisck meistens Hammon] das aus dem grieckiscben

s^svog entleknte ebenus „Ebenkolz" wird oft hebenus gesckrieben,

als ob man das agyptische Urbild hbnj vor Augen hatte, gerade

dies vielleickt eine lekrreicke Parallele zu unserm Pall; statt

Etruria^ Htrusci wird auck Hetruria, Hetrusci gesckrieben usw. ^).

Auf Grund der kier dargelegten Tatsacken darf es dock wokl

als auBerst wakrsckeinlick bezeicknet werden, daB das anlautende

h der den grieckiscken Namenformen Ad'VQ^ AQorjQcg usw. zu Grunde

liegenden agyptiscken Formen zum Mindesten von den Griecken

1) In Mermonthis fiir den ag. Stadtnamen EQiicov^tgj kopt. epAAorn", lieute

JErmentj ist dagegen das li wokl sckon aus dem Grieckiscken iibernommen, wo es

auf falscker Analogic mit dem Gotte 'EQiiyg sick eingestellt kaben dttrfte, wie

in ^EgfioTv^csg.
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im Munde dec Agypter nioht melir gehort worden ist, und man

wird es nnnldocli wohl als ratsam bezeichnen diirfen, kiinftig in

de?E iSefetng des Spiritns asper in derartigen Fallen zuriickbaltender

zn sein, als es jetzt gescbiebt. Nur, wo wirklich zwingende innere

Griinde vorliegen, wie etwa wenn man ’Jg^diog, icp’ '^SIqov

Oder dergleichen hat, sollte man den Spiritns asper setzen. Sonst

lanft man Gefahr, nicht nnr agyptischer als die Griechen, sondem,

wenigstens was Unteragypten betrifft, anoh agyptischer als die

Agypter selbst zn sein.
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Einleitung.

Wie teute durch den Snezkanal, so war in hellenistischer

Zeit durch den Hafen von Alexandria, den Handelsweg iiber den

schiffbaren Nil und die StraJBe von Koptos an das Rote Meer

Agypten verkebrsgeographisch eine der bedeutendsten Erdstellen.

Seine Lage am Naherungspunkte dreier Erdteile macht es zu dem

wohl wichtigsten Durchgangsland der alten und der neuen Welt ^).

Trotz dieser Mittellage gehdrt das Nilland von jeher zum

Typus der isolierten Lage; die verkehrshindernden Wiisten auf

fast alien Seiten machen es zn einer Case ^). Natiirliche Aus- und

Eingangstore bilden das Delta und der Verlauf des FluBbettes

nach Siiden. Die VerkehrsstraBen nach Syrien, nach der Kyrenaika

und an das Rote Meer bedurften im Altertnm, wie heute noch,

nicht unerheblicher Leistungen fiir die Aufrechterhaltung regel-

1) 35 Kilometer nordlich von Theben. Der Schiffahrtsweg von Phakusa (im

ostlichen Delta) zum heroopolitischen Meerbusen (Bittersee) aus der Zeit des

Darius Hystaspis bis in die Zeit der Kleopatra und dann seit 98 n. Cbr. scheint

nicht die Bedeutung des Landweges von Koptos zum Roten Meer besessen zu baben.

2) G. Steindorff, Agypten (1915) S. 47 f.

3) A. Sup an, Leitlinien der allgemeinen polit. Geogr. S. 58.
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maBigen Verkehrs. Agypten gleicht einer Sperrfestung mit aus-

gedehntem Grlacis an einer wichtigen StraBenkreuzung.

: Der natiirliche AbschluB -wird durch grenzpolitische MaBnahmen
vervollkommnet. So ist das Yerlassen des Landes in ptole-

maischer Zeifc nicht moglich, okne daB eine Kontrolle pa&siert

wird. Strabo berichtet*), daB man auch in romiscker Zeit okne

besonderen PaB (nQdetay/jLa) ans Alexandria nickt in See stechen

durfte ®).

Diese Tatsachen finden ihren Ausdrnck im agyptiscben Zoll-

system. An den Toren des Landes, besonders in Alexandria,

Pelnsinm, den Hafen am Sinus Arabicus und der Siidgrenze, werden
ertragreicke Zolle erkoben. Neben diesem AuBenzoll weist das

ptolemaiscke Agypten, regional betrachtet, zwei Arten von Binnen-

zollen anf, und zwar einerseits den Zoll an der G-renze von Ober-

-und Unteragypten bei der hermopolitischen <pvXccxij und anderer-

seits die Gaugrenzzblle. Da eigentliche Landgrenzzolle im
romiscken Reick erst seit Casar und Augustus eingericktet werden®),

da es ferner ein Reichszollgesetz im Imperium nickt gibt, sondern
verschiedene Tarife fiir die einzelnen Bezirke (wokl meist auf
Grund alter Gewohnbeiten), von den Kaisern erlassen werden und
diese Tarife nur durch kaiserlicke Verordnimg'') abgeandert werden
diirfen, so bleiben in der nackptolemaiscken Zeit diese drei Arten
der Transitzolle besteken. In Leuke Rome am Roten Meer wird
eine TBrAgrri d. k. ein Zoll in Hoke von 25 ®/o des Wertes der
"Waren erkoben®). Dieser Zoll ist nach Rostowzew nickt in
das vectigal Maris Rubri einbegriffen; dies vectigal ist (znr Zeit
des (llandius) an einen Generalpackter verpacktet, die TstdQtt] da-
gegen wird an einen Beamten {naQccX't^ntris) entricktet; sie'ist als

„Durckgangszoll“ ®), als „Transitzoll“ anzuseken, wenn sie auch im
Periplus als Einfnkrzoll bezeichnet ist^®). Die Zollentrichtnng er-

4) Ygl, Wilcken, Ostraka I, 284, A. 1.

5) Ein solcher KeisepaB aus romischer Zeit, fiir eine Privatperson, eine Frau
aus Pamphylien, die aus Agypten wieder Leimreisen will, liegt in der Form eines
griechisch geschriebenen Antrages an den Prafekten und einer lateinisch erteilten
Genehmigung in P. Oxyrh. 1271 vor.

6) Marquardt, Staatsverwaltung IP S. 272 f.

7) Ygl, Eostowzew, Archiv fiir Papyrusforsciiung lY, S. 309 ff,; 0.
Hirsckfeld: Die kaiserl. Yerwaltungsbeamten (1905) S. 77 if.

8) Wile ken, Arch. f. Pap. Ill, S. 199.

9) Ygl. ferner Wilcken, Chrestom. Nr. 273 u. 274.

10) Peripl. Mar. Erythr. 19 = Geogr, Graeci min. ed. Fabricius ri883)
1, 257 if. (friihe Kaiserzeit),
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folgt auf Grund der Deklaration des Kaufmanns nach dem Tariff

Lag der Verdaclit des 'Warensclimuggels vor, so mufite, wie ein

Fragment eines vdixog reXcjvLKdg^ das sich wahrscheinlich anf das

vectigal Maris Rabri bezieht, zeigt, der Kaufmann auf Verlangen
des Zollpachters die Waren ausladen. Was nicht deklariert war,
verfiel der Konfiskation. Stimmte die Deklaration, so hatte der
Zbllner entstandene Unkosten zu ersetzen und das Ergebnis der

Untersuchung zii bescheinigen

Tiber die Binnenzblle, um die es sich in der vorliegenden

Untersuchung zunachst han'delt, liegt ein verhaltnismafiig reich-

haltiges Material vor, das verschiedentlich Gegenstand der Er-

brterung gewesen ist. Jedoch selbst iiber wesentlicbe Punkte be-

steht noch keine einhellige Meinung. Einige fiir das Wesen und
die technische Einrichtung dieser Zblle wichtige Fragen sind, soweit

ich sehe, noch kaum erbrtert; die Hohe der Zollbetrage ist noch

nicht erschlossen. Datum soil im Vorliegenden nochmals der Ver-

such einer kritischen Zusammenfassung gemacht werden.

1. Die Torzollquittungen des Fayum.

Es folge zunachst eine chronologisch geordnete Aufzahlung

der beriicksichtigten Torzollquittungen in tabellarischer tlbersicht

(Liste Nr. 1—91, S. 60—71). Aus diesem Material werden induktiv’,

ohne Rucksicht auf die Resultate und Beobachtungen frliherer

Autoren, die sich zwanglos ergebenden Folgerungen gezogen.

Wiederholungen bereits bekannter Ergebnisse werden sich dabei

nicht vermeiden lassen.

Als Beispiel einer Torzollquittung sei zunachst P. Grenf. II,

50 (h) aus dem Fayum wiedergegeben (190 n. Chr.)

tS'ts(Xcbvi]tai) Sc(d) UonvoTt^aLoxi)

N'ijiSov %al v'

2J(x>tccg s^^dyav) ovo(Lg)

dv0l 607CQSG)V

(aQtcc^ag) k% {hovg) A ^Ejtslg)

SKrrj ocal sl%ddL.
' z S'

Die kleinen Papyri in unregelmaBigen Formaten, im allgemeinen

nur von der GroBe einer Handtellerflache, beginnen meist mit einer

Bescheinigung: %B%sl{6v7ixaC) „es bat (soeben) Zoll gezahlt (fiir

11) Kostowzewj Arcli. IV S. 311.

12) Derselbe a. a. 0. S. SlOfF.
;
Wilcken: Cbrestom. Nr. 273 und Ausfuh-

rungen daselbst.
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Liste Nr. 1—91: Torzollqaittungen des Fayum.

1 fay. P. 67
' iVessely 40
Ak.Wien 47

Zoll bat ge-

zahlt am Toi

von^

Bacchias Ibia, Sohn
des Ptolem.

2 P. Lond.
1265 a

» / Soknopaiu
Nesos

Satabuti

3 P. Lond.
1266 b

) n Hafen von
Memphis

»

4 B. G. U. 766
Wess. 30

Karanis f. 1/100

+ 1/60

Anubis
Sohn des

Salion

5 Stud. Pal.

XXII, 105
*) Soknop.

Nes.

i.

6 P. Rain. 175
Stud. Pal.

XX, 11

» Philadelphia f. Hafen
V. Memphis

Valerios

7 P. Grenf. II

50 a
W Soknop.

Nes.
f. d. No-
marchie v.

Arsinoe

Panuphis
Sohn des
Panuphis

i

einf.

8 B. G. U.

1088
j

»
1

1

”
f f. Wlisten-

wache
n

9 ' B. G. U.

1088
3J » n

10 Stud. Pal.

XXII, 104
)} n ’) Chairas

11 P. Lond.
316 c

Wess. 1

» f. Wiisten-

wache
Erieus

12 P. Grenf. II

50 b
Wess. 36

J} f. 1/100

+ 1/bO

Nom. Ars.

Harpagath.

13 P. Lond. 807
Wess. 16

J) » f. 1/100

+ 1/60

Panuphis

14 P. Rain. 16
Stud. Pal.

XXII, 150

W f. 1/100

+ 1/60

Pabiis

1) 7taqB{0%riv.sv) dia

^

2) ''H7CL{og) asarjiiLcaiiat = „Ic]i A. habe (hierneben) gesiegelt« d. h. be-
scbeinigt. Vgl. Preisigke, Fachw. s. v. (frjfjbidco,

3) ^c(Qsg(x7j%sv).

4) Uber die abweichende Form vgl. unten. p
5) Nach der Batierung: fiij 7tQOffXQVii(o3v) xccQcc%'vf]QL (lies -;^pc6). X
6) Tiber Brandzeicbnung bei Kamelen vgl. Wessely, Karanis S. 35. I
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Torzollquittungen des Eayum. Liste Nr. 1—91 .

-
3 Esellasten (Weizen) 80 am Ende Yer-

merkv. 2.Hand2)

1 Esellast schwarze
Bohnen

83

1

7. Mech. Siegel: (Pomi-
tian)

1 Esellast schwarze
Bohnen

83 7. Mech. Siegel: (Domi-
tian)

1 Esellast und
auf einem andern
Esel

2V2 Metr. 01

^ n »

91

(ausf.) 1 Esellast und
1 zweiten Esel

2 Metr. 01

2 V2 » »

91/92 17. Tybi

ausf. 6 Art. Weizen 135 29. Adr.

- -

1 weibl. weiBes
Kamel mit arab.

Buchstaben ge-

zeiebnet

142 16. Pharm.

1
' » 142 16. Pharm.

1 weiblicb. Kamel
gez. a. d. rechten
Schenkelm. (arab.?)

Buchstaben

142 3. Epiph. Dat. 2Vj Mon.
sphter als Nr; 8

ausf. auf 1 Kamel und
1 Esel

6 Art.8)

Weizen
.142/143 2 {?) Adrian. Konto heim

Zollh. ? »)

ausf. 1 Esel mit Geraten 145 11 . Thoth

ausf. in

d. Case
auf 2 Kamelen 20Art.Weizen 145 5, Phaophi

ausf. 1 lasttragendas ‘®)

Kamel und 1 ge-

ratetragender Esel

6 Art.Weizen 145 11 . Thoth

ausf. a. 1 Kamel 3 Metr. 01 146 (?) 17. Pham. (Yermerk:) ahne
Siegel

7) dice ^vl(7is) ^sHv[o7icc^o]v [TVTfJgov t[ov] ^jQ(jL(voL)rov (?) ;
Lesung un-

sicher, =; 3%*

8) fjbSTQn'ricg im Druck, muB wohl Artaben heifien.

9) Zwischen iiEzQTirccg und der Datierung steht: STtl zoy X^ov

< f-p = %p-

10)

q)OQ. Wessely, a. a. 0. ; ^oQzriyov =: aKsvoepogov] {(poQzriySg = last-

tragend).
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15 P. Grenf, 11

50 c

Wess. 7

Zoll hat ge-

zahlt am Tor
von

Philadelphia f. Wiisten-

waclie

Diogenes

IP. Lend.
1266 d

» Soknop.
Nes.

f. Hafen
von Memphis

Melas einf.

17

18

P. Lend.
1266 d

« ”) » f. 1/100

+ 1/60

Panuphis

P. Earn. 174
Stud. Pal.

XXII, 13

» f. Hafen
V. Memphis

Stotoetis

19 P. Bain. 173

Stud. Pal.

XXn, 12

» » jf. Wiisten-

wache
Pekysis

20 P. Lend.
1265 c

» f. 1/100
4- 1/50

Stotoetis

21 P. Bain. 19
Stud. Pal.

XXII, 149

M w f. Hafen
V. Memphis

Harpalos

22 P. Bain. 18
j

Stud. Pal
’ XXII, 148

1 13\

1

” ^
1

” f. 1/100

+ 1/60
1 „

23 B. G. U. 767

1

Wess. 19
n n 5>

Nepheros

24 B.G. D. 804
Wess. 24

fj
Karanis n Hero

25 B. G. U. 724
Wess. 31

» » n Orion

26 P. Ryl. 197 b n Soknop.
Nes.

f. Wiisten-

wache ^®)

Melas (?)

27 P. Ryl. 197 c n n f. Hafen v. M. Paeis einf.

28 P. Ryl. 197 d n » jj

29 P. Ryl. 370 n » r>
Heron

30 P. StraBb. 123 n f. 1/100

+ 1/60

Pabus

derselbe einf.

!

am

11 ) HaQfj^Bv.

12) Die Legende d. Sieg: [AJNTONINOY [KAI] CAPOC TO[. • •

13) UaQTj^ls'jv,
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ausf. 1 Esellast

1 »

frische

Datteln

Weizen

147 17. Thoth.

1 Esellast Topferwaren 137?
168?

21. Pham. Siegel mit Apis-
stier.

(ausf.) auf 2 Kamelen 9 Metr. 01 149 23. Thoth Zwischensohrift

:

Hat am 2^, be-

zahlt 2Vi Metr.
vgl 20Nachschr.

ausf. a. 1 Esel 2^4 Metr. 01 149 13. Epiph. Am imteren
Eande zerstortes

Wacbssiegel.
vgl. 20

(-) 2 Kamellasten 9 Metr. 01 149 13. Epiph. Siegel ^2)

(ausf.) auf 1 Esel 2(Vi)? Metr.
Ol

149 15. Epiph. Hat am 13.

Epiph. bezahlt

(Nachscbr.).

vgl. 17, 18

ausf. a. 3 Kamelen 13V2 Metr. 01 160 8. Pham.

ausf.

»)
a. 3 Kamelen ISVa Metr. Ol

verzollt am 8.

150 10. Pham. Vorherige Be-
zahlung d. Zblls

ausf. a. 1 Esel 2 Art. Datteln 2. Jh. 14. Pham.

ausf. a. 2 Kamelen u.

2 geratetragenden
jungen (Kam.)

22 Art 2. Jh.

ausf. a. 2 Eseln 6 Art. Erbsen 2. Jh.

ausf. a. 1 Esel Erbsen 2. (?) Jh. 25. Epiph.

a. 2 Eseln 6 29. Phaophi

ausf. a. 1 Esel Erbsen 18. Phamen.

ausf. auf (2) Eseln 6 Art. Erbsen 2. Jh.

ausf.

!

auf 1 Kamel
und auf einem
lasttragenden(Kam .)

8

5

Wein4Keram.

»
Am Schlufi:

5 Dr. 5 Ob. als

Zollbetrag. —
Ein- u. Ausfuhr
auf dems. Blatt.

Das untereStiick

abgebrochen

14) Sl6c l^cvlrig} 2Jo%vo7t(cciov) Ni/jcov q %ccl v "AQTCdlog i^d^ag

XBXmv JtcI trig 6y86rig • • • • (pccfisvSlp' ds^d^nTj,

16) i'xvovg iQrifiO(pvX(a}i^ccg).
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31 P. StraBb. 12^y Zoll hat ge-

zahlt am To]

von

Soknop. Nes
r

. f. Hafen y. M Pakusis

32 B. G. U. 768
Wess. 47

» >3 33 Sarapion

33 P. Lond.
31Gb

Wess. 3

33
f. Wiisten-

wache
Pekusis einf.^®)

34 P. Lond.
469 a

Wess. 8

jj Philadelphia
33 Yalerios

35 P, Rain. 24
Stud. Pal.

XXII, 140

>} Karanis Er. Sata(b). (em)f.

36 P. Fay. 68
Wess. 9

Dionysias f. Wdsten-
wache

Alothis

3f B, G. U. 867
}} ?

33 Sarapion

38 P. Ryl. 197a
Wess. 17

»

i

Soknop. Nes f. 1/100

+ 1/60
33

39 I P. Rain. 1 10
' Stud. Pal.

XXII, 62

jj 33 f. Wiisten-

wache
Sotas

40 B. G.U.764
Wess. 54

»
.

Karanis f. Hafen v. M. Sarapion

41 Wilcken
Ostr. I § 161

20 \

» J (Kar ‘Pjanis
33 X

42 B. G. U. 766
Wess. 55

Karanis
53 Seren.

43 ]P. StraBb. 12 <

» ^Soknop, Kes.
33 Sarapion

44 P. Lond.
1266 e

K(aranis) ?
33 Valerios

16) iffro nsvtsv., SsTiarri oivo Mspaf^ swoffi »)fiwu Berichti-
gnngsl. S. 248 : otv6{v) us$a(t(ni!) sl'xoffi Ttfiritcc S Tjf. Auch diese Lesung erscheint
mir noch nicht befriedigend. Vgl. auch Wilcken, Ostr. I, S. 356, Anm. 3. Nach
einer vom Department of Manuscripts des British Museum freundlichst iiber-
sandten Photographie lese ich zunachst wie Wilcken

, sodann aber
sikoai 7tal
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(ausf.) 1 Esel . . Art ...

.

2. Jh. Siegel gut er-

balten

ausf. a. 1 jung. Kamel
u. a. 1 Esel

4 Art. Datteln

3 Art.
V 2. Pham.

26 Keram
Wein

154 9, Thoth 8 Dr. 4 Ob “)

ausf. 1 Esellast Weizen 164 29. Hadrian Rest eines Sie-

gels

1 weibliches rotes

Kamel. Zeichnung
auf Kinnbacken

166/7 Betrag 4 Drach-
nien ^'^®)

ausf. in

d. Oase
18)

4 Kamele, 8 Dr. 168 26. Pachon. Geldbetrag

ausf. auf 1 Kamel (?) Datteln 2 ...
I

168/9 3. Adr.

ausf. 1 weibl. Kamel

1 mannl. Kamel u.)

2 Esel !

6Art.Gemuse-
saat

12Art.Weizen

162 Athyr. 5 Dr.

j

3 Dr.

ausf. a. 1 geratetragenden

Esel — fiir 1 Esel

Zoll

163 1. Pham. iDrachmeZoll-
betrag^®)

ausf. a. 2 geratetragen-

den Kamelen
6 Keramien

01

4 (Art.)

Datteln

160/7 Siegel mit Apis

ausf. a. 3 Kamelen und

1 jungen Kamel
21Art.Weizen

ausf. a. 1 geratetragen-

den Esel

2 Oboes
01

Scbafwolle

166? Siegel mit Apis

ausf. a. 1 Kamel
a, 1 Esel

a. 1 jungen Kamel

6 Art. Weizen
2 Art. Weizen
4 Art. Gemuse

ca.l70? 4, Mesore

ausf. a. 3 Eseln Gemiisesaat 171? 29. Pauni
Valerios

Antin.

17) Vgl. B. L. S. 248.

17 a) TsXovg SQax tiaaaQag (1. -vqcov).

18) B. L.; o^a6{iv).

19) Nachschr.
:

xagccy^iov.

20)
‘

3tccQia(x^) B.L. S. 248. Bichtiger ist wolil; Tta^eV^rjuer).

21) B. L. S. 65 Spuren Yon 6—8 Buchstaben.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.“hist. Klasse. 1925 . Heft 1 . 5
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45 P. Lond.
1266 e

Zoll liat ge-

zahlt am To:

von

Pliiladelpbis

r

1 f. 1/100

+ 1/60

Bi(ar . .

,

Is! P. Hamb. 76 jj Herminos

’47 P. Hamb. 77 f. Hafen v. M • jj

48 P. Lond. 206c

Wess. 50

* » Karanis j* Sarapion

49 P. Lond.
1265 f.

Soknop. Nes f. 1/100

+ 1/50
it

50 P. Amk 116
}}

Karanis f. Hafen v. M.,

‘ Ptolomais

51 P. Grenf. 11

60 d
Wess. 41

Soknop. Nes
• }3 Besimas

62 P. Grenf. II

50 e

Wess. 42

•) )» Zoilos

53 P. Grenf. 11
i

50f. 1

Wess. 25

f. 1/100

+ 1/50 1

64
1

P. Grenf. 11

60 f. 2 ,

Wess 26

Sotuetis einf.

55 P. Lond. 922a y f. Wiisten-

wache
Sotas

56 P. Eain. 14b.

iStud. Pal
XXII, 153

f. Hafen v. M. Stotoetis

57 P. Lond. 469b
Wess. 56

a . . Karanis
}) Anubion

58 P. Grenf II

50 h
Wess. 18

n 'Soknop. Hes f. 1/100
“j- 1/50

Sotas

i

59 P. Grenf. 11

50 i

Wess. 5

f. Wiisten-

wache
ft

60 P. Lond.
206 d

Wess. 22

n f. 1/100 J

+ 1/60

raara(. .
.)‘

22) B. L. S, 248 d^td— unklai:.
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ausf. 1 Esellast

1 Esellast

Weizen 5 Art.

Griine Datteln

4 Art.

2 Dr. 3V2 Ob.

173 18. Thoth Betrag des be-
zahlten Zolles.

Gegenzeicbnung
am Schlufi

ausf. a. 1 Esel 3 Art. Weizen 176 3. Mes.
I

Gleieh : Tor,Tag,
Ausfuhr,
Ware u. Hand

ausf. a. 1 Esel 3 Art. Weizen 176
}}

ausf. a. 3 Kamelen und
1 jungen

21Art.Weizen 177 7. Tybi

ausf. a. 3 Kamelen und
2 jungen

26 Art.Weizen 177 6. Mech.

ausf. a. 1 Kamel und
1 jungen

10 Art.Weizen 178 19. Tlioth

ausf. a. 1 Kamel und
1 jungen

10Art.Weizen' 176—180 27. Thoth

ausf. a. 2 Eseln

a. 1 Esel

2 Metr, 01

1 Art.Weizen

und
2 Metr. Ol

179 29. Adr.

ausf. a. 3 Kamelen und
2 jungen

Weizen 179? 3. Pauni
]

Siegel; von der-

selben Hand

GKeram.Wein 25. Pauni
’

ausf. a. 3 Eseln und
a. 1 Esel

Weizen
Gemiise

179
Oder 211

7. Epiph.

ausf. a. 1 Esel u. a. einem
andern geratetrag.

Esel

3 Art. Datteln

1 Art. „

188 22. Mech.

ausf.
22^

a. 1 Esel 3 Art. Erbsen 4. Jh. 13. Mech.

ausf. a. 2 Eseln G Art. Bobnen 190

1

26. EpipE.

ausf. a. 4 Kamelen 192 12. Thoth Fortlassung der

Ware "wohl

Eliichtigkeit des

Schreibers

ausf. 2 Esellasten 6 Art. Erbsen 8. Jabr 21. Epiph.

i

23) B. L. S. 248.
'

6 *
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IT P. Rain. 176
Stud. Pa,l.

XXII, 9

ZoU hat ge-

zahlt am Toi

von

Philopatoros

r Oder
Theogenus

f. 1/100

+ 1/50

Ammonas

62 P. Rain. 177

Stud. Pal.

XXII, 10

JJ Abus

63 P. Rain. 15

Stud. Pal.

XXII, 151
1

” Sotas
^

S. des Sotas

64 P. Rain. 14

Stud. Pal.

XXII, 152

)) 5* >> Erieus

S. .des Sotas

65 P. Land.
1266 b

)>
Soknop. Nes. f. Wiisten-

wache
Pathetos

66 P. Lond.
1266 b

J) f. 1/100

+ 1/60

Panuphis einf. V,

( )

67 P. Lond.
1266 c

if Thesenuphis

.

'

i

einf.

68 i P. Grenf. 11
|

„
50 g 1

j

Wess, 16
j j

}j ff Hexis

69 P. Lond,
1266 a

J) v 3f Phanuphis einf. V.

, Areos-
kome

70 P. Grenf. 11

50 k
Wess. 46

)j }> f. Hafen v. M. Ammonis

71 P. Grenf. 11

501
Wess. 51

jf Philadelphia
ff Aurel. Tesen.

72 P. Grenf. 11 i

Wess. 6

)i Soknop. Nes.j f. Wiisten-

wache
Panuphis
u. Leonidas

73 P.Amh. 117
}f }f ff Dion.

74j_ P. Lond.
*206 d
Wilcken
Ostr.

}} f. 1/100

+ 1/50

X

75^ P. Fay. 69
Wess. 48' ‘

jj ^ Hafen v. M. Horns

24) Yon dein Worte ’Jii^covag zweite Hand. Nach der Datierung:
%aXcc%T7jQO. 1 . {%(XQoc'iiTijQog).
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ausf. a. 3 Kamelen 18Art. Erbsen1 8. Jahr 10. Phaophi

ausf. a. 1 Kamel 6 Art. Erbsen
)? 10. Phaophi 26^

ausf. a. 1 Kamel 6 Art. Erbsen
J5

17. Chyak 26^

• ausf. a. 1 Kamel Erbsen » 17. Chyak (Vermerk) ®7)

ausf. a. 3 Kamelen Weizen 183

Oder 215
16. Pharm.

a. 2 Kamelen 12 Keram.
Wein

180
Oder 212

29. Pharm. Eeste eines ma-
gentafarbenen
Tonsiegels

2 Kamellasten 12 Keram.
Wein

i

183

Oder 215
23. Pachon. Woblerhaltenes

magentafarbenes
Siegel wie 66^von
demselben Buro,
kleiner Kopf

ausf. a. 1 Kamel Metr. 01 184
1

Oder 216|

5. Meeh.

1 Kamel
|

6 Keram.
Wein

182
Oder 214

22. Epiph. Reste eines ma-
gentafarbenen
Tonsiegels

ausf. a. 1 Kamel und
1 jungen

10 Art.Erbsen 2. od.

S. Jh.

16. Pharm.

ausf. a. 1 Esel 4 Art. Bohnen 26. Pharm.

ausf. 5 Kamellasten (Nach-
trag) und 1 gerate-

tragender Esel

Palmzweige V 8. Pharm.

ausf. a. 1 Esel Gemiisesaat JJ 25. Thoth
23. Jahr

ausf. a. 2 Eseln 6 Art. Erbsen ?

ausf. a. (2) Eseln 6 Art. Erbsen 2. Oder 3.

Jh.

27. Epiph.

25) Yon jpovg zweite Hand. Nicht 18 Art., wieHrsg. SjctS), sondern 6.

26) 27) XCiQOiTc.
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76 P. Fay 70
Wess. 20

Zoll jbat ge-

zahlt am Tor
von

Soknop. Kes. f. 1/100

+ 1/50

Erieus

77 P. Fay. 71

Wess. 82
}j

Bacchias it
Ammonios

78 P. Fay. 72
Wess. 57

)} ft t Hafen v. M. Hero

79 P. Fay. 73

Wess. 33
a f. 1/100

+ 1/60

Paesis einf.

80 P. Fay. 74 V it
f. Hafen v. M. it

einf.

81 P. Fay. 76
Wess. 11

J> it
f. Wiisten-

wache

82 P. Fay. 76
Wess. 10

J) a f. 1/100

+ 1/60
u. Wusten-

wache

Pasion

83 P. Lend.
1266 f.

» Soknop. Nes. f, Wusten-
wache

Sotas

84 1 P. Ryl. 368 )7 n f. Hafen v. M. Paeis

85 P, Byl. 869 if a it

86
1

B.aU.763

1

Wess. 52 1

Philadelphia
it

Aurel Aion.

87 ' P. Hamb.
78

|

1

1

it
Aurelios

Heros

88 B. G.U.803
Wess. 23

>» Soknop. Nes. f. 1/100

+ 1/50

Pabiis

89 B.aU. 882 80\
if ) it

Chairemon

90 P. Leipzig 81
if it f. 1/100

+ 1/60

Stotoetis

91 P, Leipzig 82
i> it f. Wustenw.

)}

28) B. L. S. 130: ^AvtsGv^^6X{7}Gs) 'tsX(ovr}Gccixsvog).

29) XGjglg %ciQmrfjQog xxxxx.
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ausf. a, 1 jg. Kamele 4 Art. Gemuse 2. od. 8.

Jh.

12. Pharm.

'

ansf. a. 7 Eseln 21 Art.Erbsen

i

»
' 11. Mesore

ausf. a. 1 Esel Knoblauch
3) 19. Pauni

a. 5 Eseln ,
28 Keram.

Wein
)) 3. Thotli

J

Antisymbplon 1

2®)

gleiches Datum

;

von derselben

Handa. 5 Eseln 28 Keram.
Wein

,

3. Thotli )

ausf. 2 Esellasten Erbsen
))

3. Pharm.
|

ausf. a. 3 Eseln 9 Art. Erbsen J>
12. Athyr

ausf. a. 1 Kamel 6 Art. Erbsen 33
3. Epiph. Siegel, ein jn-

gendliehes Haupt
im Profil, Inschr.

fortgebrochen bis

auf . . . ;

ausf.
I

a. 1 Esel Gemiisesaat
2 Art.

2. Oder
friibes

3. Jh.

'

ausf. 1 a. Eseln
1

9 Art.
i

”
1

!

ausf. a. 1 Esel 2 Art.Hiilsen*
' fruchte

3. Jh. 2. Epiph. 2'Jj

ausf. a. 2 Eseln 5 Art. Bohnen 33
5. Mesore - . „

'

ausf. 3 Esellasten 9 Art 33
Siegel Soknopais

ausf. a. 1 Esel Genmse2 Art.

(Weizen
2 Art.)?

J)
1

25. Mech.
|

Form: Areios,

Schreib.d.Bank
(?)d.Anubis, be-

scheinigte
,
daS

Chairemon Zoll

gezahlt hat ...»

a,Schlu65Kreuze
des Subskribent.

Schrift : feine

steile Kursive

ausf. a. 1 Esel 1 Metr. 01 3.-4. Jh. + Angabe d.Regent.

feblt, stand wohl
auf dem Siegel

ausf. a. 1 Esel J3 4-

1

30)
^JgSLog yQa(i(^)a(rs^g) yrs^7]g ^Jvovpiov d'vtcGVV£poZ(r}g6) Xaigrj^ovci tslao’

vricdfisvov dia ir(vX(rig). Fur Tcs^rig vermutet Wilcken *. tgaTts^rig.
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sich)“ daneben begegnet mQfj^ev (17, 20 u. 22) und im weiteren

Yerlaufe des Textes das Partizip des Aoristes £|a|«g; aufierdem

utagdex (r]XEv) (1—4 u. 41) ;
dann folgt didi TcMtijg „beim Durchgang

dnrcb das Tor“ (Zollbaus), hieratif der Name des Dorfes, in dem

sich das Zollbaus befindet. Grenannt werden folgende Dorfer:

Baccbias, Dionysias, Karanis, Pbiladelpbia, Pbilopatoros oder Tbeo-
j

genus, Soknopaiu Nesos. -
, l

Philadelphia, Bacchias, Karanis, Soknopaiu Nesos und Diony-
j

sias sind ihrer Lage nach bekannt; sie liegen in dieser Eeihen-
|

folge von Osten nach Westen an der Nordgrenze des Fayum gegen
)

die Wiiste; die ersten drei am Kanal, der den See mit dem
Josefskanal verbindet, Soknopaiu Nesos in der mittleren Nord- '

region des Sees, Dionysias nahe dem Westufer desselben ^*). Die

uachste Angabe bezeichnet die Zollart. Da begegnen im Fayum
die folgenden drei: q' xa\ v' d. h. 1/100 + 1/50, zusammen = 3 “|o,

UfiEvog Mdfiqjsag = „fur den Hafen von Memphis" und iQrj^o-

q)v^(ccx(ag) d. h. „fur Wiistenwache®. Daneben erscheint der Aus-

druck bxvovg iQ7jiio(pvl(cixCag) = „Spur der Wiistenwache® (26).

In den beiden zeitlich friihesten Quittungen fehlt diese Angabe; i

in einer weiteren friihen (7) steht voiiaQ%{C<x.g) resp. (-trav)

(i/otrou) ’*'), in einer gleichfalls friihen (12) vom Jahre 145 q' xal v' ?

von(aQ%iS)v) ’Aq6lvo((xov). Hieraus folgt der Name des Zahlers;
r

mehrmals in Verbindung mit dem Vatersnamen (1, 4, 7, 8, 9, 63,

64, 71, 86, 87); einmal (72) ercheinen zwei Zahler assoziert.

Des weiteren wird, mit Ausnahme der vier ersten Quittungen,
hinzugefiigt, ob es sich um Ausfuhr oder Einfuhr handelt Eiadyfov

Oder E^dycov. In Nr. 17 u. 20 findet die Richtung ihren Ausdruck
dutch Tfcc^fj^Ev EK tfjg 3etil(')]g).

Bei der Bezeichnung der Ware und der Beforderungsmittel
begegnen im allgemeinen Angaben fiber beide. Die Menge der
Waren wird entweder angegeben dutch Ma6e wie Artaben, Me- !

treten (01), Eeramien (bei Wein und 01) oder dutch Esel- und >

Kamellasten; oder es werden die Tragtiere und die Anzahl der f

mitgeffihrten Mengen in Hohlmafien angegeben, und zwar fiberall J

—
_

1

13) tiber die Anflosnng des meist stark abgekurzten Wortes vgl. auch
Wilcken, Arch. 11, 134 und III, 123 und P. Grenf. 11, BOg.

,

14) Tiber die Topographie des FayUm vgl. Grenfell u. Hunt, Fayum
1

Towns (Lond. 1900) und Wessely, Topogr. des Faydm (Denkschr. d. Akad.
j

d. Wiss. Wien 1904 Bd. 50). i

15) Wilcken, Ostr. I, 8. 356; v'oiiccqx (tSiv) in einer gleichfalls friihen Tor-
i

zollquittung vom Jahre 145.
;
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da, wo die Menge von der liblichen GrroBe der Kamellasten oder

Esellasten abweicht. Auch im Zolltarif von Palmyra ans dem
1. nacbcbristlicben Jabrhnndert ist die Einheit fiir den Zoll die

Kamellast (oder Eseilast)

tiber die Verteilnng der Zollarten und die der Waren auf
Einfnhr oder Ausfubr unterrichten folgende Tabellen (I tind U,
siehe unten).

Eine eingehendere Betracbtnng der einzelnen Urktinden wird
zxx weiteren Aufscbliisseji fiihren. Zweimal wird in den Beschei-

nignngen von avrc^vii^oXalv gesprochen (in Nr. 79 nnd Nr. 80 der

Liste; vgl. anBerdem nnten).

79.

'AvtB6vyi^6X{ifi6s) JJafiiSig xs{X(xiVYi-

6d[isvog)

did 7tvX(rjg) Bccxx(tccdog) p' xccl v'

i6d('y(ov) STtl (ivoig %bvxb

oivov xsQd^ca sixo0l 6-

xtG)' (stovg) lYi^ ®h%'

r-

80.

AvxE6vii^6X{ri6£) UaYi^ig iiydy^cov)

t£X((x)VYj(^d[l£VOg)
,

d(cd) :X'6X{7]g) Ba%%Lddog Xiijihog)

MiiKpsmg

wtl dvotg s otvov xs^dina

slxo^v 6xx<h* {hovg) Qdi%'

Tabelle I.

Zollstelle
E i n f u h r A u s f n h r

3% H.v.M Ww. Sa. H. V. M. Ww. Sa.

1. Bacchias 1 1 — 2 3 1 2 6

2. Dionysias — — — — — - 1 1

3. Karanis 1(?) — — 1 (?) 2 5

+ 2 (?)

—
+ 2 (?)

4. Philadelphia — — — — 2 5 2 9

5. Phiiopateros — — — — 4 — — 4

6. Soknop. Nesos 6 2 3 11 19 14 12 45

7(+l) 3 3 13 (+ 1) 30 25 (+2) 17 72 (+2)

16) Vgl. DessaUj Hermes 19 S. 486ff. (1884).
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Tabelle II.

Waren
E i rl f u h r

Waren
A u s f u h r

3% H.

v.M.
Ww. Summa S^/o

H.
v.M.

Ww. Summa

Kamel 1 (1?) -- 2 3 (+ 1) Esel — 2 2

Wein 6 '

1 1 8 0l 6 5 2 13

Tfipferw. — 1 — 1 Weizen I 7(+l?) 8 4 19 (+1)

? — ' 1 — 1 Erbsen 9 5 4 18

Bohnen — 3 — 3

Dattdn 2 2 2 6

Gemiise 2 3 2 7

Knoblauch 1
!

— 1

Palmzweige — — 1 1

Schafwolle — 1 - 1

?
i

3 2 1 6

7(+l) 3 3 13 (+1)
1

29 (+1) 30 18 77 (+1)

Der Ausdruck ttvxievii^6l{rj&E) laBt erkennen, dafi vom Zoll-

zahler ala Duplikat der vom Torsckreiber ausgestellten Torzoll-

quittungen Gegenquittangen gegeben werden”). Eine Verfiigung
des Prafekten Mamertimis vom Jahre 134 n. Chr. bestimmt, daS
bei alien Zahlnngen fiir offentliche Zwecke der Zakler und der
Empfanger je eine Quittung geben sollen '*). Die vom Torschreiber
ausgestellte Quittung ware dann ein Die beiden Quit-
tungen, Nr. 79 und Nr. 80, sind von derselben Hand geschrieben,
tragen das gleiche Datum, bezieben sick auf das gleiche Tor-
zoUhausj die gleichen Tragtiere und Waren, den gleichen Zoll-

zakler. Die Reibenfolge der einzelnen Urkundenbestandteile va-
riiert. Der ZoU ist einmal p' xal v' — S o/o, das andere Mai
vog) Mi[i<pEmg. Sie gekoren in das 2. und 3. Jahrkundert n. Chr.
Es wird also bei Weineinfuhr am gleicken Tor fiir dieselbe
Ware auBer dem 3 ®/o-Zoll ein Zoll ^fur den Hafen von Memphis*
erhoben.. Die Traglast fiir jeden Esel betragt 4 Keramien. Die
Quittungen werden auf zwei verschiedenen Papyrusstiickchen ans-
gestellt.i In gleicber Weise wird nacb Liste Nr. 46 und Nr. 47
unter dem gleichen Datum, am gleichen Tor, fiir die gleiche Person,

• 17) avii§olov = Quittung; vgl. Preisigke, FachwSrterbuch (1915); ebenda
fiber &vtiavii§QXov

;
W i 1 c k e n , Ostr. I, 395.

18) Grenfell u. Hunt,,Fayum Towns TCXT



Geleitszijlle im griechisch-romischen Agypten. 76

fiir die gleiche Ansfulir von Weizen, von der gleichen Hand
liber die Entrichtung von q' ml v' und den „Eafen von Memphis

“

bescheinigt.

Nr. 89 der Liste, BGII 882, weist ebenfalls auf eine Zabler-

quittnng bin. Sie ist, wie der Herausgeber Viereck angibt,

in feiner, steiler Kursive geschrieben; das Papyrusblattchen ist

6 cm hoch, 9 cm breit; am SchlnB befinden sick fiinf Kreuze, die

Unterschrift des schreibnnknndigen Zahlers. Sie lautet, mit den

Erganznngen Wilckens, ansgeschrieben

:

^AQslog 'yQCCii(^arE'bg) tQa{7tEirig) Avov^tov avtiavv6^6l(ri6a) — oder

— XaLQ'^iLOva rsX(ovi]6d^svov did 7cyX(r]g) XJoxvoTcaCov Nifiov

E(p' <ivp svl Xaxavo67tEQfiov {aQmpag) di5o. (hovg)%d" Ms%siq itiiitri

ml ehddi, xxxxx

Die Urkunde gebbrt ins 3. Jahrbnndert.

Nr. 53 und 54 der Liste sind, nach Grenfells Eeststellung,

von derselben Hand geschrieben. Die Siegel sind teilvp’eise er--

halten und tragen Portraits zweier Kaiser, v^abrscheinlich die des

Marc Aurel und des Commodus, die von einer Legende umschlossen

sind, von der die Worte Al • ON (= pcc^tXixbv) und TTYAH erkennbar

sind. Derselbe Scbreiber stellt also am selben Tore Qaittungen

fiir Ein- und Ausfuhr aus. Es besteht demnach bei dem Dbrf

nur ein Zollhaus. Dies wird noch deutlicber durcb Nr. 30 der

Liste, wo sich eine Bescheinigung der Aus- und Einfubr des

gleichen Zahlers auf dem gleichen Blatt findet. ahrscheinlich

liegt bier eine Zahlerquittung vor. Wie weit es sich nun im

Einzelnen bei den Quittungen urn Dokumente der Torzollstelle

einerseits und solche des Zahlers andererseits, also Quittungen und

Gegenquittungen handelt, 'wird sich oft schwer feststellen lassen.

Von den 91 Quittungen ist eine Siegelung zu erkennen bei

folgenden 16 Nummern: 2, 3, 16, 18, 19, 31, 34, 40, 42, 53, 54,66, 67,

69, 83, 88. Der Vermerk „ohne Siegel“, findet sich bei folgenden

5 Nummern: 14, 61, 63, 64, 86.

In Nr. 21 wird unter dem 8. Phamenoth dem Harpalos durch

eine tEtEXG)vytccL'(^uiitw[ig bescheinigt, da6 er fiir eine Olausfuhr

am 8. den Zoll „Hafen von Memphis “ bezahlt hat. In Nr. 22

wird am 10. Phamenoth durch eine ^ra^iji^r-Quittung bescheinigt,

daB er am 8. Phamenoth den 3 ^/o-Zoll bezahlt hat. In Nr. 17

wird unter dem 23. Thoth durch eine 3tap?}|£v-Quittung bescheinigt,

daB Panuphis am 22. den 3 ®|o-Zoll bezahlt hat, unter dem 16. Epiph

in Nr. 20 wird Stotoetis bescheinigt, daB er am 13. Epiph den

3 o/o-Zoll bezahlt hat. Die Jtapijlsiz-Quittungen haben also folgende
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Eigentlimliclikeit gemeinsam: es wird an einem Datum beschei-

nigt, dafi ein oder zwei Tage frilher fiir die Ausfuhr einer "Ware

der 3 ®/o-Zoll bezahlt ist. Es kann also der 3 %-Zoll vor dem

Tage der Ausfuhr bezahlt werden.

In Nr. 7 wird unter dem 16. Pharm. dem Panuphis, Sohn des

Panuphis, bescheinigt, dab er fur die Einfuhr eines genau bezeicb-

neten Kamels (A) den „Zoll fur die Nomarchie“ {voiiaQx J^q0l) in

Soknop. Nesos bezahlt babe. Auf einem zweiten Papyrusblattchen,

Nr. 8, wird demselben Panuphis am selben Tor, unter dem gleichen

Datum, bescheinigt, dab er fiir die Einfuhr desselben bezeichneten

Kamels (A) den Wiistenwachtzoll entrichtet habe und gleichzeitig

.auf demselben Blatt, Nr. 9, aber unter dem Datum des 3. Epiph,

'dafi er fiir ein zweites bezeichnetes Kamel (B) den Wiistenwacht-

zoll bezahlt habe. Das Kamel ist hier eine Handelsware. Eine

Beladung wird nicht erwahnt. Eiir die gleiche Ware wird also

am gleichen Tor sowohl ein Zoll fiir die Nomarchie, wie ein

.Wiistenwachtzoll bezahlt. Was unter dem Zoll voiiaQ%{i&v)

6L{voi%ov) zu verstehen ist, zeigt ein Vergleich mit Nr. 12, wo der

Zoll p' 'Kal v' vo^(aQxta}v) 'AQ0Lvo(Ltov) fiir Weizenausfuhr genannt

wird: es ist der 3 %-ZolL
Der 3 7o-Zoll und der Wiistenwachtzoll stehen auf einer an-

dem Quittung, Nr. 82, nebeneinander fiir die Ausfuhr derselben

Wara Es. werden also sowohl bei Ausfuhr, wie bei Einfuhr fiir

die gleiche Ware beide Zollbetrage q’ %ccl v' und iQi'i^ocpvka%Cag

bezahlt.

In gleicher Weise ist nach den Quittungen Nr. 21 und Nr. 22,

Nr. 46 und Nr. 47, Nr. 79 und Nr. 80 der Zoll „fur den Hafen
von Memphis als Zuschlagszoll zu p' anzusehen. Es kommen
also die folgenden Kombinationen vor:

1) p' 'Kal + Xi^Evog Mdfiq^Boog 4mal

2) q' mi + EQrjfioq:)v^ccxtccg 2 mal (7 u. 8 ;
82).

Auf diese parallele Stellung von ^Hafen von Memphis “ und
;,Wiistenwache“ hat bereits Wilcken hingewiesen^^). Diese

beiden Zuschlagszolle werden aber nirgends zugleich fiir die gleiche

Ware aufgeflihrt, sie schliefien sich, wie das Material suggeriert,

einander aus. Es sei also im Folgenden der 3 7o-Zoll + Zuschlag

(Wiistenwache oder Hafen von Memphis) als „GresamtzolP be-

zeichnet. Diese Feststellung konnte es rechtfertigen, in den zeitlich

friihen Quittungen, in der die Zollart nicht genannt ist, zunachst

19) Ostraka, § 151.
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den 3 %-Zoll einzusetzen. In Nr. 1
,
2 nnd 5 handelt es sici ent-

weder nm den 3 “/o-Zoll allein, oder nm den 3 %-Zoll + Zusclilags-

zoll; das letztere scheint mir das Wahrsclieinlichere zu sein; „es

hat den ZoU bezahlt . . wird man verstanden haben als „den
gesamten zustandigen ZolP.

Was ist nun unter dem Zoll hfisvos Mififsag zu verst^hen^
TJnter den 28 (+ 2 ?) Erwahnungen dieser Zollarfc in den Torzoll-

qxdttungen des Eayiim begegnen 26 (+ 2 ?) fiir Ausfuhr and 3 fur

Einfahr yon Waren; d. h. das Verhaltnis ist hier ungefahr 9:1;
das Verhaltnis von Ausfuhr zu Einfuhr im Ganzen ist ungefahr
6^/2 : 1. Die Tatsache, da6 dreimal auch fiir Einfuhr in den
Arsinoegau der Zoll fiir den ^Hafen vom Memphis “ erhoben wird,

berichtigt die Ausfiihrung Preisigkes, es handele sich nur um
einen „Ausweis“ dariiber, daB dem Inhaber „bei semem Eintreffen

im Hafen von Memphis fiir die von ihm mitgefiihrten Lasttiere

und Ladungen irgend ein Anspruch zustand, nnd daB der Zoll sich

„auf den Ankunftsort* (Memphis) erstrecke®®). Es handelt sich

hier aber nach dem oben Gesagten um einen Transitzoll gleich

demjenigen fiir q' xal v' und i^rjfwqyv^axias. Der Zoll fiir den

„Hafen von Memphis" ist ein ZuschlagszoU zu dem 3 %-Zoll des

Arsinoegaues, in gleicher Weise wie der Wiistenwachtzoll *1). Der
Zoll „Hafen von Memphis" kommt relativ im Verhaltnis zur

„Wiistenwache“ am haufigsten bei den Fayum-Randdorfern in fol-

gender Reihenfolge vor:

Zollstelle

Hafen von Memphis Wiistenwache Verhaltnis

von Hafen zu
WiistenwacheAusfuhr Einf. Sa. Ausf. Einf. Sa.

1. Karanis 5 (+2?) — 6 — 0 5 : 0

2. Philadelphia 5 — 5 2 — 2 5:2
3. Bacchias 1 1 2 2 — 2 2 : 2

4. Sokn. Nes. 14 2 16 12 3 15 16 : 15

5. Dionysias — — — 1 — 1 0 : 1

Gesamt

:

28 20 28 : 20

d. h. in der Reihenfolge der nachsten und direktesten Verbin-

dungen des Gauzentrums nach Memphis; umgekehrt die Wiisten-

wache in der Reihenfolge der am meisten nach der "Wiiste vor-

20) Fr. Preisigke, Griech. Papyri zu StraBhurg (1912)1 S, 60ff.; Tgl.

auch Wilcken, Arch. V, 267.

21) Schon 83 n. Chr. vgl. Liste 3.
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geschobenen Lage ; Dionysias, Sokn. Nesos, Pbilopatoros. Der Zoll

fiit jHafen von Memphis “ ist also anscbeinend zu entrichten, wenn
der Weg vom Payum nicht durch die "Wiiste, nach einer Case,

oder sonst einem entfernt liegenden Pnnkte, sondem anf einer

StraBe vom Payum nach Memphis oder von Memphis nach dem
Paytim genommen wird.

Was ist nun das Besteuerungsobjekt bei den Zbllen? Ist es

die Handelsware allein? Oder muB flir die Tragtiere ebenfalls ein

Zoll bezahlt werden?

In den Nummern 7, 8, 9, 36 und 36 der Liste sind die Kamele
selbst Handelsware, and es wird in dem einen Palle der 3 "/o-Zoll

and die Wiistenwache, in dem andern Palle die Wiistenwache

allein in den Quittungen genannt. In Nr. 36 wird fiir ein Kamel
an „Wiistenwache" 2 Dr. Zoll erhoben, in Nr. 36 fiir ein Kamel
4 Dr., also der doppelte Betrag. Die Zollart ist hier nicht ge-

nannt. In Nr. 11 wird fiir einen „Esel mit Greraten" (ovov a

ei%[. . .](SxEov(pmQ)^^) Wiistenwache gezahlt. Gerate werden nicht

als Handelsware angesehen und nicht verzollt, fiir die Tragtiere

als solche wird der Wiistenwachtzoll erhoben. Noch deutlicher

tritt dies in der Abfassung von Nr. 39 zu Tage
:
„Zoll hat gezahlt

am Tore von S.N. fiir Wiistenwache S. ausfiihrend auf einem ge-

xiitetragenden Esel" — nun unterbricht der Schreiber den ibrn

gelSiufigen Tenor, denn es ist keine Ausfuhrware vorhanden —
„fur einen Esel Zoll 1 Drachme". Auch Nr. 72 bestatigt diese

Beobachtung; nachdem fiir den Wiistenwachtzoll Tragtiere und
Waren aufgefiihrt sind, steht in einer Nachschrift „und 1 gerate-

tragender Esel". Ob fiir den geratetragenden Esel auch der 3 %-
ZoU zu entrichten ist, analog den Fallen von 7 bis 8 der Liste,

laBt sich mit dem vorliegenden Material nicht feststellen. Weitere
Abweichungen finden sich in den Nrn. 33 'and 64, wo bei Wein-
einfuhr die Erivahnung der Tragtiere fehlt, wahrend auf 8 anderen
Quittungen, Nr. 30, 66, 67, 69, 79, iiber den 3°/o-Zoll und in Nr. 80
iiber den „Hafen von Memphis" fiir ,Weineiafuhr neben der ge-

nauen Angabe der Warenmenge die Tragtiere aufgefiihrt werden s®).

Die Aufzahlung der Tragtiere ist auch gleichgiiltig, da sie ja bei

der Verzollung der Ware frei ausgehen, aus der Warenmenge
bei Normalbelastung unschwer die Zahl der Tragtiere erschlossen

werden kann und einer unberechtigten Vermehrung derselben,

mit der Absicht, weitere Tiere zollfrei einzuschmuggeln, entgegen-

22) Ungeschickter Text mit Fehlern und Wiederliolung; sehr wahrscheinlich
Zalilerquittung.

23) Sfr. 61, 63, 76—77, 81.
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getreten werden kann. Die Portlasscmg der Ware in Nr. 69 ist

angensckeinlich eine Fliichtigkeit des Schreibers, wie bereits Gren-
fell bei der Herausgabe angenommen hat.

Wie hock sind nun die Betrage fiir die drei verschiedenen ZoU-

arten?

In sieben Qnittungen wird ein Geldbetrag genannt, xtnd zwar in

Nr. 30, 33, 36, 36, 38, 39 und 46. Nr. 30 scheidet'fur die Berechntmg

wegen der Liickenhaftigkeit der Angaben aus^^). Nr. 36 ergibt

deutlich 2 Drachmen Wiistenwache fiir ein Kamel und Nr. 39 des-i

gleichen fiir 1 Esel 1 Drachme. Da ferner in Nr. 35 fur 1 Eameli

4 Drachmen als Zoll bezahlt werden, so wird es sicb um deia Ge-

samtzoll handeln^), und der Zuschlag zum Zoll wird ebensoviel;

betragen, wie der Grundzoll selbst,
;

also 3®/o; in: diesem Palle

2 Drachmen. Der Gesamtzoll betragt mithin 6°/o.

Dabei bleibt als Annahme bestehen, da6 fur Ausfnhr und Bin-

fuhr der gleiche prozentuale Betrag zu entpichten Sei (vgl. unten

„TransitzoU“).
: ! i

Nr. 38 w:ei.st fiir den ^^jo-ZoXL lanf 6 Art. Gemiisesaat den

Betrag von 6 Drachmen und anf 12 Art. Weizen i^enjenigen von

3 Drachmen anf. Der 3 “/o-Zoll fur,! Art. Geinii^esaat betragt;

demnach o Obolen, der fiir 1 Art. Weizen !l2 Cbal]|en.
|

i

In Nr. 45 wird als Endsumme fiir den 3 •’/o-Zoll auf 5 Art.

Weizen und 4 Art. griine Datteln zusammen der Betrag von

2 Drachmen 3 Ob. 4 Ch. (= 124 Ch.) angegeben. Setzt man nun

den oben gewonnenen Betrag fiir Weizen in diese letzte Abrech-

nung ein (6 12 Ch. 60 Ch.) und zieht diesen. Bosteh
,

von
^

60 Ch. von den 124 Ch. ab, so erhalt 'man fiir 4 Art. Datteln den.

Posten von 64 Ch., fiir 1 Art. Datteln zn 3 ‘’/o also 16 Chalken

oder 2 Obolen.

Wenn die Lesung der Torzollquittung Stud. Pal. XXII, 104,

Nr. 10 der Liste, ini toy a'it(o)v Xoyov > richtig ist, so

.

konnte daraus der SchiuB gezogen wbrden, daB fiir Personen, die
;

W^aren fiihren, bei dem Torzollhaus ein Konto bestehen durfte.

'

'

.
' -

'

'

i ;

2. Transitzolle aus andern ag^tisohen Reichsteil^. I

Wie verhalteh sich nun die Gangrenzzqlle des I’ayuni_ p' Ixal v'

;

(== 1/100 + 1/60 Oder 3 “/o) zu den in andern Teilen Agyptens

24) Eine pamogtaphisclie Beiiandlung soil detnnaclist an einem andern Orte

versuclit werden.
, , ,,

25) Vgl. oben. -

• ' •
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erhobenen Zollen, besonders dem (= 1/BO oder 2®/o)^^) nnd

ahnlichen Zollen in Hohe von 1/100 und 1/24:?

Siobt man ab von Ostr. Nr. 1056 (II S. 272) nnd Nr. 1076

(il S. 277), wo die TCEvtriKo^Tri &tvi{cov) sich als eine Kanfstener

darstellt, die auf bestimmten steuerbaren Waren lastete^’), so

kommen hanptsachlich die in folgender tlbersicht gegebenen Zoll-

abgaben in Betracbt.

Zeit Ort Zollart
ausf.

einf.
Ware Zollempfanger

Ur-
kundenart

Benierkungen

1)

WChrest.
Nr. 290

250
Tor
Chr.

Hera-
kleopolis

1/24
(%' dO

Wein
2 Keram.

Zollstelle im
Arsin. Gau

Briefart.

Mitteil.

Datier.

h

2)

P. Oxyr.
1439

.
75

nach
-Chr.

Kleine
Case
bei

Oxy-
rhynchos

1/100
SiccTtvXiov

ausf. Gerste

1 Esell.

Knoblauch
1 Esell.

Zollphchter (?)

des Oxyrhynch.
Gaues

Torzoll-

quittung.

Datier.

ycccgia{xri%e)

3) .

WChrest.
Nr. 291

1

95/96
n.

Chr.

Syene TO yivo^s-

vov teXog

(1/50)

ausf. 1500 Flaschen
(Wein ?)

in Kufen

7tSV'Uri‘ii06(T&VtCCl,)

X[L(^hog )] HorjvTjg

noii7t('^)iog %al

fidroxoL

Briefart.

Quittung
Datier.

!

aTtixo^sv
nccgSc GOV

i)

WChrest.
Nr. 292

107 n.

Chr.

Hermonth.
(bei

Theben)

(1/50)

1

ausf. 160 Art.

Weizen
8 Art.

Linsen

XsXi&VCCt) (’JtSVTTl-'

%06T^g) ^Eq(IG)v-

^(^rov) ^Ib^cc^

(ikoixoL)

Briefart.

Quittung
Datier.

5)

Ostr. 80G
114 n.

Chr.

Hermon-
this

(1/50) ausf.' Weizen
85 (Art.)

tsX(mvaL) V
""EQ(icovd'(kov)

%ccl

^kox[ot)

Briefart.

Quittung
Datier.

Ostr.

1569

119 n.

Chr.
Theben 'rel(os)

laayG)[yfis)

(1/50)

einf. ZEX(mvcct) V IIsqI

Slrj^ccg)^ 'Jfpaf

yiccl (i(etoxol)

Briefart.

Quittung
Datier.

Sc'jtsx^oy.sv)

Trapa (u^coT/)

Betrag:
3 Talente
5000 ?

7)

Ostr. 150
129 n.

Chr.

Syene zh yardfiE-

vov tsXog

(1/50)

ausf. 2000 Flaschen
(Wein?)
in Kufen

xsX(6ovai) TtEV-

t(ri%oat7jg <. ..>
2Jo7jv(rig)

VLog ycciL ot avv
ccvta

Briefart.

Quittung
Datier.

&7VSX01LEV

nccQcc GOV

26) Vgl. iiber die 7Civxri%o(Stri besonders Wilcken, Ostr. § 91 und Cbrest.

Nr. 290 bis Nr. 292.

27) Vgl. Wilcken, Ostr. I, § 138, S. 343.



Geleitszeile im griecLiseh-rSmischen Igypten.

Nr, 3—6 dieser letzten tJbersicht haben einerseits unter sich
gemeinsam die folgenden Tatsaclien ; es handelt sich um bedeutend
grbfiere Warenmengen als in den TorzoUquittungen des Fayum.
Befdrderungsmittel warden nxcht genannt; es handelt sich offen-

bar xxm Transporte zu Wasser nnd zwar wegen der Lage der Ort-
lichkeiten (Hermonthis, Syene, Theben), wie wegen der feans-
porte^®). Die Bescheinigung erfolgt in Briefform; die Scheine
werden ansgestellt von Konsortien von Zolleinnehmern, die sicli

tsX(G)vccL) (7t£vt7jo{o0tijg) nennen (einmal ^svtYj%0 (3t{G)vtcci) {Xi^hog) UoTj-

vris), Andererseits teilen sie mit den Torzollquittnngen des Fayhm
den IJmstand, da6 sowohl jeweils fiir Ansfnhr wie fiir Einfuhr Zoll

erhoben wird. Da Hierax nnd Teilhaber sich sowohl xBX{&vai) utsv-

%r}%o6xrig Eqiig)v%‘{Cxov) wie %Bvxri%o6x'fig tcbqI @[ri^ag) nennen, nnd
es sich um die gleiche Zollart handelt, wird man annehmen dlirfen,

dafi das Grebiet, fiir das Zoll erhoben wird, nicht als der eigent-

liche Hafenplatz selbst, sondern als Distrikt (Gran) zu fassen

ist^®}.

Die parallele Bezeichnung Xi(^dvog) Uoijvrjg (in Nr. 3) mit

fievog Miiifpscog der Torzollquittungen des Faynm, wo die Zoll-

stellen, an denen der Zoll erhoben wird, von dem Hafenort, nach
dem er genannt ist, eine Tagereise weit entfemt liegen, ist ge-

eignet, diese Vermntung zn starken.

Was nun die Urkunde Nr. 2 dieser tlbersicht ans dem Oxy-
rhynchos-Gran betrifft, so haben wir in ihr die zeitlich friiheste

^aQ£6x'i]X£v-Tovz6llqmttnxig vor nns. Der Zoll betragt 1 %, nicht,

wie in den fayumischen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte,

3 %. Er wird bezeichnet als imtgcfx'fi Sca7tvX((ov) Did
Bezeichnung SiaTtiiXiov laBt den Transitzoll erkennen. Es kann

wohl nur die Case gemeint sein, die etwa 170 km westlicb von

Oxyrhynchos liegt, und in romischer Zeit mit dem Gau verbunden

war^^). Es feblt die Angabe, ob es sich um Ein- oder Ausfubr

handelt, die aucb in den friihen Fayum-TJrknnden (Liste 1—4)

nicht vorliegt. Vorhanden ist das genane Datum am SchluB, wie

28) Etwa 14 Kamellasten in 5, 27 Kamellasten in 4 ;
1500 und 2000 Flaschen

Wein in 3 und 7. Adyvvog dient als Mafi
j

die Behalter sind wohl groBe Ton-

kriige. Wilcken, Ostr. I, S. 766,

29) Theben und Hermonthis liegen etwa 5 Km. von einander entfernt. Vgl.

auch Wilcken, Ostr. 1056; rov IIbqI 07j§ccsi und P. M. Meyer, Jurist. Pap. 80:

i^tiardtrig xov UsqI G7]^ag sc. vo^o^,

30) Die erste Fayhm-Quittung vom Jahre 80 heginnt: ircciQs{a%riyisv) 8lcc TtvXris

Bccnxix^yccSog) . . .

31) Bemerkung des Herausgebers,

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1925, Heft I. 6
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in den Torzollquittungen des Fayum. Vielleicht laBt sich diese

1%-Zalilnng — bei weiteren Funden — als Erklarung verwenden

flir die Genesis der 3Vo~Z6lle. Diese batten dann bestanden aus

einer 2%-Zablxing fur Waren-Aus- oder -Einfubr (Transitzoll) und

einem „Torgeld“ von 1%, zu deren Summe spater im Arsinoe-

Gau der Zuscblag fiir ^Wiistenwacbe^^ oder „Hafen von Memphis^

hinznkam

Eine besondere Beacbtung verdient in diesem Zusatninenbange

der P. Hibeb 80 (Nr. 1 der IJbersicbt) vom Jahre 2B0 vor Cbr,^^)

'E7tL%ccQrig XaL[Q]>j[fiOvt %cc\( [ ]

%
.
[.]s(Dg ^[003] ^HQ[a%]lso:itoUtoy [v6^ov sig] ^IsQav Ntj^ov olvov

S)v %^d' gi 7t[E7tQd]xcc^Ev . (^'Etovg) A£[[JTau|]

EutEl(p[,]

(2. Hand) E7ti%dQ^g Xaigruiovi %aCQEiv . '^^Qog Ts^rog ix.

&(i[oL]v£d''6iiE(og ro[v ^H]Qa[KX£o]7c[o]Ur[ov] ?^o[jao]u fiftg T£pjd:[i/]

Nfiaov olvov %{£Qcc^ta) &v oi5 7t£7t[Q]d%a^Bv, ’Eqq(06o . {'Erovg)

^E Eitalq) d.

Es bandelt sick um die Einfuhr von 2 Keramien Wein aus

dem Herakleopolis-Gau in den siidlicben Teil^"^) des benacbbarten

Arsinoe-Gaus Wir erfahren bier, da6 aucb am siidlicben Rande
des Fayum mindestens eine Torzollstelle vorbanden ist. Es wird

in beiden briefartigen Bescbeinigungen des Epicbares dem Cbaire-

mon mitgeteilt, daB ein X®®) und ein Tsatig einen Zoll von

^/24 des Wertes der Ware im Herakleopolis-Gau nicbt entricbtet

baben. DaB es sicb um zwei verscbiedene Exportierende auf der

Doppelbescbeinigung bandelt, erbellt wobl aus den beiden Tat-

sacben, daB die Liicke flir den Namen des '^SIqoS TE^rog zn lang

' 32) VgL „Gesaintzoll“. Im P. Oxy. 1440 vom Jahre 120 n. Chr, aus Oxy-

rhyuchos, auf den verwiesen wird, bandelt es sich augenscheinlich nicht um einen

Torzoll von 2%, sondern um eine jahrlich fallige Abgabe in natura:

TiQog^^iPXri'Ks) 7CEvrif]y,o{c)T{i}v) iro-O ivsaiT&rog) ntsii’Jt'cov

Btovg ^AdQiavov [Jfaiffa^og] rov %vqCov k^a%o%^g itcb/x(?]g)

2lv [. .] zci7tr\\^. . , . . .](>£og rijlsoag &Qrd§cig sh-OGV ntsvzs

z:^X{s(xig) {&Qtd§ccL) %s , sg^ov zb na^Tj'nov rsXog Sid To&vs
vopbO(p'vX(cc%og) ^ccaxpL ,

Dies mochte ich deuten als Lieferung von 25 Art. Bockshornklee dureh den Dorf-

heamten an den Staatsspeicher.

33) Vgl. P. Hiheh Nr. 80 und Bern. d. Hrsg., sowie Wil cken

,

Chrest. Nr. 290
und Einftihrung daselbst.

34) P. Hibeh 81, 16.

35) Herausgeber und Wilcken a. a. 0.

36) Liicke fiir mindestens 16 Buchstaben im ersten Teil des Papyrus.
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ist, und dafi in den parallelen Tlrknnden P. Hibeli 154 und 166
ebenfalls zwei verscMedene Namen genannt sind. Die beiden Per-
sonen werden zusammen den gleichen Weg gegangen sein, mid der
Horos wird den Brief fiir sie beide mitgefiihrt haben^^). Der Zoll-

betrag ist bier, iiber 200 Jabre friiber als in den oben bebajidelten

Payumqnittungen ^|24, d, b. etwa 4% des Wertes^»). Das ,imte^^^^

scbeidet die vorliegenden Verbaltnisse von den spateren. Im
iibrigen fiigt sicb die Urkunde gut in den aus der spateren Zeit
bekannten Babmen ein. Ancb in der romiscben Zeit wird niemals
bei Weintransport ein „Ausfuhr^^-Zoll erwabnt. Vielmebr wird
Zoll anf Wein stets bei Grelegenbeit einer „Einfabr“ genannt®^).

Docb bandelt es sicb wobl nicbt um eigentlicben „Einfubr“* oder
„Ausfubr“-Zoll, sondern um einen Tr ansit-ZoU. Die Erbebung
geschiebt anf dem Landwege bei den meisten Waren jeweils bei

dem tiberscbreiten der ersten Binnenzollgrenze, bei Wein (wie

bei Pecb, Salz, Sklaven, Topferwaren, Kamelen) erst beim Ein-

treffen an der zweiton.
Wiirde z.B. Wein bei dem Austritt aus dem Herakleopolis-

Gau “und beim Eintritt in den Arsinoe-Gau verzollt, so ware un-

mittelbar hintereinander, oder, beiTrenntmg von zwei Gatien dnrcih

eine dazwiscbenliegende Wiistenstrecke, immerbin nacb tlberwin-

dung dieser letzteren, eine Abgabe fallig. Das wllrde bei einem
Transport von einem Gau in den Nacbbargau als eine Doppelver-

zollung wirken. Desbalb wird die obige Scbeidung in zwei Waren-
kategorien eingeftibrt und die bescbriebene Praxis ausgebildet sein.

Da z. B. Pecb oder Salz in Wiistendistrikten auBerbalb des Niltals

gewonnen werden, so warden sie, da dort kein Zoll erboben sein

wird, in dem Palle, daB „Einfubr^^ in einen anderen Gau zollfrei

ware, iiberbaupt unverzollt bleiben. In dem Ealle aber, daB „Aus-

fubr“ zollfrei ware, wlirden die Getreidetransporte vom Fayum in

die Wiiste oder ein nicbtagyptiscbes Gebiet ebenfalls fiir das agyp-

tiscbe Zollsystem einen vollkommenen Ausfall bedenten. Die Zolle

sind nrspriinglicb als rein fiskalische Abgaben gedacbt; der Staat

will Einkiinfte ans dem Transportbandel baben. Die Macht der

Tatsacben, daB solcbe fiskaliscben Zolle darauf einwirken, welcbe

Wege die Waren nebmen und welcbe sie meiden nnter der Wir-

kung der Zollabgabe, zwingt dazu, gleicbzeitig auf die zunachst

37) Hersg.
;
man beactte auch den Namen des Horos auf dem Yerstf als

Adressaten.

38) tiber Briicbe nacb dem Duodezimalsystem vgl. Wile ken, 0sir. II,

S. 778.

39) Vgl. oben S. 74, sowie P. Lond. 1169, unten S. 87.

6 *
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Txnbeabsiclitigten Wirkungen zn achten und dann das System nach

kandelspolitiscben Q'esichtspunkten auszabaneii.

Den soeben behandelten P. Hibek 80 mochte ich als eine

„ 3tc^^oiy(»yiJ““IJrkunde ansehen, wie sie im P. Lond. 1169 genannt

werden. Sie bedeutet: es wird bescbeinigt, dafi die ^Vorbeiflib-

rang" der Ware bei der Zollstatte des Herakleopolis-Ganes zoll-

frei geschehen ist; an der Zollstatte des slidlicben Faydm ist

daher Zoll zn erheben (^Einfubr^-Zoll).

3. Die Abrechnungen der Torzollhauser,

In P. Lond. 1169 (III^S. 43ff.) wird eine Abrechnnng eines

Torzollbauses gegeben
,

die sick iiber die Monate Pkaopki bis

Meckir erstreckt. Eine Konkordanz mit Daten der Liste der

Torzollquittnngen des Eaynm findet sick in dem P. Lond. 1169

nicht. Dnrck eine TJntersuchnng der in ikm entkaltenen JSTamen

lakt sick aber, was bisher, soweit ick seke, nock nickt gesckehen

ist, mit grofier Wakrscbeinlickkeit zeigen, daB es sick um eine

Abxecknnng des Torzollkanses Yon Soknop. Nesos kandelt, die in das

Ende des 2. Jk. zu setzen ist, also in die Zeit und an den Ort,

aus denen die meisten der fayumiscken Torzollquittnngen stammen^®).

Nack zwei stark besckadigten, unlesbarcn Kolumnen (1 and 2), wird

die Sximme flir den Monat Pkaopki (coL 21. IX.— 27. X.) mit den

Worten gegeben (Zeile 4): „Edr den Monat 170 Drachmen, die

anck abgeflikrt warden durch Theogeiton, aQa^oto^oxYi^^ (arabi-

scken Bogensckiitzen) Dann foigt eine Spezifikation fiir den

Monat Athyr, die beginnt:

„Athyr desgleicken.

Z. 5) Yom 1.—3. Hermes

Z. 6) Am 4. Homeros

ansfiihrend anf 1 Esel 2 Metr. 01= 8 Dr. 2 Ob.

Palimis

ansfiihrend „ 1 Kamel4„ „=16„4„.
Afrikanos

ausfiikrend „ 2 Eseln 4 „ „ = 16 „ 4 „ .

Pannphis

ansfiikrend „ 2Kamel. 8 „ „ =33 „ 2 „ .

40) Yon den 19 Personennamen des P. Lond. 1169 lassen sich 11 in Ur-

kunden aus Soknop. Nes. im 2. Jh. nackweisen.

41) tiber die Bildung des Wortes dcQcc^oro^oTrjg vgl. M. J. Lesquier,
L’arm^e romaine d’Egypte (1918) S. 428,
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Z. 10) Am 5. Hermes. —
Am 6. Tithois

ausfiihrend auf 1 Esel 2 Metr. 01 = 8 Dr. 2 Ob.^^

.

So wechseln die Spezifikationen von einigen Daten mit solcken,

wo unter dem Namen Hermes keine Angaben stehen; bis zum
Monatsende. Dann folgt in Zeile 31 die Monatssumme far den
Athyr: „Fiir den Monat 361 Dr. 2 Ob. Davon als Tantieme an
Theogeiton, arabiscken Bogenschiitzen

,
fur Thoth, Phaophi und

Atbyr 48 Drachmen; die iibrigen 343 Dr. 2 Ob. zur Monatsab-
rechnung, die auch iibersandt wurde, durch Theogeiton, arabischen

Bogenschiitzen^. — Hier stimmt die Bechnung nicht; es liegt ent-

weder ein Bechenfehler im Papyrus vor oder eine unrichtige

Wiedergabe der Zahlen in der Ausgabe.

Zur Illustration des Papyrus folge die Abrechnung flir den

Monat Choiach (Zeile 37—57) im Wortlaut:

^Choiach desgleichen.

Vom 1.—3. Hermes,

Am 4. Afrikanos ausfuhr. auf 2 Eseln 4 Metr. 01 = 16 Dr. 4 Ob.

Vom 5.—10. Hermes.
'

Z.40) Am ll.Papeis „ „ 2Kamelen8 „ „
= 23 „ 2 ^ ;

Wiplas „ „ 4Ker. „
— 2 „ 4 „

Palimis „ „ 4 „ ^
= 2 ^ 4 „

Am 12. Achelas „ „ 1 Kamel
2 Eseln 8 Metr.

j,
= 33 ^ 2 „

Vom 13.— 16. Hermes.

Z. 45) Wiplas einfuhrend gemafi

dem PassierscEein den

er am 11. erlialten hat 8 Ker. Wein = 6 Dr. 2 „

Am 17. Achelas einfuhrend gemafi

dem Passierschein^^), den

er erhalten hat am 12. 4 „ „ =2 „ 4 „

Vom 18.—25. Hermes.

Z. 60) Am 26 1 Esellast geprefiter^®) Datteln

= 2 Dr. 40b.

1 Esellast geprefiter Datteln

= (2 Dr. 40b.)

Pekusis 1 EseUast geprefiter Datteln

= 2 Dr. 40b.

42) Vgl. Wilcken Arch. IV, 632.

48) Bericht. Liste S. 275. wocrijiroC =, zusammengeprefii
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Pabus 1 Esellast gepreBter Datteln

= 2 Dr. 4 Ob.

Am 27. Wiplas ausf. auf 2 Kamelen 8 Metr. 01 == 33 Dr. 2 Ob.

Z. 66) Palimis „ „ 2 „

Am 28. Hermes.

Am 29. Stotoetis „

lEsel

„ 1 Kamel

10 „ » =41 „ 4 „

Am 30. Hermes.

2 Eseln 8 „ R
COCOII 2 „

Summe: fiir den Monat 216 Dr. 4 Ob. Davon als

Tantieme fiir Tbeogeiton
,

arab. Bogen-

scbutzen fiir den Monat Choiacb 16 Dr.

Die iibrigen 199 Dr. 4 Ob. zur Monatsabrecbnnng, die ancb

ubersandt warden dnrcb Theogeiton, arabiscben Bogenschutzen“.

Am Schlufi des Papyrus stebt: „Icb, Pabus, Sohn des Sata-

bus, babe die Abrecbnnng eingereicbt, wie sie bier vorliegt, durcb

Melas den Schreiber".

Die Abrecbnnng in ibrer Gresamtheit ergibt nun folgende Tat-

sacben : ein Pabus und ein Hermes wecbseln in der Recbenscbafts-

ablage iiber die Torzblle ab; die vorliegende ist die Abrecbnnng
des Pabus, die des Hermes feUt. Am Ende eines oder mebrerer

Monate wird von der Gesamtsumme des vereinnabmten ZoUes der

Betrag von 16 Dr. pro Monat als Lobn eines („police-

man“ d. Herausgeber) abgezogen, unter dessen Obbut der Pest als

ZoHeinnabme eingesandt wird.

Die TJrkunde ergibt weiter, da6 der Zoll auf Waren erboben

wird, nicbt auf Tragtiere
;
nirgends wird deren Riickkehr erwabnt.

Die Ladung ist eine konstante GroBe
;
ein Esel tragt z. B. 2 Metr.

01. Die Kamellast ist doppelt so groB wie die Esellast.

Die Zollbetrage sind die folgenden:

12 Metr. 01 = 15 Draobmen (Z. 89), also

1 „ , = 4 „ 1 Ob.

1 Kamellast feines Salz = 4 Dr.

4 Keram. Wein = 1 Esellast = 2 Dr. 4 Ob.

1 Keram. Wein = 4 Ob.

1 Esellast Datteln = 2 Dr. 4 Ob.

Die Ausfubr beziebt sicb auf 01 und Datteln; es werden in

den in Erage kommenden 4 Monaten 241 Metr. 01 (auf 50 Kamelen)
und 4 Esellasten Datteln unter der Abrecbnung des Pabus aus-

gefiibrt. Die Einfubr beziebt sicb auf Salz und Wein und betragt

16 Kamellasten Salz und 16 Keram. Wein.
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* Bei 01 uni Wein jSndet genaue Mafiangabe statt; bei Wein
fehlt die Angabe .der Tragtiere; bei 01 erscheinen beide Mafian-

gaben, d. b. XLacb Metreten und Tierlasten. Die Angabe der Salz-

qnantitaten erfolgt nach Kamellasten.

Die Kamele, die Salz einfuhren, sind zu Karawanen zusammen-

geschlossen (16 Kamele in Z. 27 ff. an demselben Tage)^^}.

Das Zolleinkommen nacb vorliegender Abrechnung betragt an

diesem einen Torhans (nacb. Abzng der 16 Dr. monatlicb fiir den

Arabotoxotes) flir die Zeit vom 28. September bis 24. Febrnar

fur Phaopbi (X.) . . . 170 Dr.

„ Athyr (XL) ... 397 „

„ Choiacb (XII.) ... 215 „

„ Tybi (L) .... 266 „

, Mecbeir (11.) . ... 175 ,

fiir diese filnf Monate also: 1213 Dr.

Setzt man den durcb Hermes verrecbneten Betrag xmgefaht

ebenso boch, so ergibt sicb fiir fiinf Monate insgesamt etwa die

Summe von 2400 Drachmen. Das macbt im Jahre, rund gerecbnet,

etwa 6000 Dracbmen ans,

Dabei geht die Hauptmasse der Transporte in dieser Zeit

nicbt auf den Landwegen iiber die Zollbauser an den G-xenzen des

Fayum, sondern, wie der P. Hamb. 17, eine Yerrecbnung iiber

Getreidetransporteingange im Hafen von Arsinoe, zeigt, von den

Staatsspeicbern der einzelnen Dorfer zu den Landungsplatzen,

op/xot, am Nil und den zum Nil fiihrenden Kanalen^®). In dem

l6^og dieses Hamburger Papyrus bandelt es sicb uM

eine Aufstellung fiir die Hafenwacbter iiber den Transport von

Weizen vom Staatsspeicber der Dorfer Lagis und Trikomia in dem

Tbemistes-Bezirk des Arsinoe-Gaues nacb dem Hafen von Arsinoe.

Solcb ein Transport flndet „durcb die von der Regierung requirierten

Esel der Gilde der bvrjX&rai oder x'V7jvotQ6 q)oi statt, unter der

Oberleitung eines vav)cX'}]Qog, der den gesamten Transport zu Lande

und zu Wasser, von den Staatsspeicbern bis zum Bestimmungsort

Alexandria iibernimmt^®). In dem vorliegenden Yerzeichnis wird

zunacbst dieZahl der im Hafen eintreffenden Transportesel, sodann

die der beforderten Lasten angegeben. Als Summe fiir die Zeit

von 6 Tagen (oder etwas mebr) ergibt sicb die Zabl von 3730 Art.

44) Vgl. unten P. Lond. 929.

45) Rostowzew, Arch. III. 201 f. P. M. Meyer, P. Hamb. 17.

46) P. M. Meyer a. a. 0.
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Weizen*^). Ain SchluB werden IT’jnAvt. von der Summe.ab-

gezogen nnd den Hafenwachtern iibergeben.

Mehrmals wind in P. Lend. 1169 gesagt, daB jemand einige

Tage vor dem Passieren durcb das Tor einen „Passierschem“ er-

halten hat"*®): s6%e xaQaymyt^v. So ist es der Fall bei

Einfulir von Salz am 26. Athyr durcb Orion (Z. 29), wabrend die

andern beiden Personen, die mit ibm zusammen am 26. Athyr Salz

einfiibren, am 25. den Zoll entriebten; ebenso wird dem Wiplas,

der am 16. Wein einfiihrt, und dem Arcbelas, der am 17. Wein

einfiibrt, je eine itagayayil ausgestellt, dem ersteren am 11., dem

letzteren am 12., also 6 Tage vorber. Wilcken bat darauf hin-

gewiesen, daB Wiplas tatsacblicb ja am 11. als 01 ausfubrend ge-

nannt wird, daB er an dem Tage die 3E«^)a;^ajy>;-Urkunde erbalten

bat und daB er diese am 16. bei der Riickkebr mit den

8 Keramien Wein vorzeigt. (Aber von welcber Stelle erhielt er

die xagaywyij? Von dem Zollbause des Naebbargaues?) Die gleicbe

Tatsacbe der fruberen Datierung begegnet nun aneb bei den tckq-

ijlfiv-Quittungen, den Nummern 17, 20 und 22 der Liste. Ihnen

ist folgendes gemeinsam: es wird besebeinigt, daB die Zahlung

des Zolles an einem fruberen Datum erfolgt sei, als die Quittung

ausgestellt ist. In Nr. 20 und 17 der Liste wird in einer Nacb-

sebrift binter dem Datum besebeinigt: „bat am so und so vielten

bezablt‘‘
;
in Nr. 22 stebt : xccQ'^i[e]v did Z!oxvon{a(ov) N-qdov

q' xal v' "AqxuIos ini xa[ii^X{oLg) tgiel ilaCov [ist(Q'r]rctg) dsxa

tgtg ^yi,iSv xeXS>v ^V'0’£vd[£] ini trjg dyddijg itovg \^AvT(a{vhvov'j\ Kai-

6ccgog Tov xvqCov ®af(.£a'd)['9’ ffsxdjvt] r\j t In Nr. 21 wird in einer

tstsXapijtat - Quittung fiir den Hafen von Memphis fiir die gleicbe

Ware am gleicben Tor unter dem 8. Pbamenotb besebeinigt. Am
8. Pbamenotb fand also der Transport statt, und an diesem Tage

ist also docb sowohl der 3 ®/o - Zoll wie der fiir den Hafen von

Memphis entriebtet. Die stap'^lw-Urkunden erscheinen demnacb

als nacbtraglicbe Besebeinigung einer einige Tage friiher gesebe-

benen Zollentricbtung.

Um welche Zollart bandelt es sicb nun im vorliegenden P.

Lond. 1169? Nennen wir die Zollart der Abrechnung zunaebst

einmal x®/o. Nun waren aus den Torzollquittungen folgende Daten

gegeben oder errechnet (oben S. 79)

:

1) 1 Art. Gemiisesaat 3 % = 5 Ob. (= 40 Ob.).

2) 1 Art. Weizen 3 ®/o = I'/a Ob. = 12 Cb.

3) 1 Art. griine Datteln 3 ®/o = 2 Ob. = 16 Cb.

47} Ebendort.

48) Vgl. Wilcken, Arch. IV. 632.
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Aus der Abrechnung des P. Lond. 1169 sind bekaimt:

4) 1 Keram. Wein x7o = 4 Ob. (= 32 Cb.).

5) 1 Metr. 01 = 13 Ob. (== 104 Ch.).

Es entspricbt ferner nach der Abrechnung

6) x^/o flir 4Kerain. Wein = x % fiir 1 Esellast Datteln.

Dann ergeben sich folgende Verbaltniszahlen: ; :

7) Gemlisesaat : Weizen = 10:3; vgl. 1) u. 2).

8) Datteln : Weizen = 4:3; vgl. 2) n. 3),

9) Gemlisesaat: Datteln = 10:4; vgl. 7) u. 8).

10)

1 Ker. Wein: 1 Metr. 01 = 13 : 4; vgl, 4) u. 6).

Es betragt nun x 7o fiir 1 Art. Datteln 4 Obolen and 3 fiir 1 Art.

Datteln= 2 Obolen. Rechnet man nun 1 Esellast Datteln zu 4 Art.

(rechnerische Maximallast), so ergibt sich, da6 der in P. Lond. 1169

aufgefiihrte Zoll ein 6 % Zoll ist. Der Zoll der Abrechnung P.

Lond. 1169 ist also der y^Gesamtzoll“ der Quittungen. Hiermit

sind im Ganzen also folgende Zollbetrage gefunden:

1 Kamel
3»/o

2 Dr.

6»/o

4 Dr.

1 Esel 1 » 2 „

01 1 Metr 4 „ i Ob. 8 „ 2 Ob.

Wein 1 Keram. . . .

(= 100 Ch.)

2 Ob.

(= 200 Ch.)

4 Ob.

Datteln 1 Art 2 „ 4 „

Gemlisesaat 1 Art. . . 5 „ 10 ,

Weizen 1 Art. .... 12 Oh. 3 .

Salz (fein), 1 Kamellast 2 Dr. 4 Dr,

In diesen Zusammenhang gehort auch der P. Lond. 964 (III.

S. 211 f.). Er enthalt auf einem Blatt zwei Dokumente, die in-

;

baltlich nichts miteinander zu tun haben und durch einen Strick

j
getrennt sind. Das erste Dokument hat folgenden Wortlaut^^):

p Ms60Q}] ^
/ tdcc q^axov 0 /3

I

KccL 0 avtog 0

i
JJokvdBVKrig c6 oiv^ %bq

: icd' Eg^rjg

X Wcc^ag L(5a %'bq>^ o a

^Qog iCfa d'BQ'^ ovd 0

! 49) Zeitlicli gehort P. Lond. 964 wohl in das Ende des 2. Jh. oder Anfang

f des 3., Ortlich in das Fayhm.
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Am 28. Mesore

PHloxas einfiilir. 2 Art. Linsen,

ders. 2 Art. Zwiebeln,

Polydeiikes einfiihr. 6 Keram. Wein.

Am 29. Hermes.

Am 30. Psames einfiihr. 1 Art. Lupinen,

Horos „ 2 Esel 6 Art. Lupinen.

Ein zweites unter diesem Strich stehendes Dokument ist ein

Brief, der sick mit Vorbereitungen fiir eine Hocbzeit befafit. Der

Aksender ist ein Apollonius, der Empfanger ein UsQaTtd^iKDv

tiig iQr}^oq)vXa%Cccg fvgl. S. 94), wie auf der Riickseite des P. als

Adresse stekt.

Es ist danack wokl anzunekmen, dak Apollonius ein UnterT

gebener des Serapammon ist^®), und dak es sick im ersten Teil urn

eine Mitteilung in der Art der Abrecknung des P. Loud. 1169

handelt. Auffallend ist, dak der zweite Torbeamte in P. Lond. 964,

der mit dem Ungenannten weckselt, ebenfalls den Namen Hermes

fiihrt, wie der zweite Teilhaber in Abrechnung P. Lond. 1169.

Namensgleichungen aiis anderen Urkunden fiikren kier allerdings,

wie mir scheint, nickt weiter. Der P. Lond. 964 bereickert unsere

Kenntnis aber insofern, als er als Einfukrartikel Linsen, Zwiebeln

und Lupinen nennt.

Mehr Aufsckluk iiber Torzblle und die organisatorischen Ver-

kaltnisse an den Torzollstellen gewahrt P. Amkerst 77^’). Der
Papyrus umfaBt 83 Zeilen; er ist stellenweise sekr besckadigt. Sein

Inkalt ist eine Besckwerde, die ein Pabus, Sokn des Stotoetis,

Sokn des Panomieus, Priester des Dorfes Soknop. Nesos und dgu-

^oto^dvTjg ^vAr^g %^g a'bt^g UotcvotcccCov N'/i^ov an den Julius Petro-

nianus, den Epistrategen, sendet. Der aQa^oto^dtrig^'^) will nack-

weisen, dak ein Beamter (s7tm]^7}r7jg) Polydeukes, der Vorgesetzte

der an dem Tor besckaftigten Zollsckreiber, den Staat ((pi^xov)

sckon das vierte Jakr betriige. Diesen Betrug kabe er sckon friiher

einmal durch eine Eingabe an die Nomarckie (rotg ZTjg [vof^aQx^'ag

ijtijti^Qrjmtg) mit einer in seinem Besitz befindlicken eigenkandigen

Kopie des Einnakmeregisters nackzuweisen gesuckt, sei darauf aber

60) Ein dQD'^oroiotTjg ?

51) The Amherst Papyri 11, ed. B. P. Grenfell and A. B. Hunt, Lond.

1901. Wile ken, Chrest. Nr. 277.

62) Vgl. den Titel in P. Lond. 1169 oben; nach Grenfell u. Hunt komrat

der Titel als d^ajSo^oiSzrjg auBerdem noch in einem kleinen unveroifentlichten

Papyrus von Umm el Atl vor.

53) civayQacpLov rav Tfjg TCvXrig staax^svzov i^cc%%'ivz(Qv,
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von dem Beamten miBliandelt worden nnd wende sich nun an den
Epistrategen. Das erste Mai sei er miBliandelt und gezwungen wor-
den, das flegister des Harpagathes abzugeben, Dann folgt die Ab-
schrift des eigenhandigen Registers des Harpagathes. Diese Tor-

zoUabrechnung des Betriigers Harpagathes reicht vom 7. Epiph bis

znm 22. Mesore des 2. Regierungsjahres des Kaisers Antonihns

d. h. vom 1. Juli bis 11. August; sie stammt also aus einer Zeit

nach dem ErlaB des Prafekten Mamertinus (vgl. oben S. 74), aber

noch aus der Zeit, wo in den Torzollquittungen die Angabe der

Zollart fehlt. Die vorliegende Abrechnung ist in sehr schlechtem

Zustande mit vielen Liicken iiberliefert und gibt nicbt, wie es in

P. Lond. 1169 der Pall ist, die Zollbetrage an. Die Abrechnung

bezieht sich auf die Ausfuhr von Ackerfrucht, 01 (sehr haufig)

und die Einfuhr von Wein und Salz (auf 4 Kamelen Salz, Z, 52).

Offenbar wechseln, wie in P. Lond. 1169 und P. Lond. 964,

zwei Beamte, Harpagathes und Polydeukes (?), in folgender Weise ab

:

Harpagathes

7. Epiph

12 . -?„
3.—7. Mesore

11.-17. „

21. Mesore—2. Thoth

Polydeukes (?)

,
8.—11. Epiph

8.—10- Mesore.

18.—20. „

Sicherlich hat auch bier (wie in P. Lond. 1169 der Arabotoxotes Theo-

geiton) der Arabotoxotes Pabus die Obliegenheit, das Geld am
Ende einer Hechnungsperiode abzuflihren, und das Recht, eine

Tantieme vom Gesamtbetrag fiir sich abzuziehen. Infolge (Jer

teiligung iibt der „arabische Bogenschiitze" eine Kontrolle aus.

Des weiteren ist aus diesem Document und einem Vergleich

desselben mit P, Lond. 1169 zu entnehmen:

Trotz Verbotes hat, nach Meinnng des Beschwerdefiihrers,

der Angeschuldigte als tyg TCvXijg die Verwaltung des

Torzollhauses inne^^).

Dieser Verwalter hat einen Teilhaber. Beide Teilhaber miissen

je eine Liste (€cvayQd,(pcov) der durch das Tor ein- und ausgefiibrten

Waren verantwortlich aufstellen (vgl. den Pabus, Sohn des Sata-

bus, in P. Lond. 1169 am SchluB). Die Behorde, bei der diese Listen

einzureicben sind, ist, . wie es den Anschein hat, die Nomarchie;

denn der Beschwerdeflihrer reicht seine erste Kontrollabschrift

xolg trig (voiiccQ%Lag iott)tif]i07jtcctg ein (Z. 11). Den Dienst am Tor-

54) i7tLxriQrit7]g', Titel aus rom. Zeit = beaufsiclitigender Beamter; litur--

giscli’; vgl. Preisigke, Fachworterbuch. ’ -
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,

hause werden Schreiber versehen, die nicht mit einem der ge-

nannten Teilliaber identisch sind®^). Die Torzolle sind fiska-

lische Zolle Sie sind also als staatliche Provinzialzolle, die

seit der Ptolemaer-Zeit erhoben werden, anfzufassen, und nickt

als Lokalzblle, da nach P. Hibek 80 Yerrechnungen zwiscken ein-

zelnen Torzollstellen stattfinden

Auch der P. Lond. 929 S, 40 ff. (nach. den Namen in das nordliche

Payum und die Zeit gegen 200 n. Chr. zu verlegen) ist ein Teil

eines Registers eines Torzollhauses. Die Zollbetrage fehlen. Das
Register erstreckt sich auf die Zeit vom 22. Phamenot bis zum
22. Pachon (18. III.—16. Y.), d. h. auf 68 Tage. Yon diesen 58

Tagen sind 26 ausgefiihrt, also beinahe die Halfte. Piir die feh-

lenden Zwischentage ist ein zweiter Teilhaber, enisprechend P. Lond,

1169j P. Lond. 964 und P. Anah. 77 als tatig anzunehmen.

Die Ausfuhr bezieht sich auf Weizen, 01, Datteln, Gremiise

und Binsen (Matten?) und betragt auf den Monat umgerechnet:

Weizen etwa 100 Kamellasten

01 „ 20

Datteln „ 20

Die Einfuhr bezieht sich auf Wein, etwa 50 Keramien itn

Monat, ferner auf Topferwaren und Pech; einmal wird ein zoll-

pflichtiges Kamel genauer bezeichnet (Ware):

„Stotoetis, Sohn des Agchophis, h6ay v^otaXrig ncc^riX d'l^Xiag (jlsXsvt]

Diese Erwahnung, wie die entsprechende in Z. 67, zeigt, dafi das

unbeladene Kamel selbst Handelsware ist und als solche dem Zoll

unterliegt. Da von den Lasttieren, die Ausfuhr tragen, in diesem

und den anderen Registern nie die Rtickkehr erwahnt wird, erhalt

die Yorstellung, da6 die Tragtiere selbst, soweit sie nicht Handels-

ware sind, zollfrei ausgehen, eine neue Erhartung.

Bei der Ausfuhr von Datteln und der Einfuhr von Pech haufen
sich die Transporte auf einen Tag; z. B. 14 Kamellasten Datteln
am 30. Phamenot, 17 Kamellasten Pech am 19. Pachon. Diese

Tatsache legt, in Beriicksichtigung der gesamten Aufstellung,

nahe, da6 sich an bestimmten Tagen, bestimmte Karawanen zu-

55) In P. Lond. 1169 wird ein Schreiber Melas genannt, der fiir den Pabns
die Abrechnung aufstellt,

66) Der Beschwerdefuhrer sagt, dafi der betrogen sei. P. Ainh. 77, Z, 6.

57) P. Hibeli 80; Wilcken, Grdz. S. 172 u. S. 190 f.

58) Von den 29 Namen des P. Lond. 929 weisen 14 auf Sokn. Nes. und
zwar in die Zeit von 142— ca. 210; die meisten Hinweise bezieben sich auf die

Zeit gegen 200.
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sammenschlieBen, wie das ja auch in den Torzollhausabrechnungen
des P. Lend. 1169 in Bezug auf die Einfuhr von Salz bonstatiert
ist. Dieser ZusammenschluB zu Karawanen mit gleicher Ladung
nnd sicherlich gleichem Eeiseziel legt fiir die Art, wie das Wiisten-
geleit ausgeiibt wird, den SchluB nahe, daB das Wiistengeleit ein
Personalgeleit durch Bewaffnete ist nnd niebt ein Briefgefeit 6%:
Schutz dnrch gelegentliche Streifen von Wustengendarmen.

In P. Lond. 929 Z. 66 wird eine nachtraglicbe Bezahlnng nnd
zwar drei Tage spater als die Einfuhr stattfindet, erwahnt. Hanfig
wird bei den Transporten ein Melas genannt; seine Tatigbeit er-
streebt sicb, auf 1 Monat berechnet : fiir Ausfuhr auf etwa 10
Kamellasten 01, 10 Kamellasten Weizen und 1 Kamellasten Dat-
teln, fiir Einfuhr auf 30 bis 40 Keramien Wein.

In den Eragmenten Stud. Pal. XXII, Nr. 63 und 64 liegen eben-
falls TorzoUabrechnungen vor. Zeit: 2.—3. Jh. n. Chr.

Stud. Pal. XXn, 63.

1 « ] L (hovg)

E[. .... i^]dy[c:)v\

l^v \. . . . £^]dyov (iv[o]v . .

.

.
. ] i^dyov 6q 6^ov [

5 ndpov[g i^]dyov opdjSou ya[^i]~

Xov]

JVao'()a[o'u] i^dyov d^dpov y[d^i]-

Xov]

^Ay6(pig i^dyov iXhv ^v[ov

yCivsTcci) Tfjs fii[i£Q[ag . .

.

X TIaPov i^dyov ya[^i]X . .

.

10 A^G)Vi i^dyov ya[ii7jXov aig Eir)

^eQ({av) iVact;()[ao]u& e^[dyov

[ ] na[pov.

Stud. Pal. XXII, 64.

[. . . .]t d^OLCog 1

- ]* mg i Egfil'^g •

]* VvvGxpQtg

] 2Jsv7CQ6vLg d[Q6Pov?

] ^ [
5

]
""loCdcoQog oQoPov [. ,

]
^'Hqcov 6q6Pov m[(xi^Xo

]
MeXag dpdpov Svov

6^oC](Dg Tcc 'EQ^iig x^[g 'f^iigag

]
I]6V^Q[6v]Lg iXamjv'} 10

6^d^[ov.

Die Sprache ist sehr unbeholfen. Nr. 63 Z. 8 mit Z. 1 zeigt,

daB taglich ein rechnerischer Abschlufi gemacht wird. Die Summe
des Tages ist nicht erhalten. Aus Z. 2 u. 3, sowie 9 u. 10 ist zu

ersehen, daB [auch Tiere die verzoUbare Ausfuhrware bilden

kdnnen. Auch Nr. 64 laBt in Z. 9 den Tagesabschlufi erkennen.

In diesem Fragment wechseln wieder zwei Teilnehmer, und wiederum

ist der Name des einen Hermes.
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4. Kamelsymbole und Zolle.

Es hat sich ergeben, daU der 3 ^jo-Zoll fiir Kamele als Han-

delsware an der Gangrenze 2 Drachmen, und der Gesamtzoll

4i)rachmen betragt. Wie sind hiermit die Kamelsymbole aus der

zweiten Halfte des 2. Jabrh. in Einklang zu bringen? Es handelt

sich urn 4 Quittungen in Briefform und zwar: 1) P. Rain. 42,

2) P. Lond. 318, 3) P. Lond. 330, 4) P. Grenf. II, 68.

Sie seien hier schematisch wiedergegeben

:

Nr.

ix. Jahr
Zolleinuebmer Zollzahler ZollbezeicbnuQg

Betray

fur ein

Kamel

' Weg-
strecke

km Be-
rnerkungen

3.

153

bis 164

KaGtcoQ

IlQ06(D%{hov) dice

^J^ovt&tog ygcc^ijia--

(tecoff)

IJapovg Aq-
5i;a[y]a-0’O'y

&7cb Nr\60v

'bitEQ cvfipoXav
'iiC£(i7]XcOV ZQLcbV

8ga%}xag aif^oai

[T]^cr(yo:psg

8 Dr. Von
Prosopis

bis

Sokn. Nes.

ca. 110' 'dythg =
„betreffs“

2.

156

bis 157

igriiiocpivlaniccg) %a\

%(XQod{Cov) IJQoaa}-

(nizQV) V.Ci\ J7]TO-

{Ttolitov} &La IHfv-,

&tov i^vov^{Lcovog)

7fQci'y{f^c(T:svtov)

TIs%vatg

UawQOv &7tb

Nriaov

^Ttsg av{i(p6Xov)

v.ccii7]Xov £v6g
6 Dr. Von

Prosopis
bis

(Sokn.

Nesos)

i

})

3.

164

UBov^&g iLLC&mtiig

BQ7)lJi,0(pvia‘il(LCCg)

7]tot iQ7i[^0'^sXa>-

[v'l^ccg Ttai 2ra[^o]-

Slov nQ06[G)]7C{irov)

nal ji7jT[o7rol/tov]

Xdgioc.g liTtb

Aiovvac'oc^og

{fTCEQ 6Vflp6X((OV)

TiCil TCagodtov

ytCCfLljXcQV ZEGcd-

qciiv vTtb ayiEVTj

8 Dr. Von
Prosopis
bis Dio-
nysias

c. 140 ' ^'rot ist

gleich-

setzend

4 .

175 .

Ube

(iCitsvTrjg igrifiocpv-

XaY.{Lag} UgoacoTtCrov

ArizonoXCtov

^lovXiccvov

r yi.ia%'a)T^g igrifLoepv/

JJavovTCLg

Tsasvovipscog,

l&nb Xo%vo-
TCCCLOV

Ntjoov]?

ic(%lccg vgl, obi

'b'JtSQ GVll^oXoV
'na^i'ijXoav [tqi&v

Ttagodiov]?

Sq %d

en S. 90.

8 Dr. von
Prosopis

bis

Sokn.
Nesos?

c.

110?

Aus vorstehender tlbersicht ergeben sich folgende Gleichungen:

Zollbetrag fiir 1 Kamel
6v^^olov + TtccQddcov — 8 Dr., vgl. 3,

dvii^olov = 6 vgl. 2,

folglich TtccQddcov = 2 „ .

Nun betragt sowohl der Zoll xal v' wie fiir ein

Kamel an e in em Torzollhans 2 Drachm en (vgl, S. 78 f. u. 89). Es be-

zieht sich also das (jv^i^oXov fiir 6 Dr. auf die dreifache Strecke. Da
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ntin sQr]^0(pvlccHia und egri^oteXmvla zwei Ausdriicke fur die gleiche
Saclie sind (fjtot.!), so ist unter 7taQ6SLov der 3 %-Zoll, 7cai

zu verstehen.

Es handelt sick in den vier Quittungen nm den Transport von
Kamelen von dem prosopitischen Gran nach dem Fayum. Die
Kamele sind selbst Handelsware; sie fliliren keine Handelsware,
mit sick, wie aus dem Ausdrnck i)7ch 0%svr} in Nr. 4 besonders

nock deutlick wird^^j. Unter cijii^olov ist in den Torzollqnittniigen

die Besckeinigung der Torzollstelle fiir entrickteten Zoll ver-

standen (vgl. S. 74). In der obigen sckematiscken tJbersickt wird
in Nr. 2 dem Zollpflichtigen von dem Zollpackter kesckeinigt, dafi

er fiir 1 Kamel 6 Drackmen gezahlt kabe.

Diese Zahlung beziekt sick nun aber nickt, wie das in den
Torzollquittungen der Fall ist, auf einen Gau, sondem auf die

Strecke vom Prosopites bis zum Arsinoites. Zwiscken diesen

beiden Gauzollbezirken liegt ein dritter, der Letopolites. In 2

ist der Betrag von 6 Dr. entricktet, d. k. fiir jeden Bezirk, resp.

die entspreckende Wiistenstrecke also ein Zoll von 2 Drackmen fiir

das Kamel.

Wie ist nnn aber diese Annahme mit der Beobachtung in Ein-

klang zn bringen, dafi in den anderen Ffflen 8 Dr. fiir ein Kamel,

anf den gleicben Weg bezogen, bezaklt werden? Zu dem genannten

Wiistenwacktzoll kommt ein utaQodiov^ d.b. ein 3 ''^/o-Zoll kinzu. Dieser

betragt ekenfalls 2 Dr., wird aber nickt fiir die ganze Strecke

bezaklt, sondern fiir einen Gan. Er ware sickerlick in gleicker

Hoke zn entrickten, wenn die Kamele durch die Zollstationen der

zwisckenliegenden Gane gefiihrt warden, nnd nickt, wie kier zn

sckliefien ist, den Weg durck die Wiiste. Wakrend also der

Wustenwacktzoll fiir eine Anzakl von Teilstrecken im vorans ent-

ricktet werden kann, wird der S^/o-Zoll jeweils beim Passieren

eines Gantorzollkanses erhoken. Der Geleitszoll keiJBt sQr^iiocpv-

XaxCa Oder sQri^oTsXcDvca

;

er wird erkoben in Hoke von 2 Dr. fiir

die Etappe, die einer Strecke von 40 Kilometern, d. i. einer Tages-

reise, entsprickt.

5. Der Tarif von Koptos.

Schntzleistung in Verbindnng mit einer Zollzaklung als Ent-

gelt, d. k. Geleitszoll, kegegnet auck in dem Tarif von Koptos

vom Jakre 90 n. Ckr.

59) Vgl, die B'pol <vnb 6%Bvri oder anEvotpoQoi der Torzollquittungen j
die

keine Handelsware tragen, fur welche der „WustenwaclitzolP‘ zu entrickten ist
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Der Tarif ist in einer Monographie von Hogarth hehan-

delt®®). Er findet ferner eingehende Beriicksichtignng d.iirch

M. Rostowzew®^), U. Wilcken^^), M. J. Lesquier^®}, W.
Dittenberger nnd Seymour de Ricci.

Uberliefert ist der Tarif auf einem nummulitischen Kalkstein,

der sich jetzt im Museum zu Cairo befindet; die Eundstelle liegt

zwischen Koptos und den Ruinen eines Gebaudes, das anscheinend

als Torzollhaus gedient hat^ an der Strafie von Koptos ilber eine

Ebene in die Wliste, in Richtung nach dem Roten Meer®^). Der
Woxtlaut der Inschrift^®) ist:

1.
[)
Msttiov ^Pov(pov ijcdl^xov Aty'6%tov

]]

2. 5^a Set toig ^L6d'G)-

3. tdg tov iv K6m(X)l ^%Q%d%xov-

4. trog AQcc^ciQ%Ca doto6xoXCov

B. 0BIV %cctd xbv yv(x>iJLOva^ xfjSs xfj

6 . dX'ijXT]!^ ^VKE%(XQC(mDiL did Aovklov

7. Avxi0xCov A6iaxi%ov i%ciQ%ov

8 . BsQSvsCx'tjg.

9. KV^eQVljxOV BQvd'QCCiXOV Squ-

10. Kfidg OXTcoi,
[j
NsfXoy SQa^fidg

| |]

11. jtQOQBcog SQax^dg Sexa'

12
.
[(pvl?] dzov dQccxiidg ddxa'

13. [v]a'Stov SQccx^dg Tcivxe'

14. d'SQaTtsvtov vav^rjyov dgaxiidg tcbvxb’

15 . dQccxiidg 6xrm *

16/17. yvvaixmv itgog axccLQi6(jiov Sgaxiidg exaxov oxtd) *

18/19. yvvaixcbv ei07cXsov0mv dQux^dg etxo^i •

20 . yvvaixmv ^XQaxtcox&v Sgccx^dg slxo0i‘

21. Ttitxaxtov xc^iar^Xcov b/SoAov svcc ‘

22. 6(pQayi6iiov utixxaxCov 6§oXo'bg dt5o*

28/24. noQsCag ^^SQxo^Bvrjg ixd^xov

25 . Ttixxaxiov tov dvSgbg dva^aCvovtog dQax^ijv iilav
'

60) In dem Werk v. Flinders Petrie „Koptos“ (1896).

61) Kom. Mitteil. 1897 S. 70 f. Arch. IV, 309.

62) Griech. Ostraka I, IV §141 (1899); Erganzungen Wilcken s, Arch. II,

S. 437 Hr. 37.

63) L^armee romaine d’Egypte (1918) S. 432 f.

64) Dittenberger, Orient. Graec. inscript, selectae Hr. 674.

65) Hach Hogarth,

66) Arch. II S.437. Revidierter Text von Seymour de Ricci nach einer

Photographie von Milne.

67) D e Ricci.
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26. 'yvvciLKCJV dv£c Sgcc^^d^g t^66()CQ(xg'

27. (ivovdpoXo'bgdijo* i%0'667jgrsrQ(liycovov dQa%^iigTB66aQsg*

28. L6rov S^ax^d^g xsQarog dQaxii^g ti^Ougsg'

29. taq)i}g &va(psQOft,svrjg ml %octaq)SQOiisv7]g dgaxii^v ^[C]av

30. T;6TQ(bpoXov,

Er lautet in tlbersetzung : Anf Anordnung des ((Mettius Eiifas,

Prafekten von Agypten)) — Wieviel die Pachter des in Koptos
der Arabarchie nntersteliendeii Apostolions erheben diirfen gemafi

dem Tarif, ist anf vorstehender Saule durcb Lucias Antistius

Asiaticus, den Prafekten von Mons Berenices, eingehauen. Eiir

einen Steuermann des Roten Meeres 8 Drachmen ((des Niles 6

Drachmen)) flir eiuen Deckoffizier 10 Dr., flir einen (Wachter)?

10 Drachmen, fiir einen Matrosen 5 Drachmen, flir einen SchiflPs-

zimmergesellen 6 Drachmen, fiir einen Handwerksmeister 8 Dr.,

fiir Hetaren 108 Dr., flir Frauen, die zn Schiff gekommen 20 Dr.,

fiir Soldatenfrauen 20 Dr., fiir ein Pittakion fiir Kamele 1 Obol,

fiir Siegelung des Pittakions 2 Obolen, bei Beginn der Reise, fiir

jedes Pittakion fiir einen hinaufziehenden Mann 1 Drachme, fiir

alle Art hinaufziehende Frauen 4 Drachmen, fiir einen Esel 2 Obolen,

fiir einen Wagen mit Zeltdach 4 Drachmen, fiir 1 Mastbaum 20

Drachmen, fiir eine Segelstange 4 Drachmen— . Wenn ein Leichen-

begangnis hinauf- und hinabzieht 1 Dr. 4 Obolen.

Die vorliegende Inschrift gibt nicht einen Gesamttarif wieder,

sondern einen Auszug aus einem wohl vom Eparchen Agyptens

erlassenen Originaltarif, der seinerseits wahrscheinlich auf eine

ptolemaische Institution zuriickgeht Die Saule mit der In-

schrift hat der Prafekt^^) des Mons Berenices, dessen Be^sirk das

Grestade des Roten Meeres ist, offentlich aufstellen lassen. Der

Tarif bestimmt, in welcher Hohe die Pachter Geleitsgeld, das in

Koptos der Arabarchie fallig ist, erheben diirfen. Die Verwaltung

dieser Abgaben untersteht dem Arabarchen, nicht dem Epistrategen

der Thebais '^^)
;
ihre Erhebung geschieht durch Zollpachter.

68) Scvcc^ocLvova&v de Eicci.

69) Eo s t o w z e w a. a. 0. S. 80; Wilck en a. a. 0.

70) Vgl. A. Stein, Enters, z. Gesch. und Verwaltung Agyptens (1915) S. 162.

71) Der Prafekt yon Berenike ist in erster Linie Militarkommandant
;

er

ist dienstlich nahe an die praefecti civitatum heranzuriicken
;
well keine civitas in

dem Bezirk liegt, variiert die Amtsbezeicknung. Vgl. Lesquier 8.4:28.

72) Der Arabarcbes (vgl. E o s t o w z ew S. 76 u. L e s ui er a. a. 0.) ist nicht

identisch mit dem Alabarches; der letzte ist ein Finanzbeamter
;

sein Xitel ist

abzuleiten von alaba (Tinte) vgl. Seeck P,.W. E. E. I 1271. Der Xitel ScQu^dQ^rig

dagegen ist vom Stamm gebildet und bezeichnet einen Fiihrer von Ara-

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phxl.-hist. Klasse, 1925. Heft 1. 7
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Der Tarif von Koptos enthalt unter den Objekten, fiir die

Abgaben entricbtet werden, keine Handelswaren. Da der Weg
von Berenike nach Koptos aber gerade fiir die ans dem Orient

kommenden Waren die Hauptverkehrslinie bildet, erbellt, daB der

Tarif von Koptos ein Zolltarif auf Handelswaren als Basis zur

Voraussetzung hat und selber als ein Z us at z tarif zu dem all-

gemeinen Zolltarif oder zu gewohnheitsrechtlich feststehenden

Taxen aufzufassen ist. Ein Analogon liegt in dem Zolltarif von

Palmyra (137 n. Chr.) vor"^®), wo in der Motivation geradezu

gesagt wird, daB eine grofie Zahl abgabepflichtiger Oegenstande

nickt genannt sei. Aber selbst die vorliegende Aufzahlung wird

in sich nicbt vollzahlig sein, sondern exemplifizieren. Die Tatig-

keit der Analogieanwendung wird von den Zollzablern wie Zoll-

empfangern erwartet. Die Anordnung des Tarifs ferner ist durchaus

unsystematisch, wenn auck nickt in dem MaBe, wie im Tarif von

Palmyra, wo eine geradezu „bunte Folge verschiedenartiger Be-

stimmurgen erscbeint" Die Reikenfolge der Abgaben ricktet

sick nickt nach der Hoke derselben. Zusammengehbriges ist durck

Nichtzusammengehoriges getrennt. Man vergleicke z. B. Zeile 21

mit Zeile 27. Die Verwendung von Singular und Plural in der

Bezeicknung der Zollobjekte ist inkonsequent. Der Tarif entkalt

Bestimmungen, die sick einerseits auf die Streeke von Koptos

zum Roten Meer, andererseits aber auf einen Lokalzoll (Z. 29—30)

fiir den Weg nur vom Nil durck Koptos zur Wiiste und zuriick

bezieken. In dem Teile, der die StraBe von Koptos zum Roten

Meer betrifFt, werden wiederum zwei versckiedene Abgabenarten

genannt: erstens ein Zoll, und zwar einerseits fiir Personen, an-

dererseits fiir Wagen und Takelwerk (Zeile 9—20 u. Zeile 27—28)

und z.weitens Betrage fiir Pittakien. Es ist deutlick, daB es sich

in Zeile 29—30 bei dem Lokalzoll um eine „Transit“-Abgabe kan-

delt: fiir das gleicke ZoUobjekt wird an der gleicken Stelle fiir

bern; die Bezeichnung erinnert an die praefecti gentium, Fiihrer Yon Barbaren-

stammen, welche der romischen Armee Hilfsdienste leisten. Daraus ist bier eine

amtliche Funktion und Verwaltungsstelle geworden: die Arabarcbie. Dieser unter-

stebt die Einnabme des Apostolion, die an Zollpacbter vergeben ist. Der vorlie-

gende Zoll ist nicbt zu verwechseln mit dem vectigal alabarcbiae = ^bCcci ccXcz-

(Novellae Justin. XI. cap. 11, III), die im ganzen romischen Osten vor-

banden war und wabrscheinlicb auf eine bellenistiscbe Institution zuriickgebt (vgl.

Bostowzew S. 76).

73) Vgl. Dessau, Hermes 19 (1884) S. 486 ff.

74) Dessau a. a. 0. S. 505.

75) Vgl. aucb Hogartb S. 31.



Geleitsziille im griechisch-romischen Agypten. 99

Hin- -andElickweg zusammen exne Abgabe erhoben. Urn Transit-
zoll, „Dnrchgangs2oll“, wird es sich auch in den Zeilen9—28 ban-
deln. Ein gleicber wie bei Koptos, wird bei Berenike
gestanden baben; dort warden die entsprecbenden Abgaben fallig

gewesen sein. Wenn ancb einzelne Zollobjekte wobl nur die eine

Eicbtung gegangen sind — Segelstange nnd Mastbanm yon Koptos
zum Eoten Meer, Hetaren vom Roten Meer nacb Koptos*'®), so

ist klar, dafi fiir andere Objekte, wie die meisten Kategorien der
Manner nnd Frauen, beide Ricbtungen in Frage gekommen sind.

Wenn man System in die Reibenfolge der Betrage bringen

will, so miifite man etwa folgendermaBen anordnen:

1 .

2 .

3.

4.

Zoll fiir Manner:
a) fiir einen Matrosen ....
b) fiir einen Schiffszimmergesellen

c) fiir einen Steuermann . . .

d) fiir einen Handwerksmeister

e) fiir einen Deckoffizier . . ,

f) fiir einen Wacbter (?)...

5

5

8

8

10

10

Drachmen

Dracbmen

Zoll fiir Frauen:
a) fiir eine Soldatenfrau 20 Dracbmen
b) fiir eine einwandernde Frau .... 20 „

c) fiir eine Hetare 108 „

Zoll fiir einen Wagen usw.

Grebuhren: (bei Be^nn der Eeise zu zablen)

nnd zwar fiir 1 Pittakion:

a) fiir 1 Mann 1 Drachme

b) fiir 1 Frau 4 Dracbmen

c) fiir 1 Kamel (mit Siegelung) ... 3 Obolen

d) fiir 1 Esel (desgl.) 2 „

5. Ein Lokalzoll

Die Gresamtbezeicbnung fiir die Zollabgaben ist a7to6r6Xiov,

Das d7to6t6Xtov bezieht sicb auf die StraBe zwiscben Koptos

nnd demRoten Meer. Diese StraBe'^’) nnterstebt durch Vermittlung

des Arabarcben dem Prafekten von Mons Berenices; die Stadt

Koptos selbst gebort znr Epistrategie der Thebais '^®). Lncius An-

76) Vgl. auch Hogarth a. a. 0. S. 30—31 und Dittenberger Or. Gr.

Inscr. Nr. 674.

77) tiber diese Strafie vergl. Mommsens Ausfixhrungen in der Ephemeris

epigraph. Y, S. 10 f. (1884). .

78) Vgl. Anm. 71 u. 72.

79) Hogarth, a. a. 0. S. 28 f.
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tistins Asiaticus wird haufiger in lateinisclierL Inschriften genannt,

z. B. als Praef(ectus) praesidiorum et mentis Berenices oder prae-

fectns Ber(e)nicidis Die Militarstationen batten die Bewachnng

der Wege dnreb die Wiiste^^). Bei Beginn der Reise (Z. 23—21) sind

die Grebiibren fiir Pittakien fallig; diese Hervorbebnng laBt als

moglich ersebeinen, daS die anderen Abgaben erst bei Beendigung

des Wiistenweges an den jeweiligen Endstationen zu entriebten

seien. Da die Besiegelung des TCittdmov teurer ist, als die Dr-
kunde selbst, kann es sich, besonders bei der geringen Hobe der

Betrage, nnr nm Bezablung fiir die Ansstellnng der Besebeinigung

handeln. Die Pittakien sind Greleitsbrief e^^). Das Pittakion

fiir einenMann kostet 1 Dracbme, dasjenige fiir eine Eran 4 Dracbmen.
Hier begegnet das gleicbe Verbaltnis von Mann zu Frau (= 1:4)
wie in den ZoUsatzen selbst. Da der Zollsatz fiir einen unquaKfi-

zierten Mann 5 Dracbmen, fiir eine Frau allgemein 20 Dracbmen
betragt, ist das Yerbaltnis von Zoll zu Pittakion = 5:1.

Ein Beispiel mag die Art der Zollzablung veranscbaulicben :

Ein TtQcoQsvg (klass. TtQcoQcctrjg) maebt den Weg von Koptos nacb
dem Roten Meer. Er bezablt in Koptos fiir 1 Pittakion 1 Dracbme
und an der (angenommenen) Zollstation in der Nabe des Roten
Meeres 10 Dracbmen. Maebt er den umgekehrten Weg, so ist die

1 Dracbme an der Zollstelle in der Nabe des Meeres zu zablen,

die 10 Dracbmen an der Zollstelle fiir Koptos. Es konnen aber
auch gleich 11 Dracbmen (Grebiihr plus Zoll) an der jeweiligen Aus-
gangsstelle bezablt werden.

Das Prinzip, nacb dem sich die Zollbetrage stajffeln, ist an-

sebeinend folgendes: Personen, die aus Grriinden des Berufs den
Weg macben, sind mit relativ niedrigen Betragen angesetzt; die

Betrage steigern sicb innerbalb dieser Kategorie nacb der Rang-
stellung und der dieser entspreebenden Zahlungsfabigkeit. Fiir

Frauen ist das Vierfacbe des Betrages fiir die unterste Rang-
stufe der Manner zu zablen. Die 108 Dracbmen fiir 1 Hetare
sind wobl folgendermafien zu erklaren: es bandelt sicb um die
besonders begebrten Hetaren aus dem Osten^"^). Der Ansatz fiir

diese ist der fiinffacbe Betrag desjenigen fiir eine Soldatenfrau
;

80) Nactweise bei Dittenberger a. a. 0.

81) Ebendort; Mommsen, a. a. 0.

82) Preisigke Facbworterb. s. v.

83) Uber das Wort ygl ferner E. A. Sophokles, Greek Lex. s. v,
;
P. Graeci

Lugd. Batav. (1843) S. 15; P. Soz. 474 u. 480.

84) Vgl. Hogarth a. a. 0. u. Dittenberger.
85) Ygl. Dittenberger a, a. 0.
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dazu kommt der Betrag ftir einen begleitenden Mann in Hohe von
8 Drachmen. Man kann auch daran denken, dafi der Zoll fur
eine solche Hetare proliibitiv wirken soli®®).

Bei der !Frage, fiir welclie Leistnngen die Abgaben zu zahlen

seien, ist man wohl allgemein der Meinnng, daB es sick urn Zolle

fiir Scbntz nnd Geleit handele. Hogarth spricht von „a posting

service, the despatch of caravans from point to point under the

protection of the imperial governments^ ... und von „escortes^;

Wilcken von „Greleit“ (Ostr. §141); Dittenberger ebenfalls;

Hostowzew^O sagt, das reXog aTCoatoUov werde bezahlt fiir den

Schntz, den die Arabarchie den Karawanen gewahre, um sie vor

Anspliindernngen zu sichern®®). Wenn jedoch Hog arth (S. 32)

die Vermntung ausspricht, daB es sich in Zeile 25 und 26 nm
einen Mann und „ seine Branen“ handele und daB die Bezahlung

fiir die (Tewahrung eines Beforderungsmittels erhoben werde, so

steht dem, auBer anderen Griinden, der sehr geringe Preis fiir

eine derartige Leistung entgegen. Ein Esel kostete pro Tag,

allerdings in etwas spaterer Zeit, 4 Drachmen Miete (ohne Treiber),

ein Kamel 6 Drachmen®^). Wenn man den Preis fiir die Zeit der

GiUtigkeit des Tarifs von Koptos selbst auf ein Halb oder ' ein

Drittel der obigen Betrage reduziert und den Wagen = 2 Kamelen

ansetzt, so ware solch eine Bezahlung fiir die zwdlftagige Reise

(vgl. unten) doch wohl ein auBerst geringer Preis. AuBerdem

ware die Vermietung von Tieren oder Wagen als Befdrderungs-

mittel doch wohl Gegenstand eines Privatabkommens mit Transport-

mittel-Yerleihern und ginge die ZoUpachter nichts an.

Setzt man nun die Gebiihren, die fiir ein Kamel zu zahlen

sind, (1 Obol fiir die Bescheinigung und 2 Obolen fiir deren Sie-

gelung, also zusammen 3 Obolen) in die Gleichung iiber das Ver-

haltnis von Zollbetrag zu Gebiihrenbetrag ein, so erhalt man die

unbekannte GroBe fiir den Zoll, der fiir ein Kamel zu zahlen ist;

3 Obolen mal 5 sind 15 Obolen oder 2 Drachmen 3 Obolen; es

bleiben dann, nach Abzug der Gebiihr von 3 Obolen, als Zoll fiir

das Kamel 2 Drachmen. Diese 2 Drachmen fur den Kamelgeleits-

86) tiber den Zoll der Zeilen 29 u. 30 bei Gelegerheit eines Leichenbe-

gangnisses und andererseits das spatere Yerbot im Cod. Just, und Dig., bei derar-

tigen Gelegenbeiten einen Zoll zu erbeb en, vgl. die Ausflihrungen Dittenbergers

a. a. 0. S. 31.

87) Ebm. Mitteil. 12, S. 80.

88) Ygl. aucb die 'jtciQag)vXa%7] „Geleit“ des Periplus Maris Erytb. S. 19.

89) Wessely, Karanis (Denkscbr. d. Akad. d. Wiss, Wien Bd. 47 (1912)

S. 17f. Grenfell u. Hunt, Faytim Towns S. 199.
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zoll sind derselbe Betrag, der schon als Wlistenwache in den Tor-

zollqnittungen und bei den Kamelsymbolen begegnet

tlber den Weg von Koptos nach. Berenike^^) unterrichtet

Plinins : A Copto camelis itnr
;
aquationum ratione mansibus

(mansionibas ?) dispositis
:
prima appellatnr Hydreuma XXXII, se-

cunda in monte diei itinere, tertia in altero Hydreumate a Copto

LXXXV, deinde in monte; mox ad Hydreuma Apollinis a Copto

CLXXXIIII rursiis in monte; mox ad Novum Hydreuma a Copto

CCXXVI; id est aliud Hydreuma, Vetus-Trogodyticum nominatur-,

ubi praesidium excubat deverticulo duum milium; distat a Novo
Hydreumate VII; inde Berenice oppidum, ubi portus Hubri maris

a Copto CCLVlIp; sed quia maior pars itineris conficitur noctibus

propter aestus et stativis dies absumuntur, totum a Copto Bere-

nicen iter duodecimo die peragitur.

Rechnet man 1000 Doppelscbritt zu 1,48 km, so ergibt sick

folgende Wegstaffelung ab Koptos:

1. Hydreuma XXXII = 32 x 1,48 = 47,36 km;

2. in monte

;

3. alteriim Hydreuma LXXXV = 85x1,48 = 125,8 km;
4. in monte;

5. Hydreuma Apollinis CLXXXIin = 184x 1,48 = 272,32km
;

6. in monte;

7. Novum Hydreuma CCXXVI = 226 x 1,48 = 334,40 km

;

I
12 km. V. Nov. Hydr.

|
Hydr. Vetus Trogodyticum, wo ein

*

I 3 „ abseits
J

Wachtposten liegt.

8. Berenice CCLVII = 257 x 1,48 -= 380,36 km.

Ohne Umwege ergeben sick nach Gr. Droysen (Hist. Atlas 1886)

366 km. Das kbnnte mit den bei Droysen nickt beriicksicktigten

Wegkriimmungen gut die von Plinins angegebene Strecke von

380 km ausmacken. Es werden ca. 380 km in 12 Tagen zuriick-

gelegt, also ca. 41 km in jeder einzelnen Nackt.

Strabo bericktet, dafi bis zur Zeit des Ptolemaios Pkila-

delpkos der Weg sekr besckwerlich war. Dieser Herrscker lieS

ikn instand setzen. Wakrend friiker das Trinkwasser miiksam auf

Kamelen mitgefiikrt werden mufite, seien unter dem Ptolemaer

90) Vgl. oben S. 78 u. 89.

91) Vgl. Mornmsen a. a. 0.; P. M. Meyer zu Pap. GieBen 47.

92) Natur. hist. VI, 102; ed. Mayhoff p. 473.

93) XVII p. 818 0.
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tiefe Brunnen gegraben und Zistemen gebaut (=
Die StraBe von Berenike nach Koptos wird erwabnt im Itinerar

des Antonias 261 and 268 and im 5. Jk.
;

die Notitia dignitatum
and spatere Qaellen schweigen tiber diese Gregend®^).

6. Zusammenfassung und Vergleich mit dem ZoUgeleit de§
germanisch- romanischen Mittelalters.

Das gesamte Beamtenwesen Agyptens ist in der friihptole-

maiscken Zeit, in Weiterfiihrang der pharaonischen^^^), straff zen-

tralisiert. Bereits in friihptolemaischer Zeit wird der Nomarck
als Leiter des Granes darcli den mit zivilen and militarisclieii Aaf-
gaben betraaten Strategen ersetzt; ihm stekt der ygafi-

fiatsijg als Ckef des Graafinanzwesens zar Seite, far den Bezirk

der Gremeinde tritt an Stelle des Komarcken der xGjfxoyQocii^ars'ijg,

Es kandelt sick in der Haaptsacke in alien Dienstzweigen am
regalares Berafsbeamtentam mit Diensteinkommen. Die bekord-

lichen Organe fiir besondere Dienstzweige, wie die der offent-

licken Sickerkeit, scklieBen sick dem Kernsckema an. Als Yer-

treter des Strategen fungiert in ptolemaiscker Zeit sowokl im

Gaa wie im Dorf und der Stadt ein Beamter mit der Dienst-

bezeichnung eoti^tdtrig, Er kann, entspreckend einem modernen

Polizeikommissar, die Polizei in Bewegang setzen. Der aasfiik-

rende Beamte des Epistates in der Toparckie, dem Yerwaltungs-

bezirk zwiscken Gremeinde and Gran, ist der dQXLq)vlaKLti/]g mit

den ikm unterstellten Zaweilen befinden sick das Amt
des aQ%L(pvXaKkrig and des iMcftdtrjg oder ohovdiiog, d. k. des

Yerwaltangsbeamten fur Finanzsacken in einer Hand vereinigt

Der k%i6tcixrig (pvXa%i%^v entsprickt, wenn der Ansdrack iiberhaapt

eine spezifiscke Bezeicknung ist, der Verwaltangseinkeit des Granes,

der aQXLcpvXaTcCxrig wokl im allgemeinen der Einkeit der Toparckie.

tJber das ganze Land ist das Polizeikorps der cpvXa%C%ai ver-

teilt. Diese Beamten steken zwar in erster Linie im Dienst

94) Vgl. auch Dessau 1 2483.

95) L es quier a. a. 0. ;
vgl. auch dort die Ausgrabungsfunde

;
ferner Kiep ert,

Verhandlungen d. Gesellsch. *

f. Erdk. Berlin XVI (1889) S. 409. Eine schema-

tische Wegskizze von Koptos in Bichtung zum Roten Meer folge:

.Bir Menihv

KUft— Laketah— Zetdn'^ ^El Daghay— n. Bender el Kebir.

\ El Herr ^
96) Vgl, iiber das Folgende Fr. Oertel, Die Liturgie (1917) S. 8, S. 46 ff.

und S. 50 ff

97) Vgl. P. Tebt. Index, s. v.



104 Ludolf Fiesel,

der fiskalischen Verwaltung, haben dabei aber aucb weitgehend

flir die Sichexheit von Leben und Eigentum der XJntertanen zu

sorgen. Die (pvlaHttai sind bis in romische Zeit (Grains) nachweis-

bar, geboren aber in keiner Zeit znm Heere, obwohl sie nack mi-

litariscben Grundsatzen organisiert sind. FiLr Gebiete auBerhalb der

geschlossenen Siedelnngen erscbeinen im besonderen urn 120 v. Chr.

in Kerkeosiris im Eayum ein berittener Wiistengendaria

dg)Lut^og)f Inbaber eines militarischen Lehnslandes, nnd Wusten"

wachter (iQrj^oq)'6Xc(X6g)j die ein kleineres Lehensland besitzen nnd

im Range nnter dem Vorgenannten steken.

Um 130 n. Ckr. werden Centnrionen (i%atovt(iQ%cci) ansckemend

flir den Ilmfang eines Ganes, nnd Deknrionen fiir kleinere Bezirke

stationiert
;
an Stelle der &Q')(^LcpvXa%ttccL treten agxeqfodot

;
es ver-

schwinden die em^tdtcci nnd das Korps der cpvXaMtai, Zivile nnd

militariscke Polizeieinheiten steken nebeneinander. Im 2. nach-

ckristlicken Jahrknndert ersckeinen in Panopolis (mittlere Tkebais)

litnrgiscke Wachtstationen mit 6Q80(pvXa%Bg bdov 'Od^ecng (Wiisten-

V^achter), nnter denen jedock nickt Geleitslente zn versteken sein

werden. An Verkehrswegen zwiscken den Siedelnngen steken Wackt-

tiirme {
6m7tsXoi\ die mit Wacktern {i^ayd(DXocp'6X%aBg) besetzt sind.

Diese Sicherkeitsvorkehrangen reicken jedock nickt ans. Es

tritt eine Institution in Ersckeinnng, die in modernen Staaten

fehlt, die aber ans den mittelenropaischen Landern seit dem 12.

Jakrkundert bekannt ist, das Zollgeleit.

Ans den Torzollqnittnngen des Eayum nnd den Kamelsym-
bolen der rbmiscken Zeit kat sick ergeben, daB ein Teil der Binnen-

zolle als Aqnivalent fiir Geleit von Waren nnd Tieren durck

langere oder kiirzere Strecken Wiistengebiets, so anck vom Eayum
znm Nil, erhoben wird. Dieser letzte Zoll keiBt : Xiiiivog Miiiq>B(Dg

(„fnr den Hafen von Mempkis"). Der Geleitszoll fiir die Wiisten-

straBen ist als igYniotpvXaxCa (^WiistenwacktzolP) oder als iQTjiio-

TsXcovicc bezeicknet.

Die Hoke dieser Geleitszblle betragt in rbmiscker Zeit S^jo

desWertes der Ware. Diese GeleitszoUe werden als Znscklagszblle

zn anderen Warenzollen (Transitabgaben) erkoben. Die Hoke des

Transitzolles wie die des Geleitszolles betragt also je 3 7o vom
Werte der Ware, der Gesamtzoll mithin 6 7o. Die Ware wird

nach kerkbmmlicken Mengeneinkeiten wie Kamel- nnd Esellasten

gemessen. 1 Kamellast entsprickt 2 Esellasten. Daneben werden

die Warenmengen in Einkeiten von Hohl- nnd GewicktsmaBen

(anck Briicke kommen vor) angegeben. Als Ansatz fiir die Zoll-

zablnng gelten, wie es sckeint, Preise, die anf Herkommen bernken.
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Die Hohe der Greldbetrage fiir die Zolle, die bisher unbekannt

waren, «ind in vorliegender Arbeit durcli Kombinaftion erscblossen

(vgl. S. 88 f.). Die Greleitszollzablungen beziehen sich anf Weg-
strecken (Etappen) von je etwa 40 Kilometern, d. h. eine durch-

schnittlicke Tagereise. Die Greleitszahlnng kann, wenn es sich nm
mehrtagige Reisen durch verschiedene Gaubezirke handelt, gleich

bei Beginn der Reise fiir mehrere Etappen entricktet werden. Die

Entfernung von einer Ganzollstelle zur anderen wird dabei im
allgemeinen einer Etappe entsprechen. Die geleiteten Personen

und Waren sind haufig karawanenartig zasammengeschlossen. Die

Geleitung geschieht durch Bewaffnete, die Form ist also die des

Personalgeleits, wenigstens ist das in Anfienbezirken der Pall; in

Innenbezirken ist moglicherweise eine andere Form der Scbutz-

gewahrnng vorherrschend.

Die Geleitszolle sind Zwangsabgaben. Anch fiir Tiere, die

keine Lasten tragen, ist der Geleitszoll zu zahlen (S. 78). Von
der Zahlung /des Transitzolles (Grundzolles) sind Tiere frei, wenn
sie verzollbare Lasten tragen.

Auf der groBen Verkehrsstrade von^Koptos znm Roten Meer

findet in romischer Zeit, anscheinend auch schon friiber, eine Ge-

leitung von Personen, Tieren und Waren statt
;

fiir das dort ge^

wahrte Personalgeleit werden nach. einem Tarif abgestufte Zolle

erhoben und dariiber Geleitsbriefe ausgestellt. Die Gesamtbezeich-

nung fiir diese Geleitszolle ist dmatoXiov^ Die Geleitsbriefe heifien

^ittdiCLa.

Im Hafen von Syene^®) erbebt die Hafenwache {bQfiog)vXa}cCcc)

in der Kaiserzeit ein nach der Menge der Befrachtung bemessenes

Hafengeld (evoQ^iov), das, nach der erhebenden Behorde zu urteilen,

als ein Entgelt fiir Bewachung und Schutz anzusehen ist und in

anderen Hafen ebenfalls erhoben sein wird. Eerner ist bekannt,

dad im 1. und 2. nachchristlichen Jahrhuudert eine dem praefectus

classis Augustae Alexandrinae unterstehende FluBfiotille den Wacht-

dienst auf dem Nil, seinen Armen und Kanaleh, bis nach Syene —
Elephantine versieht, der gleichzeitig die tjberwachung der Nil-

zolle untersteht

So begegnet auf den verschiedensten Verkehrswegen Agyptens

die Verbindung von Schutzleistung und Zoll als Entgelt, also ent-

geltliches Geleit, Zollgeleit. Es macht den Eindruck, . als ob eine

systematische, das gesamte Reich umfassende Institution vorliegt.

98) Wi 1 c k e n
,
Ostraka I, § 99,

99) Wile ken, Ostraka I, §99; P. M. Meyer zu P. Hamb. 41.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Heft 1. 8
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Zu derFrage allerdings, oh ftir Schadigung oderVerlust geleiteter

Waren und Personen Schadenersatz geleistet wird, geben die Ur-

kunden keiue Auskuaft. Die Transit- nnd Greleitszolle sind ver-

pachtet, steben aber nnter staatlicber Anfsicbt. Neben diesen

Zollabgaben fiir Sdnitzleistnng finden sich st ener artige Abgaben

flir Behorden nnd einzelne Wachtpersonen, die fiir die Sicherheit

des offentlicben Yerkehrs Sorge zn tragen haben.

Es scheint ein besonderer Zusammenhang zwiscben dem Zoll-

geleit nnd den Axabern zu bestehen. Das Zollgeleit anf der Strecke

von Koptos zum Roten Meer untersteht der Arabarchie. Ein

„arabisclier Bogenschntze“ (dga^oto^dtrig) ist in den Zollhausabrech-

nungen eine entscheidende Personlicbkeit. Das Wiistengeleit weist

in die Region arabischer Bevblkerung,

Als im 12. Jakrbnndert n. Chr. in den der sarazenischen Ein-

wirkung besonders zuganglicben Grebieten des westlicben Mittel-

meers das Zollgeleit auftaucht, tragt es dem soeben charakteri-

sierten Zollgeleit des romischen Agyptens entsprechende Ziige

Anch in den europaischen Grebieten des 12. Jahrhunderts triift

man die gleiche Verbindung von Schutzleistnng fiir bestimmte Weg-

strecken mit Zollzablnng
;
die Strecken sind in Etappen eingeteilt.

Das Geleitsgeld ist anch dort ein Zuschlag zum Transitzoll, der

an bereits bestehenden Zollstellen entrichtet wird. ’Es herrscht im

allgemeinen Greleitszwang. Die geleiteten Personen und ihre Waren
sind karawanenartig zusammengeschlossen Eine Verbriefung

des Greleits ist bekannt. Das Greleit erstreckt sich anf Personen,

Tiere und Waren. Die verzollte Einheit wird nach GrroBen wie

Wagenlasten nnd dergleichen bemessen; selbst fiir leere Wagen
miissen Greleitszolle bezahlt werden.

Vorlanfer des mittelalterlichen ZoUgeleits (vo'r 1150) finden sich

im Mittelmeergebiet m. W. zuerst bei den Arabern. Im 9. Jahr-

hundert werden in sarazenischen Staaten des ostlichen Mittelmeer-

gebietes Geleiitspasse ausgestellt. Ein Schadenersatz fur geleitete

Waren wird vom Greleitgeber ausdriicklich 1127 in einem Yertrag des

Enrsten Raimund Berengar III. von Barcelona mit Genna er-

wahnt^^^). Dieser Eurst hatte sich anf ehemals arabisch - almoha-

dischem Boden ein spanisch-slidfranzosisches Reich gebildet. Es

ist wiederum arabischer Kulturgrund, wo dies Zollgeleit nach-

weisbar ist.

100) Vgl. iiber das Folgende desVerfassers Ausfuhrungen i. d, Viertel-

jahrsschr. f. Sozial u. Wirtschaftsgesch. XV. Bd. S. 478—494:.

101) Vgl. auch Max Weber, Wirtschaftsgescbichte (1923) S. 187.

102) Vgl, des Verf. Ausfuhrungen a. a. 0. S. 480.
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Angesichts dieser tTbereinstimmungen der G*eleits-Institutionen

im griecMsch-romisclieii Agypten mit denen im germanisch-roma"

nischen Abendland der Kreuzzugszeit erscheint die Annahme einer

Entlehnung, wobei die Araber eine Vermittlerrolle gespielt batten,

kanm abweisbar zu sein.

Es fiibrt diese Beobachtung aber in die weitere Fragestellung

iiber, wie weit bei dem Vorhandensein kongruenter Institutionen

an Entlebnnngen zu denken ist, und wie weit andererseits Kon-

vergenzerscheinnngen vorliegen konnen. Damit weist die vorlie-

gende Darstellung in einen umfassenderen Eragenkomplex, namlich

die Stellnng der Araber nnd Byzantiner als kulturelle Vermittler

zwiscben dem alien Orient nnd dem germanisch-romanischen Okzident.

In der Erage der Knltnrubermittlung hat die Aufbellnng

des Oeleisizolles
,

wie mir • scheint
,

einen nicht unbedeutenden

symptomatischen Wert. Es mnB iiberraschen; daB der Gredanke

der Erhebung von Zollzahlnng fiir Schntzleistung erst im 12. Jahr-

hundert im enropaischen Wirtschaftsgebiet Verwirklichnng ge-

winnt, nm sich dann mit groBer Greschwindigkeit zu verbreiten.

Die Handelsverbindung mit dem Orient war nie ganz abgerissen.

Dock es scheint, als ob sich mit dem ersten, entschiedener mit

dem zweiten Kreuzzug die kommerzielle, zollpolitische Ausnutzung

des Handels verstarkt babe. Nicht so sehr das Vorhandensein

des Transithandels an sich, als vielmehr das aufkommende Streben

politischer Grewalten nach Teilnahme am lucrum commerciale fiihrt

demnach zur Einrichtung von Zollgeleiten in den Landern des

mittleren Europa. Es beginnt dort die Zeit des standesherr-

lichen Kommerzialismns. Die Kirche und die Stadtebiinde be-

kampfen die Vermehrung der Transitzdlle und haben nach mehr-

hnndertjahrigem Streben Erfolg.

Im ganzen Orient ist der Greleitszoll heimisch; er ist hier

geopolitisch bedingt und ans der Grundauffassung orientalischer

Volker iiber den Handel hervorgegangen. Wiisten, menschenarme

Gebirge, Lange und Unsicherheit der Wege einerseits, die Fehden

nomadisierender Stamme, Mangel an verkehrssichernden Staatem

bildungen, gegensatzliche Einstellung der verschiedenen Religions-

systeme zu der Erage der Sicherung ortsfremden Handels anderer-

seits, bedingen die Erscheinung, welche in geographiscber, politischer

und weltanschaulicher Hinsicht dem spateren, rationeller denkenden

Europa als ein seinem Wirtschaftskorper anorganisches Element

sich darstellen muBte.





Die Wahl Karls V.

Von

Karl Brandi.

Vorgelegt in der Sitznng vom 28. Januar 1926.

Die Bedeutung der Wahl Karls V. am 28. Juni 1519 kann nicht

wohl iiberschatzt werden; fraglichist nur, ob'die Wirkungen groBere

waren im Bereich der europaischen Politik oder fiir das irmere

Schicksal des deutschen Volkes. In der europaischen Greschichte

schuf erst dieser Tag den ungeheuren Gregensatz zwischen Prank-
reich und dem Hause Habsburg; denn was woUten alle pyrenaischen

Grrenzkampfe und auch alle niederlandisohen Streitigkeiten des

15. Jahrhunderts bedeuten gegenuber der nunmehr vollendeten und
bald wirksamen TJmklammerung Frankreichs von alien Seiten.

Bei der geringen Bedeutung der franzosischen Flotte zog sich in

der Tat ein Ring von den Niederlanden nach Spanien, von Spanien

durchs Mittelmeer nach Italien, durch Vorderosterreich, Deutsch-

land und die Niederlande urn die eben
^
erstarkte Monarchic der

Bourbonen. War noch im 16. Jahrhundert das Ausdehnungsstreben

Frankreichs, seit den Kreuzztigen unverandert, in der Richtung der

Oresta Dei per Francos auf das Mittelmeer und den Orient gerichtet,

so griff jetzt umgekehrt die Obnmacht des allerchristlichsten Kbnigs

nach der tiirkischen Hiilfe und nach dem Biindnis afrikaniscber

Korsaren. Waren die letzten franzosischen Konige, Karl VIII.

und Ludwig XII. kuhn durch Italien bis nach Xeapel gezogen und

Franz I. eben noch in den Besitz von Mailand gelangt, so ist

fortan von italienischen Erfolgen franzosischer Politik bis auf

Napoleon nie mehr die Rede; Franz 1. wird auch Mailand bald

verlieren. Die Schweizer horten auf, europaische Entscheidungen

herbeizufiihren, und seit Jahrhunderten zum ersten Male wieder

entstand ein tiefer deutsch-franzosischer Gregensatz, getragen auf

deutscher Seite zunachst nicht yon Yolk und Fiirsten, sondern

ausschliefilich von dem habsburgischen Kbnig und Kaiser. Das

umklammerte Frankreich suchte sich auf alle Weise Luft zu machen,

aber weder die offer erneute Beziehung zum mediceischen Papst-

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1925, Heft 2. 9
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turn noch das Streben, die alte Gregnerschaft Englands zu iiber-

winden, fiihrten zum Ziel. Die zusammengepredte Kraft Frankreichs

drangte fortan nacb dem Punkt des schwacbsten Widerstandesj
nacb Lotbringen und in das halb habsbnrgische Elsafi; 1552 ge-

wann es zum ersten Male Raum, hundert Jabre spater befand

es sicb. in bewuBtem Vormarsch zum Rbein.

So groJS diese europaiscben Auswirkungen des Ereignisses von

1619 gewesen sind, so wicbtig yor allem bis auf unsere Tage die

bald einsetzenden Versucbe der franzosiscben Politifc, im Riicken

der Habsburger erst deutscbe Fiirsten, dann Schweden, spater Polen

oder RuBland zu Yerbiindeten zu gewinnen, — noch tiefer diirfen

wir die Wirkungen veranscblagen, welcbe die Wabl Karls V. flir das

innerdeutscbe Scbicksal gebabt bat. Zwar ist die Frage welt-

historiscb nicbt ausgetragen und theoretisch nicht zu beantworten,

ob unter einem rein deutscben Kbnige die Reformation ibren he-

roiscben Zug und ibre europaische Wirkung gebabt baben wiirde.

Das aber ist sicker, daB die Spaltung der Nation, und damit das

tiefste Ungliick unserer Gescbicbte, in erster Linie dem habsbur-

giscben Kaiser verdankt wird. Eben desbalb bat sicb die Pbantasie

immer wieder den Mdglicbkeiten hingegeben, die fiir eine giinstigere

Gestaltung der deutscben Dinge in der Wabl eines deutscben Kur-

fursten zu liegen scbienen. Es ist ein oft gedacbter Gedanke, wie

es wobl gegangen ware, wenn statt Karl von Gent, Konig von
Spanien und Erzberzog von Osterreich, der reindeutscbe Kurfiirst

Friedrich der Weise von Sachsen gewablt worden ware. War er

nicht scbon damals vor aller Welt der Bescbiitzer Luthers; batte

nicbt er und seine Umgebung bis dabin sogar trotz der romiscben

Curie jede Dnbill von dem kiihnen Tbeologen fern gehalten? Ob
ihm als Kaiser Fursten und Reichstag in dieser Aujffassung gefoigt

waren, stebt freilicb dabin; aber eine ohnmacbtige Sebnsucbt be-

wegt sicb nur zu gern in dieser Ricbtung.

Wie erst, wenn es erwiesen ware, da6 die Kurfiirsten ihn

wirklicb in aller Form zum romiscben Konig erwahlt batten ! Diese

These ist alien Ernstes der Inbalt eines umfangreicben Bucbes,

das soeben PaulKalkoff veroffentlicbt bat^). Seine Meinung
ist ausdriicklicb, dafi am 27. Juni, von der „nationalen Mebrbeit der

Kurfursten“ Friedrich der Weise von Sachsen zum Konige gewablt

1) PaulKalkoff, Die Kaiserwahl Friedrichs IV. und Karls V., Weimar 1925.

Bazu auf dem Verlegerumschlag: „Bie Wahl Karls V. wurde nur durch einen Ge-

waltstreich der spanisch-burgundischen Agenten ermoglicht, die den am 27, Juni 1519

von der nationalen Mehrheit der Kurfiirsten gewahlten Kaiser Friedrich den Weisen
zur Ahdankung z\vaDgen“ etc.
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worden sei, nach drei Stnnden aber infolge eines Staatsstreiches^)

wieder abgedankt babe 2). Dieser „Staatsstreicb“ babe in dem
Brack gelegen, den der Graf yon Nassau, gestlitzt auf die

von den Habsburgern angenommenen ebemaligen Truppen des
Scbwabischen Bundes nnter Sickingen, nacb der erfolgten Wahl
Priedrichs IV. anf die Karfiirsten ausgeiibt bStte. Erst daraufhin
sei es am nachsten Tage, am 28. Jnni 1519, zur Wahl Karls V.
gekommen. Ein Entsatz der Wahlstadt durch den Herzog von
Luneburg, Priedrichs Schwager, den Sieger auf der Soltaner Heide
(29. Juni) sei zu spat gekommen, urn das Heich gegen den ver-

hangnisvollen Habsburger durck „Kaiser Friedrich IV. “ zu sichern^).

Der starken Betonung der Gewalt vom Hause Habsburg entspricht

der Versuch des Verfassers, die Kurfiirsten zu entlasten. Ihre

Bestechlichkeit werde iibertrieben, wie ja schon die Tatsache be-

weise, dad sie in richtiger Erkenntnis der von dem Anslander

drohenden Gefahren den „verfassungstreuen“ Wettiner gewahlt

batten, der ihnen gewiJB nichts zu bieten hatte.

Macht man sich die Lage niichtern klar, so ist ganz abgesehen

von dem Befund der Quellen ein solcher Hergang schon aus inneren

Griinden aufierst befremdlich. Die Kurfiirsten, die viele Monate
lang von alien Seiten auf das heftigste umworben waren, die sich

unzweifelhaft, zumeist mit unverhohlener BegehrHchkeit den Ge-
schenken, Gratifikationen, Pensionen and Heiratsaussichten hinge-

geben batten, sollen alles dieses in einer Aufwallung von staats-

mannischer Einsicht, besorgt urn das Wohl des deutschen Reiches,

in den Wind geschlagen haben; denn der arme Kurfiirst von
Sachsen konnte ihnen in der Tat keinen Pfennig, keine Kur-
prinzefiin, kein Land und keine Anwartschaft bieten. TJnd eben

dieser bejahrte, bedachtige, kinderlose Fiirst sollte sich bei der

damaligen europaischen Lage gegen die heftigen Bemuhungen der

1) Ber Ausdruck „Staatsstreicli“ begegnet stellenweise alle paar Seiten; da*

zwischen ist die Rede von den j,auf Vergewaltigung der Kurfiirsten abzielenden

Planen" (176) and von „hochverraterischen Anscblagen“ (116); vgl. Kalkoff,
S. 95, 96, 98, 112, 116, 187, 188, 212. „Der mit List und Gewalt gestiirzte Kaiser

“

S. 294.

2) Kalkoff S. 64f. Ganzlicli willkurlicb. heiBt es S. 271, daB „der ge-

vahlte Kaiser Friedrich IV. dem Erzkanzler seine Abdankung initteilte“. Bafiir

gibt es auch nicht die Spur einer Quelle. SchluBbetracbtung S. 297.

3) ),(Die Kurfiirsten) brauchten sich also in ihrer Absicht, dem spanischen

Joch durch die Wahl Friedrichs des Weisen zu entrinnen, — nicht beirren zu

lassen“, Kalkoff, S. 130. Die Worte iiber die „verraterische Haltung des

rheiniscben Adels durch Jahrhunderte" (S. 290) sind hart. Die „erschiittemde

Tragik“ des ganzen Vorgangs, S. 294.

9 *
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beiden machtigen Rivalen wirklich in aller Form des Konigtums

unterfangen haben? Ilnd, was mehr bedeutet, eben dieser lang-

same aber nngewohnlicb hartnackige Mann sollte nacb drei Stnnden

das eben noch mntig Begonnene kleinmiitig wieder anfgegeben baben?

Aber lassen wir selbst so gewichtige IJberlegungen und be**

fragen wir die Quellen. Kalkoff glanbt, da6 die bisberige

Forscbnng die Quellen nicbt ausgescbdpft babe. Er glanbt mit

zwei bisber wenig beacbteten oder abgewiesenen Quellen seine

These sttitzen zu kdnnen, und bemiibt sicb aucb in der Beurteilung

der Kurfiirsten und der damaligen politiscben Lage eine starke

Umwertung vorzunebmen. Es ist richtig, dab man sicb bisber in

der Entriistung iiber die scbamlosen Verbandlungen der Kurfiirsten

vielfach mit reicblicbem Bebagen gefallen bat; aber es bleibt docb

besteben, daJB sie alle in Verbandlungen standen und dafi sie alle,

ausgerechnet alle, aucb Friedrich der Weise, trotz aller scbonen

Redensarten ibren nicbt geringen klingenden und politiscben Ge-

winn davontrugen, — bis auf den einen Joachim von Brandenburg,

der bis zur Wahl anerkanntermafien der begehrlicbste gewesen

war, mebrfach gewechselt batte, und nun in seiner bartnackigen

Anklammerung an Frankreicb von Seiten Karls Y. leer ausging^).

1) Icli stelle nacli den D eut sell en Eeichstagsakten (Jimgere Eeihe I,

197, 4; 825, 1; 863,3) noch einmal die Zahlen der hahsbnrgischen Wahlkosten-

rechnung (Jahresber. d. Hist. Ver. f, Schwaben und Neuburg 34) zusammen, und

zwar nur fiir die Kurfursten und die beiden nachstbeteiligten Fursten

:

Mainz .... 103000 fl. Diener und Rate 10200 zusammen 113200 H.

K51n ..... 40000 „ ij
12800 33 52800 „

Trier 22 000 „
* 18700 33

40700 „

Pfalz .... 139000 ,, ,, „ 3)
8000 33

147 000 „

davon 80 000 fiir Hagenau

Sachsen .... 62000 ,, ,, ,, 33
8000 33

70000 „

(„alte Schuld^*)

Bohmen .... J3
41031

>3
41031 „

Pfalzgraf Friedrich 37 100 „ Mgf. Casimir ni. 33
25735

33
62835 „

427566 fl.

Die Gesamtkosten heliefen sich fast genau auf das Doppelte mit 862189 il.

Kurfurst Friedrich der Weise wollte formell die goldene Bulle nicht verletzen.

Lehrreich die gelehrten sachsischen „Bedenken“, R.T.A. 1, 262, S. 621 ff. Von Frank-

reich erbat der Kf. sicb nur Reliquien, R.T.A. I, S. 667, 2 (Schreiben vom 28.Mai 1519)
j

auch iiber der Heiratsache sollte seine Wahlfreiheit nicht beeintrachtigt werden

(I, 282, S. 676) *, aber die Habsburger durchschauten ihn (295, S. 703), vgl. auch

I, 350, S. 797, 831. Zu der als „Schuld“ bezeichneten Summe sollte die Mitgift

fiir die Braut des Kurprinzen kommen (aus Anla3 der Heirat, S. 798)
;
die Gra-

tifikationen fiir die Rate durften nicht auf die Konigswahl bezogen werden. Die

Heiratsverhandlimgen lieB der Kf. durch seinen Bruder Johann fiihren, RTA. I, 282,



Die Wahl Karls V. 113

Ich glaube diesem triiben Kapitel deutscher Grescbichte ist beim

besten Willen nicht abzuhelfen and es lobnt sich niclit, angesichts

der sicberen Tatsachen lange dabei zn verweilen.

Dagegen bediirfen zwei andere Punkte einer eingebenderen

Nacbprlifung, Der erste betrifft die sogenannten nationalen Stiin-

mnngen zu G-unsten der Habsbnrger, der zweite die Beziebang der

beiden groBen, in der siiddeatscben and der norddeatscben Pebde au£-

gebotenen Trappenmassen zurWabl; also der Trappen des Scbwa-

biscben Bandes aas der wilrttembergiscben Bebde and der Trappen

des Herzogs Heinricb von Liineburg aus der Hildesbeimer Stifts-

febde. Beginnen wir mit den nationalen Stimmangen.

Kalboff bekampft die „habsbargiscbe Legende“. Es gibt

gewib beate nicbt viele Deutsche, denen nicbt aus Gefiiblen der

Enttaascbung and des Ingrimms die verbangnisvoUe Bedeatang

des Haases Habsbarg in vielen Aagenblicken der deutscben Ge-

scbicbte so grell bewafit geworden ware, daB dabinter alte Lieblings-

figaren anserer nationalen Poesie von Hadolf von Habsbarg an

ganz za versinken droben. Sicher sind aacb Abneigang and Zorn

Piibrerinnen zar Kritik; aber ebenso sicher ist jede heinmungslose

Stimmang eine Trabang anbefangener Betrachtang ^).

Im Vorbeigehen muB die Frage gestellt werden, was man
denn eigentlicb anter den nationalen Stimmangen verstehe. DaB

das frabe 16. Jahrbandert seit den groBen Konzilien an den Begriff

der Nation gewobnt, darcb den Hamanismas, trotz seiner univer-

salen Art docb aas den Quellen selbst aaf altere Erscheinangen

nationaler Gegensatze gewiesen, empfindlicber geworden war far

das Fremde, wird wobl allgemein zugestanden. Die elsaBiscben

291, S. 676, 690. Sachlich andert das alles im Grunde nichts. — Zu Brandenburg

vgl. Kalkoff S. 45, 1. Fiir die Unersattlichkeit des Brandenburgers ist nichts

bezeichnender als sein mehrfacher Parteiwechsel
;

erst war er franzosiscb, dann

fiir die habsburgische Sache in aller Form gewonnen; die Eheschliefiung mit Fraulein

Katharina von Hispanien wurde per procuratores sogar vollzogen; schliefilich ging

er dock wieder an das hohere Angebot der Franzosen veiioren. — Entscheidend

ftir unser Urteil liber die Kurfursten und ihre Kate bleibt, daB sie sich die Ge-

schenke und Versprechungen nicht etwa hloB schamhaft gefallen lieBen, sondern

sie fast alle ziemlich unverfroren forderten und darum feilschten. tjber Mainz,

Kalkoff, 46, 48. Monograpbisch behandelt ist die Politik der Kurfursten von

B. Weicker, Die Stellung der Kurfursten zur Wahl Karls V., Berlin 1901.

1) Kalkoff, S. 9: „und so reicht denn eine ununterbrochene Kette des

Unheils von dem Gewaltstreich Karls !.(!), des Erben der burgundischen Valois bis

in die letzten Tage des Weltkriegs und zu den Machenschaften eines letzten

Kaisers Karl und seiner bourbonischen Geinablin‘^ Die nachsten Folgen fiir das

16., 17. Jabrhundert, S. 293.
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Hnmanisten erwehrten sich. am Oberrhein bewuBt der in den Nieder-

landen vordringenden franzbsischen Knltur^). Sie riefen die Gre-

schichte dabei zu Hiilfe; ja, die Anfange dentscher Geschicbte

iiberhaupt wnrzeln in ihren gelehrten nnd nationalen Stimmungen.

Dafi in den Tagen der Gravamina dentsclier Nation unter den

Welschen die Eomer ganz besonders gering im Werte standen,

nimrnt nicM wunder. Von einer natiirlichen, tiefen, volksmaBigen

Devotion gegeniiber Nuntien nnd Legaten der romischen Kirohe

ist jetzt eigentlicb nicht mehr zu sprechen. So erklart es sich

ohne weiteres, da6 Benxiihungen des Konigs von Frankreich oder

romiscker Praelaten zu seinen Gnnsten ebenso aus nationalen

Stimnningen wie ans territorialen Beftirchtungen weithin Xlnbe-

hagen und Widerspruch erregten. Der Nuntius Orsini muBte

deshalb weichen^).

Venn nun aber die Ablehnung des Franzosen volkstiimlich

war, so brauchte dafiir die Wahl Karls von Spanien noch nicht

als national empfunden zu werden. Vorsicht in dieser Richtung

hbte schon Kluckhohn, wenn er meinte ^), daB die Anschauungen

des englischen Gesandten Pace von seiner habsburgischen TJmgebung

stark beeinfluBt seien. Andererseits ist bekannt, daB das Haus
Habsburg dem Reiche die drei letzten Kdn^ge, und vor dieser Zeit

schon einmal beriihmte Herrscher gestellt hatte; es ist auch be-

kannt, daB in diesem Augenblicke Karl von Gent nicht nur der

Alteste, sondern mit seinem jiingeren Bruder Ferdinand allein der

Erbe des habsburgischen Namens war. Und so viel wir heute,

und gewiB auch die Zeitgenossen, an der Politik Maximilians aus-

zusetzen hatten, an seinen Namen kniipften sich nun doch einmal

alle Stimmungswerte einer sehr langen Regierung, einer ceremoni-

1) J.. Knepper, Nationaler Gedanke und Kaiseridee bei den elsassiscben

Hnmanisten. Beitr. zur Gescb. des Dentscbtums und der pel. Ideen im Eeicbslande

(Erlauterungen etc. zu Janssens Gesch. des deutscben Yolkes, I), Freiburg 1897.

Schon H. Baumgarten, Karl Y., Bd.L 157 iff., hatte Geiler vom Kaisersberg

und Wimpfeling zitiert, auch auf Maximilians Popularitat hingewiesen. Ich fiige

hinzu meinen Hinweis auf die Anfange der deutschen Geschicbte im ElsaB (Idee und

Form der deutschen Geschicbte. Deutsche Yierteljahrsschrift fiir Literaturwiss.

und Geistesgeschichte, nr, 132, 1925). Kalkoff selbst S. 63 ff., 69. Fast leiden-

schaftlich gegen die Franzosen immer wieder Herzog Georg von Sachsen. B-.T.A. I,

212, S. 541; 296, 704 u. s.

2) R.T.A. I, 341, S. 782, (iiber die Flucht Orsinis).

3) E.T.A. I, 783, 2; ahnlichB aumg ar t e n 1, 154; anKritik hat es also auch

friiher schon nicht gefehlt. ’Weniger kritisch scheint es mir, Pace dann doch zu be-

nutzen, wenn es so paBt, Kalkoff 202. Im iibrigen werden die hochst ein-

drucksvollen Meldungen des Englanders von dem venetianischen Gesandten bestlfctigt.
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osen, gelegentlich phantastischen Darstellxmg des Kaisertums, die

durch die von ihm unzweifelliaft geforderten Kunstler nnd Ge-
lehrten sogar noch tiefere Werte erHelt. Gegenllber der wirk-

samen Idee der durch den letzten Kaiser dargestellten Herrlichkeit

nnd einem gewiB unpolitischenj aber docLi menschlich begreifliclien

Interesse an der groBen unbekannten Macbt seines Enbels, konnte

sich flir die Zeitgenossen kanm ein werbendes Ideal an irgend einen

anderen Namen anscblieBen.

Fragt sich nun, wer die Trager solcher Stimmungen waren.

Natiirlich in erster Linie die Diener des Hauses Habsburg, und
alles was mit ihnen zusammenhing

;
das waren nicht bloB ein paar

Publizisten und Kate^), sondern von den Niederlanden bis nach

Bnrgund, vom ElsaB bis nach Oesterreich geistliche und weltlicbe

Herren, Ritter und Stadte von wirklicher Bedeutung. Weiter

wissen wir, daB vbllig auBerhalb dieses Kreises stehende Gruppen,

wie die Biirgerschaften rheinischer Stadte und etwa die Tag-

satzung des frankischen Adels spontan ihreMeinungenkundgaben®).

Von einer Wirkung der Gewalt auf diese Kreise kann gar

keine Rede sein. Dagegen ist es gewiB nicht gleichgiiltig, daB

die Habsburger in der Tat militarisch gut geriistet waren. Damit
kommen wir auf den zweiten Punkt.

Unzweifelhaft ist nicht erst in den letzten "Wochen vor der

1) In Bezug auf die ausgepragten politischen Personlichkeiten an den

habsburgischen Hofen verdanken wir den Forschungen von Andreas Walther
erhebliche Fortschritte (Burgundiscbe Zentralbeborden, 1909. Anfauge Karls V.,

1911). Es ergibt sich daraus auch mit einer fruher nicht so erreichten Anschaulichkeit,

ein wie starkes selbststandiges Element, zum Teil sogar zu eigenem Recht, diese

Diener und Glieder des noch halb feudalen Staates gewesen sind; weiter, wie

stark auch ihre Interessen und politischen Bekeimtnisse auseinandergingen. Beides

wirkte zusammen, die Politik dieser werdenden modernen Staaten fur uns oft im-

durchdringlich zu verschleiern. Aber gerade deshalb wurde das dynastische

Interesse so wirksam, weil es oft das einzig verbindende war. — Die gliicklicbe Aus-

wahl der habsburgischen Kommissare ist oft geriihmt worden; auBer den geist-

lichen Fiirsten von Gurk, Liittich und Trient waren es der Pfalzgraf Friedrich

und der Markgraf Casimir, der reiche Graf von Nassau, der kluge Zevenhergen,

(selbst aus vornehmstem Hause), dann die Oesterreicher Villinger, Renner, Ziegler,

Serntein, erprohte Rate Maximilians, fiir die alles auf dem Spiele stand. Sorge

Margarethes urn die Auswahl RTA. I, 124, S. 348.

2) Kundgebungen der Biirgerschaften und besonders der GroBkaufleute von

K a Ik off, S. 72, 276 f. nicht geleugnet, aber zu leicht abgetan („die Abneigung

der Franzosen, die damals — zu Tage getreten sein solP‘, S. 23, 60), Erklarungen

des Mnkischen Adels R.T.A. 1,335. Kalkoff selbst erwahnt die Aufierungen

Georgs von Sachsen, der Karl als deutschen Fiirsten den Franzosen gegeniiher-

steUt (S. 43, 10; 170, 1) ;
vgl. ohen S.,114, Anm, 1,
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Wahl yiel von Rhstungen die Rede gewesen, sondern im Mai und

Juni standen wirklich bedeutende Anfgebote unter Waffen. JFraglich.

ist nnr ihre ausdriickliche Beziebnng zur Wahl nnd ihr nacb-

weisbarer EinfluB darauf. Schon in den Tagen, da Maximilian mit

Heinrich VIII. iiber dessen Wahl verhandelte, lag dem Kaiser an

der militariscben Unterstiitznng des Englanders gegen Erankreich.

Traten also schon damals Wahl nnd Waffen in eine verhangnisvoile

Beziehnng, so nimmt nicht Wnnder, dafi der bei seiner Jngend waffen-

frohe Konig von Erankreich, wenn er von der dentschen Konigs-

wahl sprach, gem anch die Waffen im Munde flihrte ^). Nicht

nnr das. Er gefiel sich in der Einmischnng in deutsche Handel,

sowohl in Oberdeutschland, wie in Niederdeutschland. Das G-leiche

gilt natiirlich anch von der habsburgisch-niederlandischen Macht,

die anch rein territorial in diese Handel verstrickt war. DaB
beide Parteien sich brhstetenj die Ereiheit der Wahl schiitzen zu

miissen^), ist nicht verwnnderlich; wagten doch beide gelegentlich,

geradezn anch angesichts der Wahl anf ihre militarische Macht zn

pochen^). Deshalb ist es anch nnwesentlich zu erortern, ob zuerst

die franzdsischen Agenten oder zuerst die habsburgischen von den

Waffen gesprochen und militarische Riistungen begonnen haben

;

denn beide konnten den Vorwand der Verteidigung oder des

Wahlschutzes anch ohne groBe und ostensible gegnerische Riistungen

erheben.

1) Die Franzosen kiindigten dem Papst bewaffnete Hiilfe an, R.T.A. I, S. 128
;

sie redeten unbefangen davon, notigenfalls die Kurfiirsten zu zwingen. — Kalkoff
S. 97 £, 104 f. stellt selbst die Nachricbten von franzosischen Riistungen zusammen,

S. 100 die Yerhandlungen mit Trier und Brandenburg liber ein Heer in Deutsch-

land. Bonnivet und Guillart rieten ihrem Kbnige am 1. Marz, ein tiichtiges Heer

in der NS.he wiirde auf die Kurfiirsten gut wirken
;

et davantaige, Sire, joourra

estre cause de romjpre 2es dissimulacions de tous les eslecteurs (R.T.A. L 113, S. 330).

Wollten jene Kurfiirsten am Ende anch einen Staatsstreich ?

2) Beide Parteien gaben sich darin nichts nach. Die Habsburger nahmen

Sickingen an, der bis dahin dem Konige von Frankreich verpflichtet gewesen war,

um die „"Wahl zu schiitzen" (23. Mto 1519), Ulmann, Sickingen 149; Kalkoff
96. 169. Annahme der Truppen des Schwabischen Bundes von beiden Seiten er-

wogen, Kalkoff, 152 nach R.T.A. I, 726.

3) Die Gedanken waren den spanisch-burgundischen Kommissaren ganz ge-

laufig. Margarethe, die Regentin der Niederlande, und Karl selbst nahmen sie

auf (Instruktion Margarethes von Anfang Marz. R.T.A, I, 121, S. 338); besonders

lebhaft Zevenbergen, R.T.A. I, 100, S. 308 ff. Nach Paces Mitteilungen drohten die

Habsburgischen auch einmal oifen mit Gewalt (14. Juni. S. 795); auf die Anfrage

der Kurfiirsten rechtfertigten sie sich (S. 825). Andererseits halt Margarete auch

wieder zuriick (Kalkoff S. 124); Nassau beklagte sich, da6 man zu knauserig sei.
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Immerhin, es gab neben der Moglichkeit, eigene Heere aufza-

stellen oder an die Hand zu nehmen, jene beqnemere Form des

indirekten Kampfes im AnscbluB an die beiden Fekden, die damals

Oberdeutschland und Niederdeutscbland erregten. In Wlirttemberg

kampfte der Schwabiscbe Bund aus Grrunden und Veranlassungen,

die von Haus aus weder mit den Habsburgern nock mit der Kdnigs-

wakl irgend etwas zu tun batten ^). Der Gegensatz der Herzoge
von Wiirttemberg zu den kleinen Heicksstadten war das Ver-

macbtnis von zwei Jakrhunderten, und die Reutlinger Fekde nur

ein neuer AnlaB. Ebenso lagen die personlicken Spannungen zwiscken

dem Herzog und seiner bayrischen Gemaklin sowie sein scklecktes

Verkaltnis zu einzelnen Bittern ganzlick auSerbalb der groJBen

Politik Nickts natlirlicker, als dafi Herzog Wilhelm von Bayern

die Eiikrung des Sckwabiscken Bundes gegen den Herzog ubernakm,

dafi auck die Habsbnrger als Mitglieder des Bundes sick beteiligten,

und dafi andererseits Herzog TJlrick voriibergekend die Hiilfe des

Konigs von Erankreick und der Sckweizer fand; als diese nicht

ohne die Bemiikungen des habsburgiscken Rates Zevenbergen ab-

berufen wurden, war das Sckicksal IJlrichs entschieden Jetzt

freilick ergeben sick die politisch wicktigeren Eragen, ob vielleickt

die kabsburgischen Rate die Eekde in die Lange gezogen kaben,

urn ein befreundetes Heer unter Waffen zu kalten; und weiter,

mit welcher Absickt sie nack Beendigung der Eekde die Truppen

flir sick anwarben. Die erste Erage ist zu verneinen, so sekr

auck die habsburgiscken Rate diese Moglichkeit erwogen^). Hm-

1) DaB schon „der Hauptzweck des wurttemberger Feldzugs‘^ gewesen sei,

„ein schlagfertiges Heer zur Vergewaltigung der Wabler zur Hand zu haben“, ge-

hort zu den ganz willkurlichen Behauptangen Kalkoffs (S. 95). Anders stekt

es um die weitere Verwendung der Truppen; dock ist es sicker sckief (S. 5) von

„dem Anscklage Heinricks von Nassau" zu reden, „der nur die kauflichen Teile

des aufgelbsten Bundeskeeres an sick gezogen katte, um die Wahlfreilieit der

Kurfiirsten zu vernickten“.

2) Kalkoffs Anmerkung S. 89, 1 zeigt die ganze Brutalitat des Herzogs

Ulrick und die tiefe Begriindung von Spatks Gegnersckaft gegen seinen Todfeind;

der Einzelfall laBt reckt deutlick erkennen, wie wenig es der Riicksickt auf die

kabsburgiscke Wahlpolitik bedurfte, um die entscklossensten Yorkampfer gegen

Wurttemberg aufzubringen.

3) Zevenbergens Berickt an Karl aus Konstanz, 12. April 1519, R.T.A L,

216 S, 247
;
aus Zurick, 12, Mai, 1, 294 S. 700.

4) Selbst Margarethe von Osterreick fiircktete das vorscknelle Ende der

tJnternekmung, 15. Mte 1519 R.T.A. I, 162 S. 444. Das Heer soli moglickst lange

auf dem Kriegsfufi gehalten werden. Ende April glaubten die Franzosen zu be-

obackten, daB man die wiirttemberger Fekde kinzieke, R.T.A. I, 253 S. 603.



118 Karl Brandi

,

gekehrt kann darllber kein Zweifel sein, daB sie ganz bewiiBt die

frei werdenden Truppen wegen der bevorstehenden Konigswahl

an die Hand nakmen ^). Sie gewannen in dem Markgrafen Casimir

von Brandenburg einen neuen Fakrer nnd verstarkten die Truppen

durch die langst vorbereitete Grewinnnng Sickingens, der nock vor

kurzem in franzosiscken Diensten gestanden katte^). Die Habs-

burger waren also die Entscklosseneren und Grliicklicheren in einem

Wettbewerb, den auck ihre Q*egner weit entfernt waren abzu-

lehnen. Das Entsckeidende bleibt, daB die kabsburgiscken Truppen,

die man jetzt gar nickt mehr als Heer des Sckwabiscken Bundes

bezeicknen diirfte, in der Tat von Sckwaben nack Eranken mar-

sckierten und im Bereicke der Waklstadt Frankfurt, wenn auck

in einiger Entfernung lagerten. DaB in dieser Mackt eine De-

monstration lag, geeignet, im Spiel der Politik der nacksten Wocken
neben Verkandlungen und Verspreckungen eine Holle zu spielen,

ist selbstverstandlich.

Demgegeniiber blieben die unmittelbaren franzosiscken Riistun-

gen um ein merklickes zuriick. Dock feklte es auck an ihnen nickt

;

ja, auck sie bewegten sick auf deutsckem Boden^).

1) Am 9. Miirz liatten Margarethe und der niederlandische Eat Karl gesdirieten:

„Um Gewalt- gegen Gewalt zu setzen, muB Karl in Eoussillon und Navarra riisten

und Mittel linden, das Heer des schwabischen Bundes bis nacb der Wahl zusammen

zu halten“, E.T.A. I, 139 S. 393. Die Ubernahme der Truppen des schwabischen

Bundes durch die hahsburgischen Kommissare erfolgte Ende Mai 1519. Von den

10000 Knechten und 4000 Eeitern, E.T.A. I, 299 S, 709, sandten die Kommissare

2000 Eeiter den hraunschweigischen Herzogen in der Hildesheimer Stiftsfehde zu

Hiilfe. Ziegler sucht die Ubernahme des Heeres dem Kurfiirsten von Sachsen

gegeniaber damit zu rechtfertigen
,

daB die Franzosen ihrerseits sich darum be-

worben batten, auch sonst riisteten, sodaB man GegenmaBregeln treffen rnusse,

doch nit der memmg, domit fur Franlcfurt zu ziehen, E.T.A 1, 309 S. 726.

2) Sickingen fand nicht seine Eechnung und miBtraute den Franzosen; er-

neute Yerhandlungen E.T.A. I, 132, 146 Kalkoff (S. 286 u. s.) liegt daran,

Hutten und Sickingen die ihnen falschlich zugehilligte Ehre nationaler Helden

wieder zu entziehen; soweit es sich um die dekorative Verwendung und blinde

Verzeichnung beider Bitter handelt, gewiB mit Eecht. Dem eigentiimlichen Stil

dieser reizvollen Personlichkeiten wird er jedoch nicht entfernt gerecht.

3) S. 116. Anm. 1. Franzosische Existungen beginnen bezeichnender Weise

schon zur Zeit der ersten Werbungen in Sachen einer etwa bevorstehenden deutschen

Konigswahl, Sommer 1516, E.T.A.I, S. 20 (Sickingen). Um dieselbe Zeit verhandelte

Frankreich auch mit Ulrich von Wtirttemberg. Spater, und zwar ganz parallel

den Eiistungen des Schwabischen Bundes, die oben erwahnten Eatschlage und

Yerhandlungen der franzosiscken Gesandten. Kalkoff selbst stellt S. 119 ff.

zusammen, wer aus dem rheinischen Adel fiir Frankreich gewonnen wurde; S. 158

die wichtigen Yerhandlungen mit Kurpfalz zur Aufstellung eines Heeres, wofiir

sofort 6000 tl. angezahlt wurden.
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Vielleicht bonnte noch wirksamer werden der Anteil des Kdnigs
von Frankreich an den politisclien Kampfen in Norddeutsclland,

die unter dem Namen der Hildesheimer Stiftsfehde bekannt sind.

Eigentlich sind die Auseinandersetzungen zwischen dem Bischof

von Hildesheim und seinem Stiftsadel, insbesondere der Familie

von Saldern nock nicht einmal der eindrucksvollste Teil des ganzen

Grewirres von Fehden zwischen Elbe und Weser, die sick in diesen

Jakren entwickelten. Denn wenn die kildeskeimiscken Junker An-
leknung fanden an dem Herzoge Erick von Calenberg und seinem

Neffen Herzog Heinrich dem Jilngeren von Braunschweig, dessen

Bruder Franz das Bistum Minden besaB, so war dock andererseits

der Gregensatz des Herzogs Heinrich von Llineburg, der seinen

Sokn ins Stifts Hildesheim brachte, zu dem Bischofe von Minden
aus AnlaB des Streites um Diepholz fast noch wichtiger, als die

Hildesheimer Fehde und verstarkte erheblich den Zwist zwischen

Heinrich von Liineburg und seinen braunschweigischen Vettern.

Das erste folgenschwere Ereignis war denn auch der Erfolg Heinrichs

von Liineburg iiber die Mindenschen und die Verjagung des Bischofs

aus seinem Stift. Ihren politischen Charakter aber erhielt die

ganze Fehde dadurch, dafi zwischen Liineburg und Frankreich

freundschaftliche Beziehungen bestanden, die durch G-eldern ver-

starkt warden, wahrend umgekehrt die braunschweigischen Welfen

freundschaftliche Beziehungen zu den Habsburgern pflegten^). Zum
tJberfluB war auch noch Heinrich von Liineburg der^ Schwager des

Kurfiirsten Friedrich des Weisen von Sachsen. Aber so wenig

der Zug gegen Wurttemberg irgendwie eine Yeranstaltung der

habsburgischen Politik war, so wenig hatte bei den Anfangen der

1) S. 118, Aum, 1, 0. V. Heinemann, Geschichte von Braunschweig und

Hannover II, S. 278 ff. Einnahme von Petershagen am Karfreitag (22. April), dann

von Minden. — Gleichzeitig mit den ersten Werbungen fraiizosiscber Agenten

wegen der Wahl waren auch die Faden gezogen iiher das in den habsburgischen

Niederlanden isolierte Geldern nach Liineburg und Holstein. Als Franz I. nach

Maximilians Augsburger Erfolg, im Oktober 1518, zum zweiten Mai mit um-

fassenderen Botscbaften einsetzte, liefi er Sachsen ein Biindnis antragen mit Holstein,

Liineburg, Geldern und Julicb. Zu Geldern vgl, Waltber, S. 176. Uber die

Stiftsfehde sagt Kalkoff, S. 162: „aucb das angriifsweise Yorgeben der babs-

burgiscben Partei in der Hildesheimer Stiftsfehde wurde unternommen, um einen

etwaigen Entsatz der von Siiden her bedrohten Wablstadt durch die norddeutschen

Freunde Frankreichs bei Zeiten zu vereiteln. Auch in diesem Kampfe handelte

es sicb — um die Wahlfreibeit der Kurfiirsten" [!]. Zur Beleucbtung dieser Satze

lese man nur J. Gebauer, Gescb. der Stadt Hildesheim I, S, 151 (1922); „das

Angriffsbiindnis zwischen dem Liinebarger und dem Hildesheimer gegen Heinrich d.J.

und Franz von Minden" — also genau das Entgegengesetzte. Uber die Aus-

debnung der Fehde, Beziehungen zu Frankreich, R.T.A. I, 217 S. 549ff.
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niedersachsisclien Pelide der Konig von Erankreicli die Hand im

Spiele; am allerwenigsten Friedrich der Weise von Sachsen, der

vielmehr trotz aller Werbungen seinem Schwager in Celle immer

wieder von den Fehden abriet und keinerlei Hiilfe geben wollte.

Er verhielt sich so nicht nnr in ostensiblen Briefen, sondern auch

in vertranlicher Korrenzpondenz mit seinem Bruder Johann^).

Als der Wahltag naher riickte, stand zwar Hessen in leb-

haften Verhandliingen mit Frankreich, verstandigte auch die Kiir-

fiirsten liber seine Beziehungen^), und bei einem fiir Heinrich von

Llineburg weiter giinstigen Verlauf der Fehde war es gewifi moglich,

da6 die franzosische Gruppe in ahnlicher Weise die Truppen

Heinrichs fur den Aufmarsch bei Frankfurt verwandt hatte, wie

die Habsburger die Truppen des Schwabischen Bundes. Gekommen
ist es nicht dazu

,
und fiir die Absicht eines „ Entsatzes von

Frankfurt “ spricht nichts^); am wenigsten wiederum im Sinne

Friedrichs des Weisen, der ja diesen ganzen Handel auf das Drin-

gendste widerriet.

An dieser Stelle ist es notig zu sagen, daB von einer ernst-

haften Kandidatur Friedrichs des Weisen iiberhaupt erst in den

letzten Tagen vor der Wahl die Bede gewesen ist^). Dagegen

1) Friedrich d. "W, auBerte sich iiber den Liinehurger Schwager und die

Stiftsfehde in seiner rechtlichen Art immer in demselben ablehnenden Sinne:

JS. L. wissen, das mir disc liandlung nie lieb gewest, auch noeh nit, und das ich

JS. L, die treuUeh widerraten

;

— liaben E, L. m achten, weil ich als vicari man-
data in der sachen liabe ausgeen lassen, das mir nit geburen wil, einigs teil

glimpf Oder unglimpf m suchen^ dann dadurch mocht ich fur parteisch erkani

werden, R.T.A, I, S. 720, 1. Am 11. Juni schrieb der Kurfiirst eigenh^ndig ahnlich

an seinen Bruder, das U. L., auch ieh^ unserer schwager dyJBen handel gancz treu-

lichen widerrathen haben; ich beBorge^ er habe leuthen geffoUget, dye ime weder

erhe nach guthes giinhen, I, 340 S. 780.

2) Hessen machte vielfach die Vermittlung nach Brandenburg. Der Kurfiirst

war umgekehrt beteiligt an dem Vertrage Hessens mit Frankreich (um den 10. Juni,

E.T.A. I, 338 S. 778 £) iiber Aufnahme der franzosischen Gesandten und gegebenen-

falls iiber Anwerbung von Truppen. Die Rate aller Kurfiirsten billigten das

Verhalten Hessens, R.T.A. I, 347 S. 793.

3) Der „Entsatz von Frankfurt^* existiert nur in der Phantasie Kalkoffs.
Dean es ist dock etwas ganz anderes, wenn die Franzosen am 21. April rieten,

der Herzog von Liineburg solle vor der Wahl in Frankfurt sein und Leute in die

Stadt bringen (R.T.A. 1,241 S. 581), oder wenn der Herzog selbst am 12. Mai er-

klarte, es sei unmoglich bis zum 5. Juni 15000 Knechte nach Coblenz zu bringen,

R.T.A. I, 289 S. 688.

4) Der Name Friedrichs d. W. taucht in Verbindung mit der Konigswahl zu-

erst in dem Berichte Suifolks an den Konig von Frankreich im Sommer 1516 auf

(willkiirliche Bemerkungen Suifolks iiber Sachsens Ehrgeiz, R.T.A. 1, 19, 3), um dann
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waren drei maclitige Bewerber seit langem in Tatigkeit; zuerst

Heinrich VIII. von England, dann Franz I. von Frankreicb und
Karl von Spanien, Herr der Niederlande. Alle drei spielten bis

zuletzt eine Rolle. Der G-edanke, Heinrich VIIL znm romischen

Konige erheben zn lassen, entstammte sonderbaren Kombinationen

Maximilians, der sich der englischen Hhlfe gegen Frankreich be-

dienen wollte, znmal in den Zeiten, da die Regiernng seines Enkels

in den Niederlanden aus sehr wohl erwogenen Griinden stark zu

Frankreich neigte^). In den Zeiten des Yertrages von Noyon
(13. August 1516), wo die niederlandischen Staatsmanner flir Karl

fiir Jahre wieder zu verschwinden. April 1519 bezeugen die Eidgenossen ihm

ihre Keigung, R.T.A. I, 242 S. 585. Die Angebote Bonnivetes E.T.A. I, 367; Notiz

Spalatins, 368; die Werbung des Englanders Pace noch am 25. Juni, 372; schon

am 10. Juni, einen Tag vor dem Eintreffen Friedrichs des Weisen glaubte Pace

von ihm melden zu konnen, da6 er „weder fiir Frankreich sei, noch seines Alters

wegen selbst die Krone, die er haben kann, annehmen wolle“, 337 S. 777. Dafi

zwischendurch von auswartigen Machten ofter an „einen Dritten" gedacht wurde

Oder an „ einen der Kurfiirsten selbst“ braucht nicht gerade auf Sachsen bezogen zii

werden. Selbst in der Korrespondenz zwischen Karl und Margarethe ist von

Ferdinand ou wig tiers die Rede R.T.A. I, 127 S. 353. Allgemein ist „Yon den

auf die Wahl eines deutschen Fiirsten abzielendejji Bestrebungen" (Kalkoff, 7)

wenig zu spiiren. Im Gegenteil, fiir den unbefangenen Betrachter ist es vollig

klar, dab die Kandidatur des Sachsen ernstlich erst aufgebracht wurde, als die

franzosische Partei alle Hoffnung verier, ihrerseits durchzudringen.

1) Maximilians englische Politik ist zuletzt vonW alt her, Anfange Karls Y.

behandelt worden. Das Material in der Einleitung zu den R.T.A. 1,4 Die

ersten hingeworfenen Plane vom Herbst 1513 und von Anfang 1516 interessieren

uns hier wenig. Die dritte, etwas energischere Ankniipfung im Herbst 1516 erklart

sich ohne weiteres aus Maximilians Arger iiber die franzosenfreundliche Politik

der niederlandischen Regierung, die zum Yertrage von Noyon geffihrt hatte. Be-

fremdend ist erst der vierte, nachdriicklichste Yersuch im Friihjahr 1517, d. h.

nachdem Maximilian selbst sich imFrieden von Brussel (Adelheid Schneller,

Der Briisseler Friede vom 3. Dezember 1516, Berlin 1910) dem Yertrag von Koyon

angeschlossen hatte; denn gerade diesmal bemuhte sich der Kaiser zugunsten einer

Wahl Heinrichs YITI. alien Ernstes bei einigen Kurfiirsten, R.T.A. I, 18 (Werbung

fiir Pfeffinger). Walther betont aber, daB sich Maximilian nur an diejenigen

Kurfiirsten gewandt habe, deren ausgesprochene Keigung zu Frankreich bekannt

war, bei denen also die Gegenbewegung gegen Frankreich doppelt im habsbur-

gischen Interesse lag, wahrend andererseits diese fiir die Mitteilung an England

bestimmte Aktion selbst ziemlich ungefahrlich war. Walther, 183 f., scheint

niir das Richtige getroffen zu haben, wenn er diese letzten Bemiihungen Maximilians

als eine wirksame Yerschleierung der habsburgischen Politik betrachtet, wie sie

gerade von der niederlandischen Regierung fiir die Zeit vor der tjbersiedlung

Karls nach Spanien fur unbedingt notig gehalten wurde; daneben noch ein Rest

ernstgemeinter Politik als Druck auf die burgundischen Rate eben jetzt, 'wo

Maximilian endgiiltig aus der niederlandischen Politik ausgeschaltet werden sollte.
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die Frenndschaft mit Frankreich und eine franzosische Ehe an-

strebten, war aucb Maximilian am meisten von dem engliscben

Plan erfiillt. Nur urn so begreiflicher, daB Frankreicb sick scbon

damals als Gregenspieler fiiblte ^). Der jnnge Habsbnrger Karl hat

offenbar als letzter und nur zogernd den Gredanken des Kdnigtums

ergriffen- Es ist oft darauf hingewiesen worden, dafi ihm Gredanke

und EntschluB erst recht gereift seien in den Tagen und Wochen
des Herbstes 1517, da er an der seelandischen Kiiste vergebens

auf giinstigen Wind fur die Eahrfc nach Spanien wartete^). DaB
Maximilians elementares dynastisches Empfinden im Grrunde nichts

sehnlicher wiinschte als Karls Wahl, glaube ich durchaus
;
indessen

die politische Lage der Jahre 1516 und 17 hat ihn zu mindestens

zu gewagten politischen Demonstrationen fiir Heinrich VIII, ge-

fiihrt. Wer im iibrigen den entscheidenden EinfluB auf seinen

Enkel geiibt hat, ist aus unseren Quellen nicht zu entnehnaen.

Nur so viel scheint mir festzustehen, daB Karl nach Charakter

und Erziehung von dem Augenblicke an, wo er sich fiir die Be-

werbung um die deutsche Krone entschied, in ihr ein ganz groBes,

mit alien Mitteln zu erstrebendes Ziel seines Ehrgeizes erblickte.

DaB von den Niederlanden und von Osterreich her die nachsten
®

1) Das zeitliche Zusammentreffen ist wolil kein Zufall. Franz fixhlte sick

nacli dem Siege kei Marignano, nach der Anlehnung der Kurie nnd der Nieder-

lande an seine Politik zum Plochsten berufen. Der Vertrag von Noyon wurde

vollzogen am 13. August; bald nachber spielten sich die ersten Verhandlungen

mit den deutschen Kurfilrsten ab. Am 16. November war bereits der Trierische

Bat Ileinricb Dungin von Witlicb zur Beantwortung des franzosiscben Anbringens

des Claude de Baudoclie am Hofe Franz’ L Die Verhandlungen gingen zunS,cbst

lassig; zur Entriistung des Konigs tiber Maximilians Erfolg vom August 1518 lag

wenig AnlaB vor. Dann bescbrankte sich Franz in ricbtiger Beurteilung der

Lage darauf, zu Lebzeiten Maximilians nur die Konigswabl iiberbaupt zu verbindern.

Erst nach dessen Tode setzte er energiscb ein und gewann wirklicb der babs-

burgiscben Politik einen Yorsprung ab. Im weiteren Verlauf entwickelte aber die

franzosiscbe Politik zwar viel Gescbaftigkeit und einen groBen Aufwand scboner

"Worte, aber keine zielbewuBte Energie, weder in den Biistungen, nocb in der

Dnterstiitzung ibrer nachsten Freunde, sodaB sie von der babsburgiscben mit Fug
und Eecbt gescblagen wurde.

2) Am 7. September 1517 scbiffte er sich endlicb in Vlissingen ein. Erst

nach der Landung in Spanien ergeben sich fiir uns die starken und unzweideutigen

Zeugnisse fiir seinen EntscbluB, B.T.A. I, 61, 71, 78ff. BaumgartenI, S. 107,

laBt den entscheidenden EinduB von Cbievres ausgeben („Cbievres trug kein Be-

denken, den K6nig die Hand nach der Kaiserkrone ausstrecken zu lassen“).

Walther neigtder gleicben Ansicbt zu. Man darf aber nicht uberseben, daB der

GroBvater Maximilian scbon als lebendige Darstellung des Kaisertums vielleicht

docb den starksten EintiuB auf den stark dynastiscb empiindenden Enkel ausiibte.
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fast zwei Jahre immer wieder bei ihm gemahnt und, gedrangt

werden mufite auf boliere Mittelund weitergehende Vollmachten^),

beweist niir, dafi er and seine nachste Umgebung zunachst die

Mittel zum Zweck unterscbatzt baben. Wie wenig er personlicli

geneigt war zurlickzutreten, beweist wohl am besten der im Ori-

ginal mit einem eigenbandigen Znsatz von seiner Hand versebene

Brief an seine Tante Margaretbe, in der er jeden Gredanken an

die Wahl seines Bruders Ferdinand weit von der Hand wies^)*.

Bekanntlich ist es dann Maximilian schon auf dem Ausgburger

Beichstage, am 27. August 1518, knapp ein balbes Jabr vor seinem

Tode, gelungen, fast alle Kurfursten fiir die Wabl seines Enkels

zu gewinnen^); allerdings unter einer Voraussetzung, namlicb daB

er selbst vorher zum rbmiscben Kaiser gekrbnt wiirde.

Fiir diese Frage war allein entscbeidend die romische Kurie,

und es ist Zeit, sicb ibrem Verbalten zuzuwenden. Die Stellung

des Hanses Medici und des medicaischen Papsttums zu Frankreich

und Spanien ist nicbt ganz leicbt zu cbarakterisieren. Man braucbte

und fiircbtete beide. Das Hans verdankte seine Herstellung in

Florenz 1512 den spaniscben Waffen; die Franzosen waren damals

trotz des Sieges von Ravenna aus Italien gewichen;, die spanische

Periode scbien fiir Italien endgiiltig angebrochen. Da batte der

Sieg Franz’ I. bei Marignano 1515 die Lage nocb einmal vollig

verandert und Leo X. auf die franzosische Seite gezogen. Diese

1) Zu dem Drangen Maximilians, der cjsterreichisclien und burgundischen Kate

auf Bereitstellung grOBerer Mittel und umfassenderer Vollmachten, vgl. Baum-
garten, I, 110. R.T.A. I, 75, 80,2ff. und dann den ganzen Band hindurch.

2) Der Brief Karls V. an seine Tante Margarethe vom 5. Mfe 1519 (R.T.A.

I, 127, S. 352—58), ist schon von Baum garten I, 137, als sehr personlicli und

iiberaus wichtig erkannt: n’entendons ny voulons solUciter ny faire reguerir ladicte

election pour autre personne guelconqne que pour nous seid; — vous advisant gue

pour parvenir d icelle election sommes totalement delihercBj nhj riens espargnyer

et y mectre le tout p)0ur le tout, comme la chose en ce monde gue phis dmrons
et avons d oueur. Der Rat wegen Ferdinand sei gewiB gut gemeint, abet bei

besserer Einsicht ne eussiez fait ceste ouverture et y eussiez mieulx pensL — Si

nous entrions d faire Vouverture gue nous escriprez pour nostrediet frere ou autre

tiers, nous en pournons demeurer sans empire, honneur et rSputadon; car c^est

la chose gue les Francois plus desirent gue de separer, desioindre et divider

d’ensemhle Us forces et puissances de noz maisons d^Espaigne, d^Austriee et de

Bourgogne et faire ung tiers empereur en eas guHlz ne puissent estre, — Das

Schreiben ist eigenhS-ndig unterfertigt : ensieuvez ce gue vous escrips cy-dessus, car

nutrement n’auroie cause me contenter, Grleichzeitig schrieb der KSnig einen

eigenbandigen Brief an seinen Bruder Ferdinand in der gleichen Stimmung, S. 354,2.

3) Maximilians Erfolge auf dem Augsburger Reichstage (Juni bis August 1518),

R.T.A. I, Einleitung, S. 91—140.
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Wendnng wurde siclier auch yon einem Teil der Kardinale und
Pralaten an der romischen Knrie innerlich begriifit. Grenug, wir

iinden an der romisclien Kurie znnaclist wenig G-egenliebe fiir die

Naclifolge Karls, nnd als mit dem Tode Maximilians (12. Januar 1519)

die Voraussetzungen fiir die bisherige Verpflicbtnng der Knrfiirsten

wegfielen, setzten alsbald energische Bemuhungen des franzosisclien

Konigs und der romischen Kurie zu seinen Gunsten ein^).

Es ist nicht notwendig nach Baumgartens eingehender

Darstellung die yielfach. gebogene Linie der kurialen Politik nocb-

mals im einzelnen zu yerfolgen^). Ob Leo X. aufricktig die Wahl
Eranz I. wiinschte, oder ob er sie nur fiir weniger verhangnisyoll

als diejenige Karls von Spanien Melt, oder endlich ob er die Be-

miihungen doch fiir aussichtslos, ikre Enterstiitzung also fiir un-

gefahrlicli Melt, — genug, er tat zunachst alles, Karl entgegen zu

arbeiten und fiir Eranz Wahl einzutreten. Nicht nur mit leeren

Worten. Die Zusicherung des Kardinalspurpurs an die Erzbischofe

von Coin und Trier, falls durch ihre Bemuhungen die Wahl des

Konigs yon Erankreich gelange, wurde in einem feierlichen Breve

1) Bemuliuiigeii Frankreichs an der Kurie nach Max’ Tode, R.T.A. 1, 132 if.

2) Die Politik der romischen Kurie gegeniiber der deutschen Konigswahl ist

von Baumgarten in den Forschungen zur deutschen Geschichte XXIII, 523

und nochmals in der Gesch. Karls Y. Bd. I, 119 ff.. sehr eingehend dargestellt

worden. Noch mehr als dort geschehen ist, mufi man nicht nur die personliche Un-

sicherheit Leos X., sondern gerade in dieser Frage auch die Meinungsverschieden-

heiten der Kurialen in Eechnung setzen; da3 der Nuntius Orsini nach den Tra-

ditionen seines Hanses die franzosische Politik in Deutschland his an den Hand

seiner Instruktionen vertrat, ist selbstverstandlich. Wenn ihm nun gar noch eine

vielgeschaftigte Katur wie Karl von Miltitz in die Hand kam, ist doppelt Yorsicht

geboten, wenn man aus ihrem Yerhalten auf die eigentlichen Absichten der romi-

mischen Kurie schliefien -will. — Dafi die rOmische Kurie auch gelindem Drucke

nachgab, zeigte sich mehrfach, Im Januar 1519 instruierte sie den Legaten noch,

fiir einen deutschen Knrfiirsten zu wirken, widerrief das aber auf Yerlangen von

Frankreich (20. Februar)
;
Leo wollte sich durch sein auBeres Yerhalten Frankreich

verpflichten. Im April warb der Nuntius Orsini auch bei Friedrich d. W. fiir

Frankreich, E.T.A. I, 224. Aber schon am 29. Mai urteilte der venezianische Ge-

sandte an der Kurie, man verzweifle dort bereits an der Wahl des Konigs von

Frankreich. Orsini setzte gleichwohl seine Werbungen bis zum 21. Juni fort,

E.T.A. I, S. 756, 765, 823. — EoBler Melt das Eintreten der Kurie zu Gunsten

Frankreichs fiir Scheinmanover
;
sicher zu Unrecht, soweit das Wirken Orsinis in

Frage kommt. — Karls Gegenbewegungen an der Kurie setzten schon zu Lebzeiten

Maximilians ein; blieben rege, batten aber erst in letzter Stunde den Erfolg, daB

der Papst wohl auch unter dem Druck der Kachrichten aus Deutschland seinen

Widerspruch gegen Karls Wahl aufgab.
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verbrieft^); umgekehrt war der ausdriicHicbe Hinweis atif die

Nichtwablbarkeit des Eonigs von Neapel eine offene Demonstration

gegen KarP).

Erst als man sick in Rom von den schlecbten Aussichten fur

Erankreich iiberzengte, lenkte man ein, znnachst aber nocb nictt

zngunsten Earls, sondern durch Wiederaufnahme des schon friiher

erwogenen Plans, „einen Dritten“ wahlen zn lassen. Man ging auch

darin Hand in Hand mit der franzosischen Politik
;
ja, die Haltung

der Eurie wird uns fiir diese Zeit ancb in der tlberlieforung vor

allem durch den ganz franzosischgesinnten Nuntius Orsini darge-

stellt. Dieser bediente sich zur Ausfuhrnng des, gerade durch

Ealkoffs Arbeiten sattsam bekannten Earl von Miltitz, urn den

Eurfiirsten von Sachsen als diesen „Dritten“ zu gewinnen.

Damit sind wir an der Stelle des bewegten Spieles angelangt,

an der eine ganz besondere Sensation vermutet wird. Der Papst soli,

mit diirren Worten gesagt, den Eardinalshnt fiir Martin Luther an-

geboten haben als Mittel, den Enrfursten fiir Erankreich oder seine

eigene Wahl zn gewinnen^}. Es ist nnvermeidlich, bei dieser fast

pikanten Geschichte einen Augenblick zu verweilen. Man stelle

sich die Sache einmal ganz drastisch vor. Langst war der rbmische

ProzeJB gegen Luther eingeleitet; es ist wahrscheinlich gemacht

worden, dab man ihn mit Riicksicht auf die deutsche EonigswaM

1) Breve iiber Verleihung der Kardinalswiirde an Kdln und Trier vom
12. Marz 1519, E.T.A. I, 151 S. 419: nos utrumgue eorum ad tue majestatis posits

lationem in amplissitnum ordin&in cardinalium adscituros,

2) Einspruch wegen Neapel von den Kurfiirsten Anfang April zu Oberwesel

abgelebnt, (K.T.A. 197, S. 519 f.), vom Papst Anfang Juni selbst zuriickgezogen.

Eroffnung des Legaten Cajetan und des Nuntius Carracciolo an die Kurfiirsten

vom 24. Juni, E.T.A. I. 370 S. 832 ff.

3) In dem Bucbe nber die Kaiserwabl operiert Kalkoff damit ohne nahere

Quellenangabe immer wie mit einer festen Tatsacbe. Das Material findet man
in den E.T.A. I, 364, S. 827 if. Kalkoffs friibere Erorterungen in der Zeitschrift

fiir Kircbengescbichte XXV, 414 und XXXI, 404 (Zu Luthers romischem ProzeB)

:

„es ist doch nicbt recbt erfindlicb, welchen andern Empfanger des roten Hutes

Leo X. im Auge gebabt baben kann als Luther, den der Papst nach den Berichten

Miltitzens als langst zum Widerruf entscblossen erachten muBte; in seinem Gre-

sicbtskreis befand sich uberdies kaum einer, der solchem Preise gegenuber noch

linger gezogert hatte, eine Tiber die Mafien loblicbe Unterwerfung zu vollzieheu. —
Vielleicbt erinnerte sich Leo X., da6 in seiner Jugend Alexander VI. dem Savo-

narola den roten Hut angeboten batte (nach Pastor III, 404 nicht ganz sicker

gestellt)*'. Miltitz sei vielleicbt selbst im Unklaren gelassen: „der Kurfurst aber

wurde(!), wenn ein gewiegter Diplomat wie er noch Zweifel hegen konnte, im

mtindlichen Verkehr mit dem papstlichen Gesandten daruber aufgekm,rt“ (406, 2).

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil. -Hist. Klasse. 1925. Heft 2. 10
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unterbrochen hat; aber glaubt irgend jemand, dafi eine Yerleihnng

des Kardxnalats nach Luthers bisherigem Verhalten fiir die Kurie

auch uur irgend im Bereich der Moglichkeiten gelegen hatte? In-

dess en^ es ist gar nicht notig diesen G-edanken zu verfolgen, denn

an keiner Stelle wird in den gleichzeitigen Akten der Name
Luthers genannt. Der quellenmaBige Tatbestand ist lediglich dieser^

daJS Karl von Miltitz sich in einem Schriftsatz fiir den sachsischen

Kurfiirsten vom 21. Juni 1619 zum tJbermittler der Werbung der

Franzosen und des Nuntius Orsini machte und dabei einflieBen lieB,

papstliche Heiligkeit sei wohl auch geneigt, einen seiner Freunde

zum Kardinal zu erheben^). Ob der Nuntius von Korn aus zu

dieser Erklarung ermachtigt war oder ob Miltitz auch hier iiber-

trieben hat, ist nicht auszumachen. Mir scheint die freie Analogie

zu dem Angebot fiir Koln und Trier das Wahrscheinlichere
;
daB

Friedrich der Weise in seiner engeren Familie oder an seinem

Hofe keinen geeigneten Anwarter fiir den Purpur besaB, zwingt

doch noch nicht an Luther zu denken. Allerdings hat entweder

schon Miltitz. diesen Gredanken hingeworfen oder die Kombination

ist im AnschluB an Miltitz’ Werbung am sachsischen Hofe als

Hofkiatsch entstanden; denn anderthalb Jahre spater soil nach

Aussage des Erzbischofs von Trier der Kurfurst von Sachsen zu

anderen Kurfiirsten gesagt haben, er wisse genau, daB der Papst

Martin Luther ein Erzbistum oder den roten Hut geben wiirde,

wenn er widerrufe. Aleander lehnte Trier gegeniiber die Be-

1) R.T.A. I, 364, S. 827 ff. Werbung von Miltitz im Auftrag des Erzbischofs

Orsini nnd der franzosischen Botschaft an den Kurfiirsten am 21. Juni 1519

(Or. mit Kotiz von Spalatins Hand) : Heut aeht tag (14. Juni) ist ein post von

Bom in 7 iagen homen^ datum Borne am 7. tag junii, do sein Heilikeit den Tear-

dinall und oeh dem arehiepiscopo sampt der Franzosischen hotschaft sclireibet ser

eilent, das sie zum ofterten mahel e. cf. g* sulten ufs untertenigste (?) durch ire

schrift ersuchen imd das alles wi ohen angezeiget, zu biten, und, so e. cf. g, vort-

her mocht zu irer stim 2 ander erlangen ,
so wolt sein Heilikeit fur e. cf. g. be-

stetung geben und e. cf g, beifalien mit alter hulfe, so es der kunig von Frankreich

nicht mocht anders sein. — Hah oeh in befell e.cf.g.zu sagen: wird der kunig

von Frankreich envelt, so soil e. cf. g gewalt haben^ seiner frurid ein cardinal zu

machen ; welehen e. cf. g. wil, und alles gewert seien, was e. cf. g. hiten, das allein

der kitchen zu thun erlich ist [!]. Fs hat och der babest dem bischoff von Oollen

ein breve geschickt, so er hilft, das der kunig von Frankreich erwelt wirt, so sollen

wir im geben den cardinaleshut und sust och groB exemption seines stifts etc. So

aber e. cf.g. sulchs furn kunig von Frankreich nicht erhalten mocht, so ist es des

babestes, och der Franzosissen potschaft frantlich hiten, e. cf. g. wolt das selbest

annemen und aus e. cf. g. hend nicht lassen“. Papst und Frankreich wtirden den

Kurfiirsten stiitzen, Frankreich notigenfalls fiir ihn auch Krieg fiihren.
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hauptung mit Entriistung ab ^). Aus diesem, offenbar sehr diirftigen

iind sehr briicliigen Material die Behauptung von einem formlicben

Angebot der Kardinalswiirde an Luther als Kbder fiir die Wahl
Friedrichs des Weisen zu machen, von „frivolen Schritten" und
„Machenschaften desPapstes" als erwiesenen Tatsachen zu sprechen,

scheint mir wenig kritisch. Der Hinweis auf die schlechtbegriindete

Analogie Savonarolas ist erst recht keine Empfehlung.

Weder Prankreich, noch die romische Kurie, noch die anderen

Kurfiirsten, — falls sie sich wirklich ernstlich bemuht haben

sollten, — erreichten irgend etwas bei Friedrich dem Weisen. Den
franzbsischen Heiratsangeboten hatte er offen und ehrlich erwidert,

da6 er bereits anderweitig verbandle^). Wir kennen diese, nicht

vom Kurfiirsten, aber mit seiner Zustimmung gefiihrten Verhand-

lungen mit dem Haase Habsburg und es entspricht nicht dem, was
wir sonst von der Zuverlassigkeit des alten Herren wissen, daB er

sich irgendwie anderweitig eingelassen haben sollte.

Aber das Gregenteil ist gerade die These von Kalkoff.
Wir kommen damit endlich zu der eigentlichen Wahlhandlung.

Es ist klar, daB vieles ein aaderes Licht erhielte, daB manche

Liicke unseres Wissens ausgefullt wiirde, daB insbesondere das

Verhalten der Kurfiirsten entlastet wiirde, wenn sich nachweisen

liefie, daB Friedrich der Weise am 27. Juni von ihnen wirklich

gewahlt worden ware. Kalkoffs Methode ist denn auch diese.

1) Questo hasilisco Saxone allidipassatia tre elettori disse die nostro Signore

ten darelite a MaHino un grande archiejgiscopato et amor el capell, aceibo chdl

recantasse et de lo sapea ten certo] el Treverense mi disse che’l se trovb presente

dove il detto Saxone disse die gia el S»^<^ havea fatta tal ohlatione a detto Luther,

JDonde dice al Treverense die tutto ^l mondo se scandalizard et mi domandb, se

io sapea ehe cosi fusse. Disseli guello die era et die se homo el devesse saper, me
ne sarelbe sta fatta qualdie commissione etc. P. Balan, Monumenta reforma-

tiones Lutheranae 1521—25. Katisbonae, 1883, S. 39,

2) R.T.A. I, 374 S. 838, deutsche Ubersetzung von Spalatins Hand: Weil aber

S.L. (Herzog Johann) lereit in einer andern liandlung eines heiraths halhen fur

S. L. souj unsern lieben vettern, stee, woUe seiner liebd nicht zimen, sich in diese

liandlung zu begehen, — Das sollte der Kurfurst geschrieben haben zwei Tage

vor seiner Wahl, die ihn todlich mit denselben Habsburgern verfeinden muBte?

Er hatte in diesem Augenblicke gleichzeitig die franzosische
,
wie die papstliche

Freandschaft abgelehnt (R.T.A. 1, 330 vom 8. Juni, Orsini moge sich die Reise zu

ihm sparen), die nach Meinung Kalkoffs seine hesten Stiitzen waren. Die

obige Stelle ergibt aber auch, wie unrichtig Kalkoffs Bemerkung S. 287 ist,

der Kurfiirst hatte sich ^Yorteile erst endgiiltig gesichert, als sein eigenes Kaiser-

tum unmoglich geworden war“. AuBer der habsburgischen Legend© bekampft

namlich Kalkoff auch „die offizielle kursachsische Legende^, daB Friedrich d. W.
von vornherein freiwillig auf das Kaisertum verzichtet habe.

10 *
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da6 er die Wahl fiir erwiesen ansieht tind von dieser scheinbar

sicheren Tatsache alles andere farben laBt^). Wenn nur die

Tatsache wirklich mehr als einen ganz blassen triigerischen Schein

der Wahrheit hatte!

Die Quellen fiir die Wahl Karls V. liegen im ersten Bande
der Reichstagsakten in reicher Piille nnd sauberer Edition vor.

Q-ewiB sind wir iiber die Hergange bei der Wahl, insbesondere

liber das, was in der Seele der einzelnen Kurftirsten verging, niebt

so nnterrichtet, wie wir wohl mochten. GewiB konnen Zweifel

bestehen liber den Sinn ihrer „verbindlichen“ und dock unver-

bindlichen Aufierungen, die sie nach alien Seiten abgeben muBten,

um so gut ihre Freiheit zu schiitzen, wie ihre Vorteile zu wahren.

Und daB die Agenten der drei Kandidaten (denn auch England

trat wieder auf den Plan) es schon ihrer Reputation schuldig zu

sein glaubten, wenn sie Griinstiges nach Hause berichteten, versteht

sich von selbst. Andererseits ist unser Material bei alien Llicken

doch ein relativ sehr gutes. Wir haben das pfalzische Protokoll

einer Kurfiirsten-Besprechung, wir haben eine Reihe von eigen-

handigen Briefer^), auch Friedrichs des Weisen selbst aus den

1) Wie konnte er sonst beliaupten, daB „seit dem 7. Juni die Wahl des

Spaniels fast anssichtslos und die des Franzosen hochst unwahrscheinlich war^^

(S. 31) *, daB „die Kurfursten Friedrich d. W. ohne Entgelt gewahlt^* hatten (S. 44),

daB sich „die entgegengesetzten Parteien in diesen Tagen beide auf die Wahl des

Kurfiirsten von Sachsen** einigten (S. 211, 220). Und dann die noch weitergehenden

Folgerungen: „Er hat die Krone auch ahgenommen**, er „hat sie sich durch seine

eigene Stimme zugesprochen. Die goldeneBulle bestimmt n^mlich, daB — wenn drei

Kurfursten einen vierten wahlen wiirden, die Stimme des Gewahlten die Mehrheit

zu Stande bringen solle*'. „Durch diese Bestimmung war es Friedrich ermoglicht,

sein Lebenswerk als Eeichsoberhaupt zu vollenden [!] und er hat den entscheidenden

Schritt dazu unter den bedrohlichsten Umstanden mit heldenmiitiger Entschlossen-

heit getan** (S. 66). „Das Ergebnis der Wahl am 27. Juni war also die Frucht

dieses gegenseitigen Vertrauens im Geiste der iiberlieferten Verfassung des Reiches

und der wohlverstandenen Interessen des gesamten deutschen Volkes** (S. 221).

Ich enthalte mich des Kommentars.

2) Die kurpfalzische Kanzlei steht mit ihrer Tradition von Originalproto-

kollen ziemlich allein (R.T.A. I, 129, 130, 347, S. 792). Unter den eigenh^ndigen

Briefen der Kurfursten ragt derjenige Hermanns von Koln an Albrecht von Mainz
vom 6. Juni (I, 325, S. 751) besonders hervor. Er bestreitet jede Abmachung mit

den Franzosen: daz ich myt Frankryeh nyclitz geslossen und myeh onserji lesten

Ahescheydez derhalh gehalden und wyl mychs loils Got, halden. Ich glaube, man
kann als ziemlich gut begriindet ansehen, daB Mainz, Koln und Bohmen von den
Tagen Maximilians an bis zum 28. Juni an ihrer habsbiirgischen Politik im wesent-

lichen festgehalten haben; Sachsen tat wenigstens nie das Gegenteil.
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entscheidenden Tagen, sogar vom 28. wir haben eine Mile
von Berichten gut informierter Nebenpersonen, auch ganz ver-

traulicben Charakters
;
das Tagebuck des mit anwesenden Spalatin

und dasjenige des Mainzischen Sekretars Rucker; endlich. die

dienstlichen Anfzeicknungen der Stadtscbreiber von Frankfurt^}.

Nirgends, aber auch an keiner Stelle, auch nur eine Andeutung

von einer Wahl oder Abdankuug Rriedrichs des Weisen. Und
doch waren das Ereignisse gewesen von ungeheurem Eindruck.

Diese Kurfiirsten und ihre Rate, die sich menschlich und staats-

politisch zum Teil so schroff gegeniiber standen, sollten jetzt und

spater keine Silbe verraten haben iiber so aufregende Dingo?

Noch mehr. Das Frankfurter* Rat’sprotokoll erzahlt uns sehr

genau, was sich am 26., 27. und 28. Juni abgespielt hat. Am
26. abends liefi der Biirgermeister anfragen, ob am nachsten Tage,

den man schon fiir den Wahltag glaubte halten zu diirfen, die

Kur stattfinde; der Rat miisse dann seine Anordnungen treffen.

Er wurde vertrostet auf den andern Morgen, wo die Kurfiirsten

um 6 Uhr im Rathaus sein woUten. Am nachsten Tag erneute

Anfrage und darauf der Bescheid, man wisse nicht, ob es dazu

komme. Jedenfalls sei es nicht nbtig, — was sonst zur Wahl ge-

hbrte — zu lauten^). Die Kurfiirsten waren im Ornat, gingen

1) Die eigenhandigen, ganz vertraulichen Briefe Friedrichs d. W. an seinen

Bruder Johann und an Fabian von Feilitzsch haben nichts von der heroischen

Stimmung, die man nach Kaltoffs Gedankengangen vermuten miiBte. E.T.A. I,

353 S. 808 und die Anmerkungen dazu
;

I, 350, 382 S. 798, 854.

2) Von wichtigen Briefen nenne ich nur denjenigen Hermanns von Pack

(R.T.A. I, 385 S. 861), der seinem Herzog Georg von Sachsen „am 30. Juni iiber

den Verlauf der Wahl, die bevorstehende Abreise der Kurfiirsten u. dgl. berichtet,

aber der Wahl Friedrichs mit keiner Silbe gedenkt*^ (Kalkoff

,

170, 1). XJm-

gekehrt darf man doch wohl von dem Briefe des Dechanten Eberbard Senfft aus

dem Gefolge des Kurfiirsten von Sachsen an den Herzog Johann vom 25. Juni

(R.T.A. I, 373 S. 837), neben StoBseufzern iiber mafiige Verpflegung und Drobungen

Sickingens, die Wendung festhalten
:
genediger herr, die sack stett ganz paicfellig,

— zwei Tage vor der angeblichen Wahl Friedrichs! — Andreas Rucker aber,

der kurmainzische Sekretar, der selbst dabei war und eine historische Aufzeich-

nung iiber die Wahl binterlieB, „ubergeht den wichtigsten Vorgang am 27. Juni

mit Stillschweigen‘‘ (Kalkoff, 266, 4). Mit welchem Recht wird seine Wahrheits-

liebe angezweifelt ?

3) Die Frankfurter Ratsaufzeichnungen R.T.A. I, 329 (7.—12. Juni), 343

(12.—16.), 351 (16. Juni), 352 (16.—23.), 379 (26.-28. Juni).

4) R.T.A. I, 379 S. 846 : daruf sin cf. g. antwort geben, dieser tag si angesetzt

zu erwelen, wiB aber nit, ob es ein furgang gewmn; nachster Bescheid, die Kur-

fursten wiirden wegen des EinlaB ihre Marschalle verordnen und si on noit zu luden.

Also haben am morgen der hurgermeister mit d&m dechant bestelt, das si ire metten
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auch. in die Wahlkammer, aber verlieBen sie nacli einiger Zeit

wieder obne irgend eine Mitteilnng an Kat oder Volk. Granz

anders am nacksten Tag. Noch am Vorabend erfolgte die be-

stimmte Ankilndigung der morgigen Wahl, die libliche Bestellting

der Messe vom heiligen Greist nnd das Verlangen, am nachsten

Tage Stnrm zu lauten. Im Gregensatz zum Tage vorher also alles,

was zu einer regelrechten Wahl gehorte, auch die Vorbereitung

fiir Schreiber und Notare, sowie die notigen Mitteilungen an den

Rat der Stadt. Nirgends freilich eine Andeutung von irgend

einem besonderen Ereignis am Nachmittag oder Abend dieses

Tages. Vielmehr vollzog sich am 28. alles in der hergebrachten

feierlichen Form ^). Der Enkel Maximilians wurde einhellig gewahlt

und seine Wahl feierlich verkiindet. Nur derKurfiirst von Branden-

burg war bis zuletzt auf Seite der Franzosen geblieben; und von

ihm allein erfolgte ein Protest vor der WahP).
Gregenliber diesem Tatbestand von erdruckender Geschlossenheit

macht nun Kalkoff auf zwei bisher ubersehene, oder doch nicht

in sanet Michels Mrclien gesungen ^md die Ttirchen mgchalten his uf die acht stund

und nu die cliurfursten mitsampt der hotschaft von JBeliem erscliienen, — in irer

churfuTStlichen cleidung gestanden^ — igliclien churfursten sin swert furgefurt. —
Zu usgang der messen sin die churfursten und Behem in das capittelhus gangen

doselbst ein gute zit hlieben und widder zu hus geritten.

1) Dem Volk wurde in alien Kirchen angesagt: liehen frunde^ man loirdet

uf den tag der chorCy so die churfursten einen Bomischen Jconig erwelen werden,

die stormglock drimal luden, darumh sol niemant erschrecTcen, sunder alsdan ein

iglicher mensch Got den almechtigen hitienj das Got der almechtig gnad den chur-

fursten v&)'lihen wolly das sie ein honig erwelen wollen, der Got den almechtigen,

dem heiligen rich und wns alien nutz si. Am nachsten Tage derselbe feierliche

Aufzug der Kurfiirsten, dann die Messe vom Heiligen Geist (am Tage vorher war

nur ein messe von unser liehen frauen bestellt), u/nd als die mess us was, sin die

churfursten mid der Behem in das capittelhus gangen, doselbst ein gut wil bliehen

u/nd nachfolgend notarien und zugen erfordert. Dann sind die Kurfiirsten wieder

in der Kirche erschienen und der Domdechant von Mainz hat vom Lettner das

Notariatsinstrument hber die vollzogene Konigswahl verlesen (E.T.A. I, 380 mit

Protokoll)
;
und als solichs usgeruffen wart, haben die drumpeter des pfalzgrafen

und des marlcgrafen von Brandenburg, der ungeverlich um die 22 gewest sin, in

die d/nmpeten gestoBen und gepiffen und die alshald te teum laudamus gesungen

und uf der urgeln geslagen, und sin die churfursten darnach vor den altar gangen,

woselbst vor dem hohen altar gestanden in der zile, bis der gesang us gewest ist,

und man hat mit alien gloclcen gelut; desglichen hat man in alle Mrchen, stieft

und closter geschicM, sie geheten, loan man die gloclcen in der pfar lud, das sie

allenthalben te teum laudamus singen und mit alien gloclcen luden; das auch

bescheen.

2) E.T.A. I, 381 S. 854: Vor Zeugen und Notaren hat der Kurfiirst volgende

wort geredt: icli protestier, das ich disse waele aus reehter forcht thue und nicht

aus rechtem loissen und bitt mir ein instrument daruber zu machen.
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ricMig gewertete Quellen aufmerksam. Die eine ist eine ein paar

Jakre spater geschriebene Bemerkung Luthers, Friedrich der Weise
hatte die Hoffnung des Volkes auf einen kommenden Friedrich

erfiillt; die Stelle bekommt dnrch die Beziehung auf eine ^tere

Prophezeiung nicht gerade erhohte Bedeutung^). Die andere,

sehr viel prazisere Angabe ist tiberliefert in den Tagebiichern des

Venezianers Marino Sanato; sie geht zuriick auf eine AuBerung,

die der englische Gresandte Pace auf der Blickreise von seiner

deutschen Mission gegeniiber dem venezianischen Gresandten in Paris

getan haben sollte; sie lautet in der Formulierung des Marino

Sanuto an der entscheidenden Stelle, der Herzog von Sachsen sei

tre ore re di 'Romani gewesen^) Ealkoff ist darin zuzustimmen,

daB die Konjektur Kluckhohns tre vote, in das Satzgefiige nicht

paBt. Aber daraus folgt noch nicht, daB ein derartiges MiBver-

standnis, fiir das die Erklarungen sachlich sehr nahe liegen, wirk-

lich ernst genommen werden muBte. In der Tat bedarf auch Kalkoff

noch einer sehr wichtigen Hiilfskonstruktion, um seine schlecht

fundierte These zu retten. Es ist ihm offenbar nicht entgangen,

daB das bloBe Vorhandensein habsburgischer Streitkrafte in der

Nahe von Hochst am 27. genau so gewirkt haben miiBte, wie am
28. Juni. Die Heimlichkeit

,
mit der man am 27. vorgegangen

ware, um die Welt, ohne Gefahr einer Stbrung des Wahlaktes,

vor vollendete Tatsachen zu stellen, ware am Ende begreiflich.

1) Kalkoff,62; Luther habe (1522) die Yolkssage von Kaiser Friedrich

auf seinen Herrn bezogen und hinzugefiigt, „die alte Prophezeiung habe sich buch-

stablich erfiillt, denn sein Kurfiirst sei einige Stunden feierlich und einstimmig

erkorener Kaiser gewesen“. Yon Einstimmigkeit kann schon gar keine Bede sein
;

vielmehr sagt der bestiuformierte Spalatin tria liahuit suffragia^ namlich. Trier,

Pfalz und Brandenburg; durch Anwendung des Satzes der Goldenen Bulle Tiber

die giiltige Selbstwahl hatte Friedrich d. W. durch seine Stimme die Y^ahl voll-

ziehen konnen; er tat es nicht. DaB Spalatin auch in seinem Tagehuch den

wahren Tatbestand „vertuscht“ habe, ist eine ganz willkurliche Bebauptung
;
nicht

minder, daB Erasmus’ Erzahlung von der hochherzigen Zurtickhaltung „die offizi-

elle kursachsische Formel (Legende) geworden sei, mit der Friedrich seine Nieder-

lage bemantelte" (37, 1).

2) II duca di Sassonia stete ire ore electo re di Romani, ma vi dbdicb,

dicendo esser im^otente a questo grado. Schon B aumgarten hatte auf Yersehen

des Marino Sanuto hingewiesen. — Unter Beziehung auf B.T.A. I, S. 828, 1 macht

Kalkoff noch geltend: „Die von Kluckh oh

n

mitgeteilte Uberlieferung, daB

der Herzog EricVi von Calenberg an Friedrich als jdemnaclist romischem Konig’

geschrieben habe, zeigt doch, vrie mit der Wahl Friedrichs gerechnet wurde“. Das

Zitat ist nicht korrekt, denn Kluckhohn sagt: „Ganzlich unverhiirgt ist endlich

die Nachricht, daB Erich von Braunschweig an Kurfiirst Friedrich als demnachst

romischen Konig geschrieben habe.
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Aber unbegreiflicli ist imd bleibt, daB die unter seiner eigenen

Mitwirknng erfolgte Wahl Friedrichs des Weisen nnd dann seine

nach drei Stnnden vollzogene freiwillige Abdankung in dasselbe

nndurchdringliche Dunkel eines niemals geliifteten Geheimnisses

eingehtillt geblieben sein sollten, Vor allem, welches ungehenre,

durchschlagende Ereignis miiBte am Nachmittag des 27. eingetreten

sein, iim Friedrich den Weisen zu einem solchen Schritt zu ver-

anlassen nnd am nachsten Tage, wirklich schon am nachsten Tage,

friih morgens die Kurfiirsten zn einer einhelligen, genan entgegen-

gesetzten EntschlieBnng zu vermogen!

Das ist, wiegesagt, auch Kalkoff nicht entgangen. Er weiB

sehr gut, daB die Tore von Frankfurt geschlossen waren, daB

kein fremder Kriegsknecht eingelassen wurde, daB auch unmittel-

bar vor der Stadt keine Truppen lagen nnd die weiter entfemt

liegenden in diesen Tagen sich nicht riihrten. Aber — einer der

habsburgischen Kommissare, Paul von Amerstorf, weilte am 27. in

der Stadt ^). Kalkoff scheut sich nicht, ohne den leisesten An-

halt in den Quellen, diesen Kat fiir den Trager der entscheidenden

Drohung nnd damit filr den Anstifter einer beispiellosen Fiigsam-

keit der Kurfiirsten su erklaren. Als wenn es in der deutschen

Geschichte noch nie eine Doppelwahl, nnd in diesem Augenblicke

nicht einen Funken von Mut unter den Kurfiirsten gegeben hatte.

Nein, wenn Kalkoff diese Kurfiirsten von ihrer notorischen Be-

stechlichkeit vergebens rein zu waschen sucht, so darf er sie doch

nicht mit diesem neuen Makel vollkommenster Haltloaigkeit be-

legen. TJnd welch schlechter Dienst ware damit Friedrich dem
Weisen getan, dessen inneres, personliches Verhaltnis zu Luther

wohl niemals vollig aufzuklaren ist, dessen ftirstliches Hochgefiihl,

kurfiirstliches MachtbewuBtsein aber von alien echten Slattern der

Geschichte dieser Tage und Jahre leuchtet. Seiner Stellung in der

deutschen Geschichte wird nicht damit gedient, daB wir auf Grund
ganz unzureichender Quellen und Quellenbenutzung einen neuen

„Kaiser Friedrich IV.“ in die Reihe unserer Kbnige einfiigen,

sondern dadurch, daB wir das etwas herbe Bild hochhalten, daB

die ungetriibten Quellen uns von ihm iiberliefern.

1) Kalkoff, 268 f. Hermann von Pack schrieb in einem Briefe an Herzog

Georg vom 30. Juni (R.T.A. I, 385 S. 862) item her JPaulus von Armsdorf hah ich

heut dato besucM, dan er vo^’ nicht zu Soest^ sender in FranJefurt ffeivesen. Das

ist alles! — Die Bemerkungen die Kalkoff an die WaMversebreibung kniipft,

etwa iiber das Verbot auslandiscben Kriegsvolks nnd die Ordnung der Reiebs-

vikariate passen viel besser auf Karl als auf Friedrich d. W.
;
jedenfalls entbalten

sie gar nichts, was nur auf diesen pabte.
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Es bleibt bei dem, was Eriedrich d. W. selbst am 28. Jxmi
seinem Bruder Johann schrieb: In disser stund liaben die JmrfilrstJien

aintrechtUchen Iconig Karllen erivellet ^). Trotz aller Demonstrationen
Maximilians zn G-unsten Heinrichs VIII., aller Prablereien und
Angebote Eranz’ I. nnd aller Bemiihnngen der romischen Knrie zu
seinen Guhsten wurde am 28. Juni 1519, als einziger, Karl von
Osterreich und Spanien, Herzog von Burgund ziim deutschen Konige
erwahlt. Es wird so gewesen sein, wie der Papst im nachsten

Jahre dem venezianischen Gesandten erzahlte; als er gesehen

babe, daB vier Kurfursten entschlossen gewesen seien, den Habs-

'

burger zu wahlen, babe aucb er es fiir notig gehalten nacbzugeben

und den Einsprucb'wegen Neapels zuriickzuziehen. In der Tat
baben der Kardinal Cajetan und der Huntius Caraccioli am 24. Juni

eine dementsprecbende Erklarung abgegeben^). Im iibrigen be-

zweifelt niemand, daB der Habsburger den Sieg davongetragen hat

durcb die Hobe und den Kredit seiner Angebote, die gute Ans-

wahl und das Geschick seiner fiirstlicben und nicbtfurstlicben

Kommissare, sowie durcb die eindrucksvoUe Truppenmacbt unter

Eranz vonSickingen und dem Grafen von Nassau, dem ersten Kavalier

seines burgundiscben Herzogtums. Aber deswegen darf man docb

nicbt von einem „Staatsstreich" sprechen.

1) KT.A. I, 382 S. 855.

2) S. 125, Anm. 2. Die AuBerung Leos X. R.T.A. I. S. 832, 2. Baumgarten,
I, 158. Kalkoff, 31, 2; ich glaube nicbt, daB man diese AuBemng obne weiteres

als spatere „Finte des Papstes“ bezeicbnen darf, „um der diplomatiscben Welt

gegenuber seine Mederlage zu vertuscben‘‘. Wenn die besten Quellen nur Yer-

tuschungen sind und die schlecbtesten eitel Wabrbeit, dann hurt die Quellen-

forscbung auf.



Erklarungen zur ^testen Skaldendichtung.

Von

Wolfgang Eransc.

Vorgelegt von Ed, Hermann in der Sitzung vom 15. Januar 1926.

Die unter dem Namen Bragis des Alten fast ausschlieBlicli

in der Snorra Edda iiberlieferten Eragmente sind — -wenigstens

nach. der islandischen Tradition — die altesten uns bekannten

Zeugnisse der Sbaldendichtung, noch der ersten Halfte des 9. Jahr-

bnnderts angehorig. Sie diirfen deswegen ein besonderes Inter-

esse beansprucben. S. Bugges hanptsacblicb auf sprachlichen

Indizien anfgebante Theorie von der Unecbtheit der dem Bragi

zngeschriebenen Eragmente (Bidrag til den seldste Skaldedigtnings

Historie, Kopenhagen 1894) findet beute kanm nock Anhanger. Es
sckeint jetzt erwiesen, daB die Vokalsynkope in der gesprockenen

norwegischen Spracke zn Anfang des 9. Jkds. bereits abgescklossen

war. Wenn Bngge ferner meint, der deutlicke EinfluB der iri-

scken Spracke iind Dicktung anf die angeblicken Bragistropken

erweise ans ckronologischen Grrlinden deren Unecktkeit, so sind

wir anck kieruber jetzt anderer Meinung. Da der erste Einfall

der Wikinger in Irland 806 stattfand, ist es sekr wohl moglick,

daB Bragi noch in der ersten Halfte des 9. Jkds. — vielleickt

durck Vermittlnng iriscker Kriegsgefangener — in seiner Dickt-

kunst vom irischen Stil beeinfluBt ist. TJnd erst reckt konnen

sckon dem Bragi Fremdworter iriscker Herkunft gelaufig gewesen

sein, die seine Landslente ans den neu eroberten Grebieten mit-

brachten. Bragi kat diese keltiscken Anregungen bewuBt ver-

wertet und bewuBt einen vollstandig neuen nordiscken Dicktnngs-

stil, den eigentlicken Skaldenstil, gesckaffen. An dieser psycko-

logiscken Voranssetzung kalte ick mit Hensler, Die altgerm. Dick-

tung S. 29j nnbedingt fest. Das ist Bragis groBes Verdienst, und

das kat ihm in der nordiscken Tradition den Rukm des ersten und

kocksten Skalden versckafft, obwokl es selbstverstandlich sckon

vor ihm nordiscke Dickter gegeben kat. Auck Bragis Nackfolger
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schbpften zum Teil noch neu aus der irisclierL Quelle, vor allem

pjbdbifr or Hvini, der in seinem Ynglingatal die Stammbaumge-
dichte der Iren nacLalinite.

TJnter diesen allgenxeinen Voranssetzungen sollen nunmelir

einige Stellen in den Bragi zugescliriebenen Stropben von neuem
untersucM werden. Angeregt warden diese Zeilen vor allem dnrcli

die hbcbst verdienstvollenHotationes Norrcenae von Ernst A. Kock
deren erster Band soeben abgeschlossen ist (Lund 1923—26). Eine
groBe Zabl von Bragistellen bat bier eine neue, befriedigende In-

terpretation gefunden. Trotzdem bleibt noch Manches unklar, was
zum Teil wobl an feblerbafter tlberlieferung liegt

;
man vergegen-

wartige sicb nur, da6 diese Verse erst rund 400 Jabre nacb ihrem
Entsteben die erste Aufzeicbnung fanden!

Im Eolgenden zitiere icb nacb P. Jonssons Ausgabe Den norsk-

islandske Skjaldedigtning, B 1 1 fF.

, , . i ranni
[

JRandves hgfubnibja (Rdr. 3). Nacb der allgemeinen

Auffassung soil das bedeuten „in der Halle von Eandves Vater“

;

denn von Jbrmunrek ist in dieser Strophe (und den darauf fol-

genden) die Rede. So sieht man vielfacb in hpfubnibju den Gre-

netiv eines schwa cben Maskulinums hgfubnibi (z. B. SnEIIISO;
Bugge, Bidrag 26, unentscbieden P. Jonsson, Det norsk-islandske

Skjaldesprog 32). Bugge verweist fiir die scbwacbe Flexion auf

ein angebliches scbwacb flektiertes nibi bei dem Skalden Ottarr

svarti (in dessen Kniitsdrapa, verfaJSt i. J. 1023, = Skjalded. B I

269, 8) sowie auf alterdan. manipi und nceste nij^i im Gesetz von
Schonen. Jenes in (jttars Kniitsdrapa begegnende nxbju ist aber

Gen. plur.
,
von dem starken Mask, nibr^ vgl. E. A. Kock, Not.

norr. § 172, sodafi wir im Altnordiscben also kein einziges Bei-

spiel fiir scbwacbe Flexion, N. sg. nibi^ baben. Jene beiden er-

beblich jiingeren und ostnordischen Palle kbnnen uns m. E. nicbt

veranlassen, einen altnorw, Nominativ hpfuhnihi anzusetzen. Da-

gegen sprecben aucb die belegten Nominative -cUtnibr (Hym. 9)

und cettnibr (bei Ottar, Skjalded. B I 274, 7). Es ist also nur ein

Nominativ lipfubntbr wabrscbeinlicb. Dann mu6 hpfubnibja Gen.

plur. sein. F. Jdnssons Ansicbt aber (Lex. poet. s. v.), der Plural

werde bier von einem einzelnen (Jbrmunrek) gebraucbt, ist unbe-

friedigend.

Ein Dat. plur. Jigfubnibjum erscbeint einmal in der Liederedda

(Gubr. Ill 5). Gudrun gebraucbt bier das Wort m. E. nicbt von

ibren Briidern, die sie schon unmittelbar vorber nennt, sondern

von ibren nacbsten Gesippen im allgemeinen. So, denke icb, be-

zeicbnet aucb in unserem Bragiverse das Wort die nacbsten Ver-
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wandten des Eandver: i ranni Eandves hpfuhnihja etwa
5
,in der

Halle von Eandves Vatern“. —
Flaut of set vit sveita

solmar alfs i golfi

lirceva dggg, pars hgggimr

liendr sent fcetr of hendiislt (Edr. 4).

Ich konstruiere in ganz natiirlicher Verbindnng: Flaut lirceva dggg

vvb soJmur-alfs sveita of set -d [so die Hss.] golfi, pars n. s. w. „Es

floB der Tan der Leichen (= das Blut der Erschlagenen) mit dem
Bint des Angriffsflirsten (= des Kriegers = Jormunreks) iiber

die Sitze hinweg auf dem Estrich bin, da, wo man (Jormunreks)

Hande wie EiiBe abgebauen fand“. Es geht nicbt an, mit den

bisherigen Erklarern lirceva dggg mit solmar alfs zu verbinden und

mb sveita zn isolieren. Erceva dggg solmar alfs = ^Jormunreks

Blut“ ware unpassend: Jbrmunrek ist ja trotz seiner schweren

Verletzung nocb nicbt tot, sondern gibt gleicb darauf nocb Be-

feble. Die Kenning hrceva dggg = „Blut" ist zu Bragis Zeit nocb

nicbt derartig abstrakt, dafi sie ganz unabbangig vom Zusammen-

bang, also auch vom Blut eines Lebenden, gebraucbt werden

kbnnte,' so etwas widerspracbe durchaus dem Stil Bragis. Da-

gegen sveiti, zunachst „ScbweiB“, kann sebr wobl das Blut nocb

Lebender sein. Eine Verbindnng hrceva dggg sohnar alfs gegen-

iiber isoliertem sveita ergabe aucb eine recbt ungefiige Satzarchi-

tektonik und widerspracbe dem skaldiscben Stil, der es liebt,

mebrere Satzglieder auszuscbmiicken^). —
Letrat lyha stillir . . .

hgh glamma mun stgbva (Edr. 10).

Hier ist zunacbst einmal mit H. Grering (Kvaepa-brot Braga ens

gamla 20) .und E. A. Kock (Not, norr. § 156) Icetrat „lafit nicbt^^

fiir letrat „hindert nicbt^ einzusetzen; das -e- der Handscbriften

stebt, wie aucb sonst oft, im Sinne von ^ — ce, Mebr Scbwierig-

keiten bereitet das Wort hgb an dieser Stelle. Im Kommentar
zu der Arnamagnaeaniscben Ausgabe der Snorra Edda (III 85)

wird hgb als hot („bi6chen“, mit vorbergebender Negation „keines-

wegs“) gedeutet, ebenso wobl aucb in Jonssons Ubersetzung in

Skjalded. Diese Brklarung ist sebr unwabrscbeinlicb. Ebenso un-

befriedigend ist Jonssons Interpretation im Lex. poet. s. v. hgb:

Das Wort sei bier Dativ (eines Eem. hgb) mit lokaler Bedeutung

,9
im (oder „beim“) Kampf“. Das ist syntaktiscb kaum moglicb.

1) Vgl. hieriiber EZ LlII 241 f.
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H. Gering endlich (Kyaepa-brot 8) liest (mit Wis6n) l\gb (glamma

at mun) stgbva und muBte demnack iibersetzen
:

„den Kampf —
dem Wolf znr Frende — verkindern". Das kier eingefugte at

feklt aber in alien Handschriften. — E. A. Kock endlich meint

(Not. norr. § 156), hgh konne nickt eiu Wort fiir sick sein, da es

weder im Altnordischen sonst nock im Altdentschen oder im
Angelsachsiscken als Simplex belegt ist, sondern nnr als erstes

Edmpdsitionsglied (akd. Hadn- in Eigennamen, ags. hedbu- anck in

Appellativen). An der Bragistelle sei lig^glamma als ein Wort
aufznfassen mit stark verblaBter Bedeutnng von ligb; Jwhglamma

mun fast gleick glamma mun „des Wolfes Lust" = „Kampf“. Ein

derartiges Kompositnm hgbglammi kalte ick fiir nnwabrsckeinlick.

Ich halte es fiir sekr wokl moglick, da6 Bragi das alte Appellativ

hgbr nock als Simplex, wenn auck schon als arckaisches W ort, ge-

kannt hat. Als Simplex begegnet das Wort bekanntlick nock in

dem mytkologischen Personennamen Hgbr, der wokl kaum eine

Knrzform zu dem Namen mit JEfgb- als erstem Kompositionsglied

ist. In den Merkstropken (pnlur) fiir Kampfheiti findet sick

(Skjalded. B I 663 k 1) anck ein keiti geirahgbj f., also wortlick

;,Geierkampf“. Nickt ansgescklossen ist es aber, da6 es sick kier

nm zwei Heiti: geira und hdb kandelt. Hier batten wir dann einen

zweiten Fall von hob „Kanipf“. Ick vermute indessen, da6 es sick

kier, wie nock bei einigen anderen Kampf-keiti derselben pula,

um einen alten WaJkiirennamen kandelt (der seinerseits freilick

auf ein Appellativ zuriickgekt). Nur so kann ich mir das weibliche

Gesckleckt von (geira-)hgb erklaren; denn das alte Appellativ war

gewifi Maskulinum (vgl. air. oath, m., 'W-St. „Kampf“).

Unsere Bragistelle versucke ick nun moglickst einfach zu er-

klaren

:

Lcetrat lyba stillir . . .

hgby glamma mun, stgbva

„Der Fiikrer der Mannen lafit den Kampf, des Wolfes Lust, nickt

kemmen.“

Ich fasse also glamma mun als Apposition zu Jiqb (A. Sg.); der

Kampf ist die Lust des Wolfs (wie des Raben). Spater begegnen

denn auck Kenningar wie „Preude (Ergotzen) des Wolfs (des

Raben)“ = „Kampf^, vgl. R. MeiBner, Die Kenningar der Skalden

201 w?y. — KZLIII224f. hake ick zu zeigen versuckt, wie sick

die Kenningar oft gerade aus ursprlinglichen Appositionen ent-

wickelt kaben. Bei den spateren Skalden sind derartige Appo-

sitionskenningar selten, da sind die Kenningar schon voUig ab-
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strahiert. Zn Bragis Zeit dagegen sind die Kenningar nocli in

der Entwicklnng begriffen. —
0/c fyr hqnd i holmi

hvehru hrynju Vibris

feng-eybandi fljoba

fordceba nam rdba (Edr. 11).

Schwierigkeiten bereitet biier das Wort feng-eybandi, Man
kann es (so z, B. Ubersetzung und Erklarung im SnE. und offen-

bar F. J6nsson in seinen Carmina scaldica) mit fljoba verbinden:

fljoba feng-eybandi „die der Frauen Habe verodende (verschenkende)“,

von Hildr gebraacht, etwa well sie im Anftrag ikres Entfiibrers

He&in ihrem Vater Hggni ein Halsband als BuBe angeboten hatte.

Diese Erklarung, deren Mbglicbkeit immerbin zuzugeben ist, stbBt

auf zwei Sckwierigkeiten ; Hildr bat das Halsband nur angeboten,

aber nicbt weggegeben, da H9gni das Angebot nacb den beraus-

fordernden Worten seiner Tochter abgelebnt hatte. Ferner stande

bei dieser Interpretation das Wort fordceba „Hexe, Zauberin“ der

Bedeutung nacb isoliert. Diesen beiden Bedenken tragt Jonssons

Erklarung im Lex. poet. Eecbnung. Er verbindet fljoba mit for-

dce^a (die Hexe unter den Frauen") und scblagt, wenn aucb zwei-

felnd, inv fongeybandi die TJbersetzung „siegverbindernd“ vor. Hildr

erweckte namlicb nacb Snorris Prosadarstellung in der Nacbt nacb

jedem Kampftag alle Grefallenen zu neuem Leben und verhinderte

so den Sieg einer Partei. Diese Deutung von fengeybandi, so vor-

trefflich sie dem Sinn nacb ist, scbeitert wobl daran, daB feng-

nicbt „Sieg" bedeuten kann. Yielmehr heiBt/en^r, m. (xmdifengi, n.)

;,Beute“
;

fengeybandi ist also „die Beute (das Beutemacben) ver-

nichtend". Nacb Snorris Bericht" verwandelte Hildr die Waffen der

Grefallenen iiber Nacht, wo die Sieger sonst die Beute einsam-

melten, in Steine, verhinderte also damit das Beutemacben. Im
iibrigen scblieBe icb micb Jdnssons Erklarung an und iibersetze

die Halbstropbe: „TJnd wie ein Krieger (pro bellatore) begann die

Zauberin unter den Weibern, die die Beute verdarb, auf der Insel

zu scbalten". So wird das Wort fordceba durcb das Attribut feng-

eybandi erlautert.

Mir scbeint, daB diese Halbstropbe Hilds nacbtlicbes Scbalten

auf der Walstatt — sie gebt iiber das Scblacbtfeld wie ein beute-

sucbender Krieger — scbildern soli. Wenn dann die zweite Halb-

stropbe beginnt:

Allr gehh herr und hurbir

Hjarranda fram hyrrar,
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SO darf man vielleicht iibersetzen: „Das gesamte Heer ging [am

nachsten Morgen wieder] vorwarts unter die ruhigen Schilde (wbrt-

lich „Turen Hjarrandis")^^ So wiirde man gut das Attribut hyrrar

verstehen: Alle Krieger, aucli die jungst gefallenen, balten rahig,

wie am ersten Schlacbttag ihre Schilde. —
^ars sem lofbar lUa

lung vdfabar Gungnis (Bragi 2, 2).

Diese Viertelstrophe bat die mannigfachsten Deutungsversucbe

erfahren, obne daB auch nur einer befriedigte. Ich verzicbte darauf,

sie bier vorzutragen. Bugge meint (Bidrag 28 Anm. 3) j
diese

zwei Zeilen ergaben an sicb keinen Sinn nnd versucbt, den nicbt

iiberlieferten Rest der Halbstropbe zu rekonstruieren. Das ist

grundsatzlicb abzulebnen. Wenn die Snorra Edda nur diese zwei

Zeilen zitiert, so darf man — entsprecbend der sonstigen Zitier-

weise dieses Werks — mit Eug annebmen, da6 eben diese zwei

Zeilen fiir sicb allein scbon eine syntaktiscbe Einbeit bilden. Icb

scblage folgende Interpretation vor:

jjDa, wo die Mannen [mein?] Gredicbt vernehmen^^.

Gungnir ist Odins Speer, also „der Schwinger {vqfutr zu vdfa

„sicb bin und ber bewegen^') Grungnis" = „Odin“. Hun ist „das

G-efaB Odins“ eine bekannte Kenning fur „Gedicht“
;
vgL R. MeiBner,

Die Kenningar der Skalden 429. Bei Bragi selbst (3, 2) begegnet

eine Kenning slcipsmibr Vidurs „der Scbmied von Odins Grefafi“

= „der Dichter". In lung vdfubar Gungnis = lung 6hlns ist nun

nacb einem bekannten Skaldenkniff lung „Scbiff“ (ein Lebnwort

aus dem Iriscben) fiir sldp „Scbiff“ und „Gefa6“ eingesetzt; also

lung vdfabar Gungnis = ship Odins = ^Gedicht^^. Das Yerbum
wird nun — ganz dem sonstigen Stil Bragis entsprecbend — dem

in der Kenning angewandten Bild angepaBt: nicbt heyra „boren“,

sondern Uta „seben“. Man vergleicbe etwa die erste Strophe der

Ragnarsdrilpa
:
„Scbild“ wird dort im AnscbluB an einen bekannten

Mytbos mit „Blatt der EuBsoblen Hrungnirs “ umscbrieben, Dazu

tritt ein Attribut lireingroit steini „licbt gewachsen mit Earbe“,

das beiBt vomScbild: „mit licbten Farben bemalt“. Der Ausdruck

-groit „gesprossen, gewachsen" paBt aber nur zu hldb „Blatt“, also

zu dem Bild, das in der Scbildkenning verwandt ist. —
pann dttah vin verstan

vaUrgbli en mer baztan

Ala undirhulu

onibraban pribja (Bragi 2, 3).
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Die bcste Interpretation dieser Halbstrophe bat E. A, Kock
(Not. norr. § 221) geliefert, and ich gebe den Text nach seiner

Lesnng. tlbersetzung
:
„Als dritten, dem Grolde feindlicbsten, mir

aber frenndlicbsten Freund batte icb Ala undirhulu^. Kook er-

klarte a. 0. ala imdirlcula als „Kugel unter der Wasserstromung“
= steinn, bier = Steinn (N. pr.). Icb balte Kocks Gedanken, daB

sicb binter jenen beiden Worten nacb beliebter Skaldenmanier ein

Eigenname verbirgt, fiir sehr gliicklicb. Nur schlage icb vor, Ala
undirkulu zu scbreiben und zn ilbersetzen: „Die unter dem See-

konig {All ist heiti fiir scekonungr) befindliche KugeP, das ist der

Stein am Inselstrand, wo der Seekonig an Land gegangen ist, also

= eysteinn. Aus dem Skdldatal, einem Skaldenkatalog, wissen wir

nun aber, dafi Bragi mit vier Filrsten bekannt war: dem Danen
Eagnarr lo5br6k, dem Norweger Hj^rr von H9ri5aland und den zwei

Scbweden BjQrn at baugi und Eysteinn beli. Der Name Eysteinn

ist also vielleicbt in denWorten Ala undirkulu enthalten.

Zum ScbluB sei nocb eine Bemerkung zu einer Stelle in pjobolfs

Tnglingatal gestattet. In der 4, Strophe dieses Gedicbts begegnet

eine Kenning swvar nibr „der Verwandte des Wassers^ = „das

Feuer". Diese eigenartige Feuerkenning stebt vbllig isoliert da,

und man bat sie, soviel icb sebe, nicbt zu deuten vermocbt. Ist

es zu kiibn, die Erklarung im alten Indien zu sucben? In den

Veden wird Agni, der Feuergott, zabllose Male als mit dem
Wasser verwandt bezeicbnet. Das Wasser ist Agnis Heimstatte.

Diese Vorstellung scbeint sebr alt zu sein. Das Feuer entstebt

aus dem Holz, also letztlicb aus den Pflanzen. „Wasser und

Pflanzen“ ist im Veda wie im Awesta eine stebende Paarverbin-

dung mit magiscber Bedeutuug. Die Pflanzen nabren sicb vom
3Vasser, aus den Pflanzen entstebt das Feuer, das Feuer steigt als

Raucb gen Himmel, der Raucb bildet die Wolken, die Wolken
spenden das Wasser^). So sind Wasser und Feuer Gesippen.

Haben wir bierin eine kultiscbe Anscbauung scbon der Drindo-

germanen zu seben? Bildet jene Kenning smvar nibr eine letzte,

verierene Ausstrablung dieser Anscbauung bei den Nordgermanen?

1) Vgl. . Oldenberg, Religion des Yeda^ 112 f.



„Der Mensch denkt, Gott lenkt“

bei den alten Agyptern.

Von

Kurt Sethe.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26, Februar 1926.

Das agyptische Weisheitsbucli des Amenemope, in dem Sir

Ernest Wallis Budget) nnd Adolf Erman^) eine Quelle der

Spruche Salomonis entdeckt haben, liegt tins jetzt in zuverlassiger

hieroglypliisclier Umsclirift and mit einem sorgfaltigen Kommentar
verseken vor in der Bearbeitung, die H. O. Lange in den Abhand-

lungen der Danischen Akademie der Wissenschaften verojBPentlicht

hat% Durch diese Arbeit eines so trefflichen Kenners hierattischer

Schrift ist das Werk erst wirklich dem Studium erschlossen worden

und ladt nun umso Ijgbhafter dazu ein, sick an ihm den Kopf zn

zerbrechen. Denn, wie bei der Natur des Gegenstandes und bei

der starken Verderbnis des Wortlautes nicht anders zu erwarten,

bleiben auch nach der eindringenden Arbeit, die Lange und Er-
man dem Buck gewidmet haben, nicht wenige Eatsel darin zu

losen, und es wird noch lange dem spater kommenden Erklarer,

der auf den Schultern dieser ersten Pioniere stehend an den Text

herangeht, manch lohnender Fund winken. Als ein erster Anfang

zu dieser Weiterarbeit an dem wichtigen Texte, zu der weiteren

Ausschbpfung der reichen Fundgrube, die er bietet, mogen die

folgenden Zeilen dienen.

1 .

Im 18. Kapitel des Amenemope ^ Buches lesen wir auf S. 19,

14—17 der Papyrushandschrift (Lange S. 97) die folgende vier-

zeilige Strophe

:

1) Egyptian Hieratic Papyri in the British Museum, Second Series (London

1923), S. 12. 13.

2) Sitz."Ber. Berl. Akad. 1924, 86 ff.

3) Det Kgl. Danske Videnskaberne Selskab, Histor.-filolog. Meddelser XI, 2.

Ges. d. Wiss. Nachricliten. Phil.-Hist. Klasse. 1925. Heft 2. 11
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Lange hat das so iibersetzt:

1. nWenn auch der Grott in seiner Vollkommenheit ist,

2. „ist der Mensch dock in seiner Mangelhaftigkeit.

3. „Die Worte, die die Menschen sagen, schwinden dahin,

4. „nnd die Taten des Gottes schwinden dahin“.

Dabei stunden die heiden letzten Verse (3 nnd 4) in einem

seltsamen Widerspruch zu den beiden ersten (1 und 2), die den

Unterschied zwischen der Macht Gottes nnd der OhnmachtO des

Menschen anssprechen. Lange ist sich denn auch selbst dieses "Wider-

sprnches bewufit geworden. Er sagt deshalb in seinem Kommentar

zu derStelle: „ besonders ist der Gedanke, daB Gottes Taten

ilab^n schwinden, sonderbar. Der Verfasser schent sich nicht vor

diesem Gedanken; die Taten Gottes auf Erden, im Staat nnd im

Leben des Einzelnen sind auch unbestandig, nnd durch das mensch-

liche Medium unvollkommen. Daher muB man sich Gott und sei-

nem Willen ganz ergeben". Wenn Lange so auch den Wortlaut

des Textes, wie er ihn verstanden hat, rechtfertigen, zu konnen

glaubt, so fragt er dock schlieBlich, ob nicht vielleicht vor dem

letzten Satz, der den Taten Gottes dieselbe Unvollkommenheit

zuschreiben sollte wie den Worten der Menschen, die Negation

ausgefallen sei.

I Erman*) war dem Dilemma, in das sich Lange so versetzt

findet, ausgewichen, indem er das von Lange mit „ schwinden

dahin" iibersetzte sonst unbekannte Wort rwiitj, das die beiden

1) Das ist recht eigentlich die Bedeutung des von Lange etwas zu allge-

mein mit „Mangelhaftiglieit“ ubersetzten Wortes whi (alt whj), welches das Verfehlen

des Zieles (z. B. durch den Schiitzen), das Versagen, den MiBerfolg bezeichnet,

wie sein Gegensatz vinh, von Lange mit „Vollkommenheit“ ubersetzt, das Er-

folg haben, die Treffsicberheit (des Schiitzen z. B.) bezeichnet. Bei uns stehen

beide Ausdriicke im Pluralis, und man wird sie geradezu mit „Erfolge“ und „MiB-

erfolge* iibersetzen konnen.

2) Orientalist. Lit. Ztg. 1924, Nr. 5.



143„Der Menscli denkt, Gott lenkt" bei den alien Agyptern.

letzten Verse einleitet, mit „versclieuche“ iibersetzte: ^versclieaclie

(aus deinem Greiste?) die Worte, die die Menschen sagen, nnd ver-

scheuche die Dinge, die der Gott that (d. h. griible nicht dariiber

nach?)". Aber auch diese Auslegung wird dem doppeltea Gegen-
satz, der doch offenbar zwischen Gott nnd Menscben und zwischen
Sagen und Tun besteht, nicbt gerecht und ebenso wenig der Form

^ ,
die allerdings aii die in der Zeit nnseres Buches

iibliche Scbreibnng
^

„fliehen^ resp. jjWeichen lassen“, „vertreiben“ erinnert, aber vor
den Dentzeichen nocb eine Endnng zeigt, die Erma n wie Lange
nur dnrcb Emendation in ein von Bechts wegen binter die Dent-

zeicben geboriges tw (Erman als Pronomen absolutum 2. Person,

Lange als Passivendung) zur Not erklaren konnten.

Geht man nun aber von dem Zusammenbang mit seinem offen-

baren Gegensatz zwischen den Worten der Menschen und den

Taten Gottes aus, den iibrigens Budge gauz richtig erkannt hat
^),

so kommt man zu einer gauz andern Erklarung der Stelle. Dann
bann es m. E. nicht zweifelhaft sein, daJB das fragliche Wort
nvUtj^ das wie ein von dem weiblicben Infinitiv {nvi4) abgeleitetes

„Nisbe“-Nomen auf y aussieht^), nichts anderes bedeuten kann als

^anders", „verschieden“
:
„anders sind die Worte, die die Menschen

sagen, anders ist das, was der Gott thut (wbrtlich ea quae deus

facity. Da der Agypter gern „reden“ fiir „denken“ sagt, ist das

genau das, was unser Spriichwort ;,der Mensch denkt, Gott lenkt“

besagt.

1) In den Materialsammlungen des Berliner Worterbucbes, die mir H. Grap o w
freundlichst zuganglich machte, findet sie sich fur Dyn. 20 dutch die Papyri Turin

114. 115 und durch die Erzahlung des Unamun (1x9 u. o.), fur Dyn. 21 durck

die Papyri von El Hibe (Spiegelberg, Ztschr. f. ag: Sprache 53,6, Taf. I 8)

fur spatere Zeiten durch Pap. Brit, Mus. 10188 (Festgesange der Isis und Nepb-

tbys) und Beispiele aus dem Tempel von Edfu belegt.

2) Er ubersetzt dem Sinne nach fast richtig: ,^On the one side are the

words, that man utter, on the other are the worJcs, that the G-od is doing^^ (The

teaching of Amenemapt son of Kanekht S. 167). Offenbar dachte er dabei an

einen Zusammenhang des fraglicben Wortes rwhtj mit dem neuag. rwli.t „Seite^,

das jedoch immer ganz anders gescbrieben wird mit .Sses |
statt ^

3) Wie sn.ij „Feind“ von in.t „streiten“, mrw.ij Liebling" von mrw,t „lieben",

si]^,fj „Revisor“ von Up.t „revidieren“, siw.tj „Huter“ von siw.t „huten“, hsw.ij

„Gunstling“ (Pyr. 1212 a) von hsro.i „loben“, hn,ij „tragbares Gotterbild“, das

bei den Prozessionen im Scbiff ausgefiihrt wurde, von hu,t ^radern*^ (vgl. Urk. IV,

753, 16).

11 *
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Die Dettiting, die bier ^us pbilologischeri Etw^nngeri beraus

fur das in heiiagypischer Orthograpbie nvlitj gesehrtebene, flertYer-

haltnissen d^r neua^. Sprache entspreeheiid abet nur noch rwi ztt

les^iide Wort TOrg^scblagfen wurde, MBt sicb aiis der Bedeutung

des Wortstataiifies rivi unschwer ableiteb. Es wird eigentlich ^^ab-

weichend“, „sich von einander entfernend“ bedentet Laben und

einem lat. diffevens entsprechen, dessen Yerbum differre ja ebenso

„v^r^ehiedeii sem“ wie ^entfernen^ bedeutet hat.

Die Deutung findet aber auch eine direkte Eechtfertigung

durch das Koptische. Denii es kann nicht zweifelhaft sein, dafi

unser rwUtj (zu lesen nur noch not) nichts anderes ist als das kept,

das genau in derselben Weise gebraucht wird^), vgL:

c^wp^ uiiieii 'T 'r%\i-ccs.p^ 6.n-T€ jtien

irrfe-mpoiiuii Cd.pg^ iiTe-ni'reJEm010^1 OYe'r-'Trcewp^

oye*r-- 4̂ 9>.^nrreSli^ wjedes Eleisch ist uicht dasselbe Eleiscb, sondern

versehieden ist das Eleisch der Menschen, verschieden ist das

Eleisch der Tiere, verschieden ist das Eleisch der Yogel, ver-

schieden ist das der Eische^^, oi Ttadcc ccitfi aXlct aXlij

jxhv &v%'Q67t(Ov^ aXXv\ 8b Tivrjv^v^ ccXXt] 8s Ttti^vwVy ccXXr] 8h

i%%'VG)v^ 1. Corinth. 15, 39 (boh.); ebenso ib. 40, wo der griech. Text
hiQcc statt &XXyi hat.

OYe’^-negnpe juieu juLnitoY^e OYG"^-tiAox:»oc 'iv.e o« 'SXtiwoY’Ye

^ein anderes ist der Sohn Grottes, ein anderes der Logos Gottes^

Zoega Catal. 243 (sah.).

Dieses oYe^r- hat man urn seines Konsonantismus willen in

letzter Zeit meist mit dem Yerbum oyuxm'^e.; oYtu^^ „trennen“ zu-

sammenbringen wollen^),-in dem man das alte tod"" „trennen“,

„richten“ erkannt hat^). Aber es ware schwer zu verstehen, was
das nach Art der sogenannten Nominalverben gebrauchte oYe^r-

fiir eine Form sein sollte, und die demotischen Schreibungen dieses

Ausdrucks, die mir Spiegelber

g

freundlichst nachwies^), passen

auch gamicht dazu. Sie zeigen die Konsonanten wt, geschrieben

1) Stern, Kept. Gramm. § 809.

2) Griffith, Stories of the High Priests S. 160; Spiegelberg, Kopt.

Handworterhuch S. 173.

3) Seth^, Yerbum I § 310.

4) ivi^ hvw-f wij ii hnj,t „anders ist seine Stimme, anders seine Harfe^ d.h.

der Gesang und das Harfenspiel des Harfners stimmen nicht zusammen, Harfner

71 ;
loitj hrw 'wiio P^j-f „anders ist ein Tag, anders sein Genosse" d.h. ein

Tag ist nicht dem andern gleich, Pap. Insinger 20, 14; wtj pi mj’' n sm r-i^vj

Im-f „anders ist die Stelle, wo man hinabzugehen hat, anders die Stelle, wo wir

hinaufgekommen sind‘* 2. Khaemw. ' 2, 24.
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%vtj Qder ivitj^ iiberall gefolgt von deni Deutzeichon 4^^ GrelienSj

oll^e jede Spur des 3. Eqnsonanten "Ajin. Dieser hatte ^{cli a]^er

niem^^ls so friih und so weit verfliichtigt, da6 er in dep demo-
tisphisn Schreibnng ganz ignoriert werden konnte: er li%t auoh
im kopi oTHira’re sowoM in derVerdopplung4es Vokales (^Brechring^*)

als in iem des Auslants (Yokal der mbetoiiten Nebensflbe:

^wote"^ < ^wode'') eine deutliche Spur hinterlassen. Eame dpr kppt.

Ausdruck fiir j^anders (ist)“ von diesem Verbnrp, so wiirde er iin

sabidischen Dialekt *oYee're (vgl. neeite- von pn"" ^wenden") oder

allenfaUs *oTfeeTr (vgl. 'reeli- voii db" „siegeln“), aber nicbt oye-r

lauten.

In ikrerDeterminierung mittels des Zeichens fiir gehen stimmt
die demotlsche Scbreibnng mit der neuag. Schreibung des rwlUj bei

Amenemope iiberein. Was aber die Divergenz betrifft, die zwiscben

dem Lautbestand rwt dieses rwUtj und dem lot der demotisch-kop*

tiscben Form besteht, so ist der Wegfall eines r im Agyptischen

eine so haufige Erscbeinung, dajS daraus gewid kein Bedenken

gegen die Zusajnmenstellqng beidep Formen gesahppft we^^den kann.

Meist ist dieser Schwund allerdings im Wortauslaut zn beobaPkten,

und er tritt sehr viel seltener aueh im Innern und am Anfang
der Wbrter auf. Speziell fiir den letzteren Fall, der ja bpi tepis

vorliegen muB, kahen wir aber gate Parallelen in ^konnen^

ag. rj in dem alten Verbum rd] „geben‘‘, das sein r

friih zu verlieren beginnt und im Kopt. in seinen Formen
„geben“; 'lo „gegeben sein“

;
tt*.! ^Greber“; „geben

lassen“) keine Spur davon mehr aufweist, in und
jtistH „dort“, die wahrscheinlich das Wort rmn „Arm^ enthalten,

wie die analogen neuag.-kopt. Ausdriicke „hier“,

„dort“ und ihre altag. Vorganger die synonymen

Worter d.t „Hand“ und „Arm“ enthalten zu haben scheinen^).

3.

Unser Spriichwort „der Mensch denkt, Q-ott lenkt^ (homo joro-

posuif, deus disposuit)^ dem unsere Stelle inhaltlich zu entsprechen

schien, geht nun, wie ich Edward Schrbders freundlicher Aus-

kunft zu wissen verdanke, auf keine andere Quelle zuriick als

die Stelle Proverb. 16, 9, die den Gedanken, ebenfalls noch in

stark abweichender Fassung, aussprach
: S3‘1i{ lb

>>das Herz des Menschen berechnet (= bedenkt) seinen Weg,

1) Ztschr. f. ag. Sprache 60, 102/3.
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aber Grott riclitet (== lenkt) seinen Schritt“. Ilnd mit einer andern

Stelle desselben bibliscben Baches, narblich Proverb. 19, 27, aa£

die mich E. Sell in freundlichst aiifmerksam machte, lassen sich

die beiden ersten Verse der vierzeiligen Strophe der Amenemope-
Stelle vergleichen, die nach dem oben S. 142 Anm. 1 Ausgeftihrten

am besten so zu iibersetzen sind: „ Grott befindet sich (standig)

in seinen Erfolgen, wahrend der Mensch sich (standig) in seinen

MiJJerfolgen befindet Der hebraische Text lautet hier: „viele

sind die Gl-edanken im Herzen des Menschen, aber der Plan Jahwes,

der hat Bestand", d. h. die Menschen machen viele Plane, von
denen nnr wenige gelingen, and sie miissen sie oft andern, aber

Grottes Plan bleibt so, wie er einmal gefafit wnrde, bis zu seiner

Ausflihrnng, and diese gelingt immer.

Wir haben hier also einen neuen Pall zu den zahlreichen von

Erman und Budge beobachteten Fallen, in denen sich eine

starke inhaltliche Beriihrung zwischen dem Weisheitsbuch des

Amenemope und gerade den „Spruchen Salomonis“ zeigt. Nach-

dem Erman in nicht weniger als 9 Fallen das agyptische Buck
auch als Quelle fiir den Wortlaut dieses bibliscben Textes nach-

gev^iesen hat, mufi jede solche inhaltliche Beriihrung zwischen

beiden BUchern den Verdacht der Abhangigkeit des einen vom
andern, d. h. wie die Dinge liegen, des hebraischen vom agyp-

tischen hervorrufen, auch wenn diese Beriihrung allein fiir sich

genommen nicht mehr als eine bloBe Parallele ohne inneren Zu-

sammenhang zu sein brauchte. So wird man denn auch in unserm

Falle den oben behandelten agyptischen Spruch mit einem ge-

wissen Grrade von Wahrscheinlichkeit in die Ahnenreihe unseres

Spriichwortes einreihen diirfen, dessen Stammbaum sich dann so

darstellen wiirde:

1. agyptisch: „anders sind dieWorte, die die Menschen sagen;

anders ist das, was der Grott thut“.

2. hebraisch: „der Mensch berechnet seinen Weg, aber Gott

richtet seinen Schritt“.

3. griechisch (LXX) : mQdCa avd^bg Xoyi^ecfd'co tva 'bitb

Tov S'EOv diOQd'wd'fj tTfi dLcc^T^fiata aitov.

4. lateinisch (Vulgata): cor liominis disponit viam suam, sed

domini est dirigere gressus ehis,

B. Spriichwort: homo proposuit, dens disposiiit; deutsch „der

Mensch denkt, Gott lenkt ^ (eine Fassung, die nach Edw. Schroder
wegen des jungen Verbums „lenken“ nicht fiber das 16. Jh. hinauf-

gehen dfirfte); arabisch, wie mir Rahlfs aus Hitzigs Kom-
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mentar zu Proverb, 16, 9 nachweist
,

al-abdu juddbbiru wallaliu

juk.addiru ;,der Menschensklave plant and Grott ermogliclit" (wahr-

scheinlioh, wie mir E. Mittwocb bemerkt, schon nnter dem Ein-

fluB des europaiscben Spriicbwortes gebildet).

Bemerkenswert
5

wie der Gredanke von der nrspriinglicben

Scbwerfalligkeit eines lekrbaften 'Weisheitsspruches allmahlich zu

der epigrammatischen Leichtigkeit nnd Klirze eines Sprilcliwortes

gelangt ist, in dem sich die scbarfe Antitbese, die den agyptiscben

Spruch in Form nnd Inbalt anszeicknete, die im Hebraiscben aber

schon abgeschwacht nnd in der griecbiscben tlbersetznng ganz ver-

loren war, wie von einer innern Notwendigkeit geboten wieder-

eingestellt nnd in der Form des Beimes ikren passendsten Ans-

drnck gefnnden hat.



Die Strassburg-Molsheimer Handsclirift.

Von

Edward SchrSder.

Vorgolegt in der Sitzung vom 12. Marz 1926.

Unter den altdeutschen Handscliriften der Strafiburger Stadt-

bibliothek, welche dem verhangnisvollen Brand vom 24. August

1870 zum Opfer fielen, war eine der altesten und wertvollsten

das Manuscript mit vier Diclitungen des 12. Jh.s, von denen uns

zwei allein bier, zwei anderweit nur in altern, kiirzern Fassungen

iiberliefert sind. Mit alien diesen vier Werken haben sick, seit

sie 1837 von MaBmann in der Quedlinburger Bibliothek der ge-

samten deutscben National-Litteratur Bd. Ill 1 vollstandig ediert

worden sind, neuere Herausgeber und die Verfasser monographi-

sober Studien eingebend beschaftigt — der Handscbrift selbst aber

ist weder vor noch nacb 1870 die Aufmerksamkeit gewidmet

worden ^)j die sie unzweifelbaft in bobem Grade verdient: denn sie

ist merkwiirdig durcb ibr Alter, ibre Herkunft und ibre Einricbtung.

Bekannt geworden ist der Kodex, bald nacbdem er durcb

Ankauf, wie es scheint, zuerst in den Besitz des Protestantischen

Seminars und demnacbst in die Stadtbibliothek von StraBburg

gelangt war^), zufriihst durcb eine Bescbreibung und reicblicbe

Ausziige aus dem ^Alexander^, welcbe Heinricb Scbreiber in der

^Cbaris’ (Blatter flir Kunst, Litteratur und Altertum) des Prei-

herrn v. Erlacb (Heidelberg) 1824 Nrr. 6—9 (B.—26. Februar)

Beferte. Dann gab Graff in der Diutiska I (1826) S. 303 ff. die

Anfange aller vier Gedicbte, aber mit Bescbrankung auf die An-

gabe ‘Cod. C. V. 16. B [bei MaBmann: b] der ebemaligen TJniver-

sitatsbibliothek’. Ibm folgte MaBmann, der in seinen ‘Denkmalern

1) In dera gutgemeinten, aber recbt konfusen Buck von Jul. Kathgeber, Die

hsl. Schatze der frubern StraBburger Stadtbibliotkek (Giitersloh 1876) wird der

Kodex iiberhaupt nicht erwbhnt!

2) Bei Scbreiber ist das Seminar, bei Graff und MaBmann die ^offentlicbe

Bibliothek’ der Besitzer. Als Erwerber nennt MaBmann ‘die Professoren und

Bibliothekare Scbweighbuser und Herrenscbneider’ : das fubrt auf 1813—1815,

wenn der altere Scbweighauser, auf die Folgezeit, wenn dessen Sohn gemeint ist.
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deu]fcsclier Sprache nnd Literatur I’ (Miinchen 1828) S. If. die ein-

zige ausfiiiirliclie Beschreibting der Handscbrift (vor einem ersten
Abdrack des Alexander’) bot^).

Die Signatur war damals gewifi nen, und bei der ^alten Iliii-

versitatsbibliotkek’ kann es sick nicht urn die alte protestantische

Universitat (1566—1621) bandeln, die schwerlich je altdeutsche

Hss. besessen resp. des Aufbewabrens wert eracbtet hat, auch
nicht gut um ihre spatere Fortsetzung; denn die Hs. wurde ja
durch Kauf erworben, was das Protestant. Seminar nicht notig
gehabt hatte — vielmehr, wenn an der Nachricht iiberhanpt etwas
richtig ist, nnr allenfalls urn das ^College royal de Strasbourg’,

die Q-riindung Ludwigs XIV., zu deren Grunsten der Konig i. T.

1701 dem Jesuiten-Kollegium in Molsheim die Universitatsrechte

entzog^)^ welche es durcb fast drei Menschenalter besessen hatte.

Damals oder doch nicht viel spater diirfte auch unsere Handschrift

nach StraBburg gelangt sein: nach Rathgeber S. 132 wurde ‘die

Jesuitenbibliothek in Molsheim’ ‘mit dem Jesuitenkollegium’ [was

nicht ganz genau ist] ‘in den ehemaligen Tiergarten (das heutige

Lyceum) verlegt’. Ein spatester Termin ware allenfalls das Jahr

1790, in dem sich die langst bedeutungslos gewordene ‘Congregation

academique de Molsheim’ aufloste. In welchem Besitz die Hand-
schrift dann vor 1820 auftauchte und aus wessen Hand sie damals

erworben wurde, bleibt unermittelt.

Nach einer Eintragung auf Bl. 2 war namlich unser Kodex
Eigentum ,des 'ColL Soc. Jesu Molshemif, Und diese Notiz stammt
jedenfalls aus der Zeit vor der Erhebung des Kollegs zur Uni-

versitat. Die Griindung des Jesuitenkollegs zu Molsheim geschah

auf Berufung des Strafiburger Bischofs Johanns IV. Grafen von

Manderscheid vom J. 1580; Verfassung und Rechte einer Uni-

versitat, wenn auch nur mit zwei Fakultaten (fiir Theologie und

Philosophic), erwirkte ihm, mit papstlichem und kaiserlichem

Stiftungsprivileg von 1617, der dritte Nachfolger Bischof Johanns,

Erzherzog Leopold von Osterreich, der in Person die feierliche

Inauguration zugleich mit der Weihe der neuen Kollegiatskirche

1618 vollzog.

1) Spater ist die Hs. von F. J. Mone, W. Wackernagel, F. Roth eingesehen

und teilweise collationiert worden. ,

2) Icli schdpfe mein Wissen iiber Molsheim aus den Aufsatzen von Paulas

in der ‘Revue catholique d’Alsace’ nouv. sdrie Y (1886) S. 94 ff., YI (1887) S. 175 ff.

257ff. Die bei Erman-Horn, Bibliographie der deutschen Universitaten II 781—83

verzeicbnete Ultere Literatur ist mir groBenteils unzuganglich gewesen: ich glaube

aber nicht, daB ich fiir meinen Zweck damit etwas eingebuBt habe.
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TJnsere Handschrift, wahrsdieinlich (wie sich unten zeigen

wird) ein Geschenk des bischoflichen Begrunders, gekorte jeden-

falls zum altesten Bilcherbesitz des Kollegiums: ihre Zuwendung

erfoigte naturlicli nicht um des ‘StraBburger Alexander’ willen,

der uns hente als ihr wertvollster Inkalt erscheint, sondern well

an ibrer Spitze zwei geistliche, ja ausgesprochen theologiscbie Ge-

dichte stebn, das ^Credo’ des Hartmann und die* erweiterte ^Litanei’

des Heinrich.

Man setzt die Handschrift (von der leider keinerlei Facsimile

existiert) allgemein ins 12. Jahrhundert, und vielleicht darf man
daran festhalten, obwohl die Sprackformen erlanben wiirden,

sie anch in das erste oder allenfalls noch das zweite Jahrzehnt

des folgenden zu setzen. In jedem Fall aber wird man, wie ich

mich erst jetzt iiberzengt kabe, daraaf verzickten miissen, sie ke-

stimmt anf das Jakr 1187 zn datieren: anf Grund eines Memorial-

verses, der keineswegs als eine Datierung aufzufassen ist.

Auf der Vorderseite des vorletzten Blattes (29*’) der unvoll-

endet gebliebenen Handsckrift kat namlick nack MaBmanns Angabe

(der etwas von Palaograpkie verstand, dem wir also glauben

miissen) derselbe Sckreiber der dieses Blatt nnd die ganze Hand-

schrift gesckrieben hat, am nntern Hande drei Hexameter ein-

getragen, die ick in H. Sckreibers Wiedergabe kersetze, der die

Abkiirzungen aufgelost nnd vielleicht anck einen Fekler {ociagenos

MaBm.) stillschweigend verbessert kat:

Gaptivante Saladino lerosolymitanos

Annos millenos centenos octoagenos
,

Septenosque revolverat incarnatio verhi.

Das wlirde allerdings anf den Spatsommer 1187 zutreffen — aber

Memorialverse wie dieser pflegen 1) keineswegs immer nnter dem

unmittelbaren Eindruck des Ereignisses zu entstehn; 2) ist es ganz

nngewohnlick, daB ein Sckreiber mitten im Zuge seiner Arbeit so

etwas zur Datierung eben der Hs. anbringt. Wenn also MaBmanns

Angabe zu Eecht bestekt, dann ist es dock das wakrsckeinlickste, daB

hier nur eine Federprobe oder das Spiel einer m*iiBigen Pause vorliegt.

Vielleicht katte man das an der Handsckrift selbst prlifen konnen.

Ick kann also diesen Denkversen nichts anderes entnehmen,

als daB die Handschrift frixhestens im Jahre 1187 gesckrieben

wurde, allerdings auck sckwerlick lange nackher.

Die Handschrift, wie sie vorlag, katte 80 Blatter in 4 Lagen

:

Quaternionen, von deren zweitem das auBerste Blatt verloren ist:

BL 9 und 16 der ursprlinglichen Foliierung, nack MaBmanns fort-
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laufender Zahlung ein Blatt zwischen Bl. 8 und 9: Muter ^Credo’

V. 3224, und zwischen BL 14 und 15: Mnter ^Alexander' Y. 808^).

Die erste Seite (BL 1^^) wurde frei gelassen: scLwerlich um
ein Inhaltsverzeichnis aufzuneliiaen

,
denn derartige Repertorien

sind mir wenigstens aus deutschen HandscLriften vor dem 14. Jahr-

hundert nicht bekannt; wahrscheinlicli war sie fiir eine bildliche

Darstellung bestimmt, die. sicli aber gewiB nicht auf die Gredichte

(oder eines von ihnen) beziehen, sondern einen allgemeinen reli-

gibsen oder symbolischen Gehalt haben sollte.

Die einzelnen Gedichte waren von Haus aus ohne tJberschrift

und ScbluJBvermerk, diese hat erst ein spaterer Schreiber (des

14. Jahrhunderts?) hinzugefligt (s. MaBmann [1828] S. 2). Die Texte
folgten sich offenbar innerhalb der Spalte mit bescheidenem Durch-
schuJB, der eben noch fiir solche Nachtrage Raum lieB.

Die Handschrift wurde nicht vollendet ! Sie bricht im ‘Pilatus^

nait V. 621 mitten in der Spalte c auf der Riickseite des 30. (ur-

spriingL 32.) Blattes ab.

Sie war aber zweifellos auf ein reicheres Programm und einen

sebr viel groBern Umfang angelegt : das beweist das ungewohnliche

Format und die eigenartig sparsame, fiir eine so friihe Zeit (selbst

wenn wir statt ^ca 1187’ etwa ^ca 1210’ ansetzen) ganz ungewbhn-

liche Einrichtung des Textes, auf die ich jetzt zu sprechen komme.
Tiber das Format freilich lassen uns die Angaben Schreibers

und MaBmanns im Stick, indem sie dem ungliickseligen Brauche

folgen, der bis vor kurzem allgemein iiblich war, und die moderne

Faltung der Papierbogen auf das edle Pergament libertragen: ^Der

Codex ist kl. FoL’. Damit ist natlirlich nicht viel anzufangen:

die Gewahrsmanner miissen dabei etwa an ein Lexikonformat ge-

dacht haben — und darauf lauft auch meine Berechnung hinaus.

Der Kodex setzte die Verszeilen nicht ab, er trennte sie nur

durch Punkte — wie alle Handschriften mit deutschen Gedichten

bis gegen das Jahr 1210 bin (vgl. GGN. 1909, S. 89^)). Aber er

ist zunachst zweispaltig und hat weiterhin eine Zeilenzahl, die

alle Handschriften aus der Zeit vor 1220 weit iibertrifft: die

meisten von ihnen um das Doppelte und mehr.

Zunachst kenn ich auBer dem dritten Maria-Saaler Fragment

mit dem Bruchstiick der ‘Babylonischen Gefangenschaft’ (Zs. f. d,

Alt. 50, 331 ff.), zweispaltig zu 33 Zeilen, keine zweite Hs. der

1) MaBmanns Zahlung fahrt dann mit etwas willkiirlicher Erganzung der

Zahl bei V. 3625 resp. 959 (verdruckt 859) fort.

2) Wozu ich aber die stillschweigenden Berichtigungen im folgenden hinzu-

zunehmen bitte.
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Frjihzeit in zwei Kolumnen. Alle groBen Sammelhandschriften

des 12. Jahrhunderts und der nachsten Zeit haben einen einheit-

iichen Schriftranm, und zwar mit den nacbstehnden Zeilenzahlen

:

Wiener Hs. 2721 mit Genesis, Exodus und Pbysiologus: 20 Zeilen

:— Milstater Hs. : 26 Zeilen — Colmarer Eragnjente: 24 Zeilen —
Str^pburg-Ochsenbauser Fragrnente: 23 Zeilen — Vorauer Hs.

:

33 Zeilen — Maria-Saaler Eragmente 1 . 2 : 33—36 Zeilen — dazu
noch die Hannoverscbe Hs. mit Marienlob, Wildem Maun und
Wernher vom Niederrbein: 24, spater 20 Zeilen, und die von Dege-
ring P. p. Beitr. 41, 619 ff. publicierten Stargarder Eragmente (insbes.

Eilards v. Oberg) : 38—39 Zeilen. Die andern Eragmente des Eil-

ard we^en: M 27—28, B, 25 Zeilen auf; von den Hss. des Bolands-

liedes: P 23, S 29, W 26, E 26 Zeilen; der Rother: H 27—29,

das Fragment M 20 Zeilen; die Grazer Litanei 13 Zeilen.

Dem allem steht nun die StraBburg-Molsheimiscbe Handscbrift

gegeniiber mit 2 Spalten a 56 Zeilen

!

Und diese Zeilen boten Raum im Durcbscbnitt fiir nahezu ein

voiles Reimpaar. 12 340 Verse verteilt auf II 6V2 Spalten ergibt

fiir die Spalte 106 Verse; im einzelnen ist das Verbaltnis: ‘Credo’

101, ‘Litanei’ 88
,
‘Alexander’ 113, ‘Pilatus’ 112 . Diese Differenzen

entsprechen durchaus dem Charakter und Umfang der Verszeilen,

sie weisen nicht etwa auf ein Schwanken der Praxis des Schreibers

bin, bestatigen vielmehr durcbaus, was wir aus Mafimanns Be-
scbreibung entnebmen diirfen, die grofie Gleicbmafiigkeit der Hand-
scbrift und die Einbeit des Schreibers.

Da nun nirgends von einer kleinen oder zierlichen Scbrift die

Rede, eine solcbe auch fiir mittelbochdeutscbe Handscbriften dieser

Zeit nirgends bezeugt ist (in Erankreicb liegt die Sache anders),

so komme ich zu dem Ergebnis: es mu6 sicb um eine Handscbrift

recht groBen Formats, jedenfalls mit einem Scbriftraum von
22 (24) X 16 (18) cm. gehandelt haben.

Eine Handscbrift mit solchen GrbBenverhaltnissen wird aber
nicht in Angriff genommen sein fiir ein Programm das etwa mit
dem Abscblufi des ‘Pilatus’ erledigt gewesen ware, fiir das also

ein 6*" Quaternio ausgereicht batte. Wir diirfen vielmehr an-

nehmen, daB der geplante umfangreiche Sammelkodex noch eine

mindestens gleicb groBe Anzahl groBerer Dichtungen umfassen
sollte. Es ist schmerzhaft sich vorzustellen, was uns da alles

vorenthalten sein mag — es bleibt nur der schwache Trost: ver-

loren sind die Vorlagen und verloren ist das Programm, der Kodex

1) Ich zahle: ‘Credo’ 3400, ‘Litanei’ 1468, ‘Alexander’ 6862, ‘Pilatus’ 621.



Di6 StraBburg-Molslieimer Handschrift. 163

selbst ist nicht weiter gefahrt worden als wir ihn besitzen oder

doch besaBen.

Und nun die letzte Frage, die nach der Heim at und Her-
kunft der StraBburg-MolslieimischenHandschrift. DaB sie nicht aus

dem alemannischen ElsaB stammt, daB sie vielmebr mitteldeutschen

Sprachcharakter tragt, ist allgemein anerkaimt — weiter aber hat

man, soviel ich sehe, nie ernsthaft gefragt. IJnd doch ist diese

Frage nicht ganz gleichgiltig: ihre Beantwortung ergibt freilich

zunSchst keine neuen xmd wichtigen Hinweise fiir die Kritik (und

eben deshalb sind die Herausgeber daran vorubergegangen), aber

sie ist zum mindesten nicht gleichgiltig fiir die G-eschichte der

litterarischen Interessen im allgemeinen und die Ausbreitung ein-

zelner Litteraturprodukte im besondern.

Ich erledige zunachst einiges zur Charakteristik des Schreibers

als Personlichkeit. Ich habe alle von ihm iiberlieferten Werke

wiederholt imd scharf darauf gepruft und glaube aufs bestimmteste

versichern zu konnen: er gehort zu den besten seines Berufs, denn

er war gewissenhaft und ohne jeden litterarischen Ehrgeiz. Es

gibt unter diesen 12340 Versen bestimmt keinen einzigen den er

hinzugefiigt, und schwerlich einen den er mit Absioht und ohne

MiBverstandnis dem Sinne nach geandert hatte. Und Auslassungen

irgend nennenswerter Art darf man ihm ebensowenig zutrauen.

Was uns von ihm erhalten ist, ist denkbar beste Uberlieferung

seiner guten Vorlagen^).

Es ist ebenso falsch, wenn Briich in seinen gewiB fleiBigen

und scharfsinnigen, aber weit fibers Ziel hinausschieBenden Unter-

suchungen fiber die Sprache von Hartmanns Credo nach den Beimen

(Prager Studien 17, Prag 1910) wiederholt behauptet, daB der

Schreiber vielfach das ‘Streben zeige, den Eeim auszugleichen’

(S. 60. 180), wie wenn Ehrismann in seiner Geschichte d. dtschen

1) Ich schalte hier ein: die von v. d. Leyen gehbte und von andern nach-

geschriebene Kritik an Mafimanns Abschrift ist durchaus ungerecht. M- las und

kopierte ganz vortrefflich, wie ich mieh aus dem von mir benutzten Material zur

Kaiserchronik ttberzeugt habe. Aber er iibergab Ireilich seine Abschrift einem

Quedlinburger Setzer und hat (1837) in Munchen keine ‘Autorkorrektur’ gelesen.

Der Korrektor Basses (Schmaltz ? oder Ziemann ?) war gewiB nicht iibel, aber er

hat doch Lesefehler des Setzers wie das von Leitzmann aufgedeckte beclmdit ffir

becleidit Credo 636 iibersehen
;
das storendste freilich bleibt, dafi er es duldete daB

die Wortnnterstreichungen in Mafimanns Abschrift cursiv gedruckt wurden, so-

dafi sich unserm Auge alles aufdrangt was dem Kopisten unter dem Abschreiben

irgendwie auffallig oder bemerkenswert schien. Im ganzen aber durfen wir froh

sein, dafi gerade Mafimann diesen wertvollen Kodex abgeschrieben und dafi er

ihn so zum Druck gebracht hat.
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Literatur II S, 17 von der ‘Sprache der Hs.’ spricht, die er im An-

scUnJS an v, Balader, G-erm. 30, 388£ als ^rheinfrankisch^ bezeiclinet.

Die Strafiburg-Molslieimisclie Hs. hat zwar im allgemeinen

einen leicht erkennbaren mitteldeutschen Charakter, aber doch

kein eigenes nnd charakteristisches Sprachgewand. Es ist moglich,

aas gewissen verraterischen Anzeichen die Heimat des Schreibers

festzustellen, und das wird im folgenden geschehen, aber es ist

vbllig verkehrt ‘die Spracbe des Schreibers’ so zu nmschreiben,

wie es Briich in seinem dritten Hauptteil (S. 180 ff.) unternommen

hat — obendrein unter Beschrankung auf das ‘Credo’ Hartmanns,

Wobei er denn zn ganz irrigen Aufstellungen gelangen muBte.

Da wir liber die Herkunffc dieses Autors — trotz Briich! —
nichts sicheres wissen, da der ‘Pilatus’, dessen • hessische Heimat

durch die engste sprachlLche (nnd obendrein stilistische 1) Verwandt-

Schaft mit Herbert von Eritzlar nnbedingt gesichert ist, zu wenig

Material bietet, der ‘Alexander’ von vorn herein dem Verdacht unter-

liegt, dem Schreiber ortlich nahezustehn, so bietet sich ganz von

selbst als das einzige geeignete Operationsfeld die ‘L i t a n e i’ dar.

Dieses Werk ist auch in seiner zweiten, erweiterten Ausgabe,

eben der hier vorliegenden (S), eine nnzweifelhaft osterreichische

Dichtung mit dem reinen Sprachcharakter ihrer Heimat, wobei es

gleichgiltig bleibt, ob der Abt Engelbrecht (V. 890) der wirkliche

Abt dieses Namens in Obernbnrg in der Steiermark (wie ich glanbe),

Oder der gleichnamige Propst von St. Elorian in Oberbsterreich

ist. IJnd iiberdies besitzen wir hier die Kontrolle fiir fast Zwei-

drittel des Versbestandes (950 gegeniiber 1468) in der ultern Eas-

sung der Grazer Hs. (G) aus Seckau^): beide Texte bequem ver-

gleichbar jetzt in C. v. Krans Mhd. tlbnngsbuch S. 19—63.

Da ergibt sich denn anf den ersten Blick, daB von einer ‘Um-

schrift in frankischen Dialekt (Gegend von Mainz)’ ^) absolnt nicht

die Bede sein kann. So etwas ist, das sollte man sich doch ein-

mal klar machen, bei der Art wie die dentschen Schreiber im

12. Jh. arbeiteten, liberhanpt so gnt wie nndenkbar. Diese Ko-

pisten von Handschriften in nnabgesetzten Versen pragten sich

einen Vers oder allenfalls eine Zeile, selten ein Beimpaar znnachst

mit dem Auge ein: sie wollten, in der Mehrzahl der Ealle, nnd

bestimmt in dem unsrigen, wo der Schreiber weder im Pergament

beschrankt war noch die allergeringsten litterarischen Pratensionen

hatte, einfach die Vorlage kopieren. Wenn ihnen das nicht gelang,

1) Nicht St. LambrechtI s. Eichler, Zentralbl. f. Bibliothekswesen 36 (1918),

S. 49 ff. 2) So Ehrismann a. a. 0. S. 173.
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wenn diese Absicht einmal durch das innere Gehor und dann anch

durcb anderweitige Schreihgewohnung, vielleiclit (wie eben aucli

bier) durcb die orthographischen Eeminiszenzen aus einer unmittel-

bar voraiisgegaiigenen Kopierarbeit nacb anders gearteter Vor-
lage (der ^Litanei’ voran steht ja das ^CredoM) bestandig durcb-

kreuzt wurde, so konnte erne starke Trubung des Bildes der ksl.

Vorlage entstehn; ein neues einigermaBen einheitliches Sprachbild

kam so nicbt zu Stande — und nock weniger hatte die Tendenz
einer ^Umsclirift’ vorgelegen. Das Charakteristische einer der-

artigen Arbeitsweise liegt in den zablreichen KompronaiBbildungen

etwa in der Art dieser: 831. 1312 steht (im Reim auf gebot resp.

got)
:
quot fiir das bair. chot der Vorlage; eine solche Form bat es

nirgends gegeben, sie ist nur KompromiB des Schreibers, gehort

also nicbt in die Grammatik — so wenig wie etwa ein quoni] —
Oder: die Vorlage bot das oberdeutscbe anegenge^ und der Schreiber

gab es einmal im Vers genau wieder: 92 — dann aber kam das

Wort im unreinen Reim vor, er setzte bier das ibm gelaufige

aneginne 135 ein und veranderte balb mecbanisch das Reimwort
verbrenne in (falsches) verbrimie; dazwiscben aber bat er nocb die

Eontamination von beiden: aneginge Credo 3077 (neben anegenge

195). Dass er Lit, 135 nicbt bewuBt anderte dem Rem zuliebe,

zeigt sichj wenn er anderwarts in der Litanei (auf die icb micb

weiterbin wieder bescbranke) seinen Heimatswortern oder Dialekt-

formen gegen den Reim Eingang verstattet: so fiir gite
:
gire 127

(; site), 267 (: margarite)
;
wenn er ebenso brengen (st. hringen) ein-

stellt 319. 566. 903; 228 magit (st. meit\ 1095 megede (st. meide)]

oder -scaf st. scaft 481. 1363.

Abgeseben von solcben und abnlicben mecbanischen Storungen

des Reimbildes gibt es unter den 734 Reimpaaren der Litanei nur

zwei Falle eines scheinbar starkern Eingriffs.

G 234,18f. S 1335f.

Nu scul ivir wir dir herre Nu sule ivir dir herre bevelen

hivelhen lip unde sele, lib unde selen,

Aber man beacbte: der Scbreiber brauchte nur den ricbtigen Vers-

scblufi zu verfeblen, so ergab sich das andere von selbst: denn

bevelen (vgl. 1283 bevolen), das er bereits mit Debnung der Stamm-

silbe sprach, ist die ihm allein gelaufige Form.

Auch fiir den zweiten Fall baben wir die Kontrolle durcb. G^

und bier konnen wir sie nicbt so leicbt entbehren wie oben, wo

wir obne Miihe aucb von S aus das ricbtige erraten wiirden.
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G- 224,42ff. S 461 fP,

di^h vor alien liuten Idben solj vor alle andre heilige lohin sal,

Mete ieh mine sele in das gisol nehetih mine sele in den sal

aller laster nieJit versencMt . . . aller lastre nit versenlcit . .

.

Indem der Schreiber das Hilfsverb in der ihm gelaufigen md. Porm
sal schrieb, kam ihm zngleich der recht nnglucklicbe Ersatz des

ihm als Rheinlander vollig unverstandlichen gesol ^Kotlache^

(s. HvMelk Prl. 182 und Schmeller - Fr. II 262) in die Peder.

Von einem bewuBten ‘Umschreiben’ in den heiAischen Dialekt

kann anch hier nicht die Rede sein.

Immerhin haben diese Beispiele fiir das Eindringen mittel-

deutscher Pofmen tind KompromiBformen in den Yersansgang,

mochten sie das Reimbild rein erhalten (wie sal, quot)^ es storen

(wie hrengen, gtre^ maget, megede, -scaf) oder es mebr oder weniger

absiohtslos bessern {aneginne, bevMen), den allgemein mitteldeatschen,

wir diirfen anch schon sagen rbeinischen Charakter des Schreibers

bereits ansreichend erwiesen. Er wird weiter bestatigt durcb die

Zahigkeit, mit der er an Pormen wie Iciminc nnd Imninginne, an

der 2. P. Sg. Pras. auf -is, an imse, ttnsen fiir zmser, unsern festhalt,

durch dinstre 1138 (fiir finster), nirgen f. niender 1319 u.o., mihge

und mngen, larte : liafte 237/38, di f. der z. B. 410. 766. 899 nnd
nock einige Kleinigkeiten

,
die aber alle znsammen nock nickt

irgendwie das Gesamtbild einer rkeinischen Mnndart ergeben.

Wir miissen mehr Charakteristisckes anfsnchen und werden
dabei anck den Rakmen der ^Litanei’ iibersckreiten. Briick hat

bekanntlich als ein Hanptkriterium fiir den thiiringiscken Ursprung
des ^Credo’ den Abfall des infinitiviscken -n verwertet. In der

Tat lehrt nnsere Grammatik, daJS diese Erscheinung in mittelhock-

dentscker Zeit auf Tkiiringen und Ostfranken besckrankt sei, nnd
unter dem Banne dieser Vorstellung (die anck ick erst kiirzlick

iiberwnnden kabe) hat z. B. anck die Greifswalder Dissertation

von J. Knknt liber Lampreckts Alexander S. 101 Reime wie das

5malige getuon : suo in S zwar auff^ig gefunden, aber dock fiir

das Gesamtbild nickt zn verwerten gewufit. Briick aber S. 203

nimmt ohne weiteres an, dafi das Yorkommen von Infinitiven ohne

^n im Versinnern des ^Credo' aus der Vorlage stamme, nnd bernhigt

sick damit, da6 solcke im Alexander feklen. Hatte er dock die

^Litanei’ anfgescklagen

!

In den 1468 Versen der ^Litanei S’ flnde ick die folgenden

Belege: a) im Versinnern: vergebe 690, ^verde 825; b) im VersschluB

gegen den Reim: werde 374, irbite 876, sende 743, bilibe 767, reche

1046, gunne 1081, vinde 1376; c) im Reimpaar: stige : versivige 906. 7;
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d) mit dem Reim stimmend: versinne 528, vertilige 949, clwme lOih
Also im ganzen (mindestens) 14 Ralle : von einem EinfluB des Reims
resp. der Reimgewolinung bann bei diesem Gedicbte nicht die Rede
sein (wie etwa beim 'Credo’) — aber aucb die Ansflucht: der
Schreiber sei vom ^Credo' her diese Eormen gewobnt, Mlft nicht,

denn gerade das erste Drittel der 'Litanei S’ bleibt von diesen Eormen
frei. Sie fehlen allerdings anch wieder im Versinnern des Alexander’.

Diese ^?^-losen Infinitive gehorten also der Spracbe des

Schreibers — oder wenn man ganz vorsichtig sein will: seiner

Schreibgewohnnng an. Damit gewinnt die Erage nach seiner engern
Heimat eine erhohte Bedentung, weil sie zngleich auf das Problem
dieser 'rheinischen’ Infinitive hindrangt. Und in diesem Zusammen-
hang will ich heute nur hinweisen anf das was ich (ganz nnab-

hangig von diesen meinen jiingsten Beobachtungen) fiber anffallige

sprachliche Beziehnngen zwischen Altthfiringen und Rheinland

bemerkt babe : Der Dichter des dentschen Eraclius (Munchen 1924)

S. 6. 8.

Die znverlassigsten Hinweise anf die Heimat des Schreibers

bieten einige eingesprengte Eormen, die wir mit Sicherheit den

Vorlagen abstreiten dfirfen.

Zunachst si chain ffir dechein, dichein: Lit. S 774. 1071; Credo

139. 141. 145 (man beachte: nnr im Eingang und Her in rascher

Eolge, sonst steht immer dichein)] in dem knrzen Pilatus kein

Beispiel; im Alexander dagegen 7 sicliein des Schreibers gegenfiber

12 dichein^ die aus der Vorlage stammen werden. Weinhold Mhd.

G-r. § 492 verzeichnet auJBer den Belegen der StraBburg-Molsheimer

Hs. nur noch K. Rother (zahlreich), Heidelberger Hs. der Kaiser-

chronik (bei mir 4, aus dem sfidlichen Mittelfranken), Athis (thfi-

ring. Hs.?) und Gr. Rudolf (C 13, 11) ^); dazu fur sohein den Iwein

A. Soviel ich sehe, ist die Form auf das sudliche Mittelfranken

— und auf Thfiringen beschrankt.

Dann dus Lit. S 163, aldus Credo 59 — nur zwei Belege,

aber sie sind entscheidend; denn sie entstammen unzweifelhaft der

gespfochenen Sprache des Schreibers, nicht dem EinfluJB irgend-

welcher Schreibstube. Tiber das Vorkommen dieser niederdeutschen

Eorm ffir sus auf hochdeutschemBoden sind ofter Zusammenstellungen

geboten, es genfigt der Hinweis auf Weinhold § 328 und vEraus,

Deutsche Gredichte des XII. Jh.s Anm. zu XII 25 ('Christus und

Pilatus’, von v. Kraus nach Thfiringen gesetzt) : ich hebe nur hervor

1) Den Grafen Kudolf halt ich vorl^ufig fiir nordwestthiiringisch, nach

Hessen geliort er keinesfalls.

Oes. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1925. Heft 2. 12
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den Trierer Floyris 358; das Hannov. Marienlob (aus dem Ahrtal)

25. 26. 30; Lachmanns Pragmente von Morant n. Gralie 75. 161; den

Kolner Reimchronisten Hagen — dazu aus alterer Zeit De Hein-

rico 6: thus,

Sichein nnd dus weisen unsern Scbreiber aus dem rheinfranki-

acben in das mittelfrankische Gebiet und mit hoher Wahrschein-

lichkeit auf das linke Rheinufer. Aber nun wird uns erst klar,

wie wenig von der Sprache die ihm angeboren war, in seine Ab-

schrift eingedrungen ist. Denn wie vieles von dem was unbedingt

zum Bilde des Mittelfrankiscken gehort, tritt ganz zuriick! — und

wie vieles feblt geradezu! Wo bleiben dit, dot, allet? Anlautendes

und inlautendes d fiir t findet sick nur kin und wieder, das in-

lautende h erscheint nickt als v oder u 2), das auslautende nickt als

f; kaufiger ist dagegen die Schreibung b fiir v im Inlaut: hobe-

hnechtey briebe, Jiaben, jsvibil, und im Auslaut: brieb, — Ganz spo-

radisch begegnet nock die alte Dentalspirans : stath ^ripa’ Al. 3180;

gedhenet Pil. 1 13 (nach Mone und Wackernagel; MaBmann ghedenet).

Was ich kier aussage, bezieht sick vorwiegend zunackst auf

die drei Gedickte die nickt aus rheiniscken Vorlagen stammen:

die osterreichische ‘Litanei’, den kessiscken Tilatus’ und das ^Credo’,

dessen thuringiscke Heimat mir freilich trotz Briick wieder zweifel-

kaft geworden ist. Aber aus einer rkeiniscken Handscbrift kat

unser Sckreiber das ‘Credo’ jedenfalls nickt kopiert! — sonst

miiBten sick mekr Ersckeinungen von der Art finden wie sie im
Alexander begegnen. Ick kalte es nach wie vor (vgl. Zs. f. d. Alt.

32, 104 Anm.) fiir sehr wahrsckeinlich, daB das ‘Credo’ und die

‘Litanei’ dem Kopisten in ^iner Handscbrift vereint vorlagen : wie
will man denn anders das Vorkommen der am Mittel- und Nieder-

rkein seit akd. Zeit voUig unmbglichen Formen megen (Plur. 926),

mege (Konj. 947) erklaren? — TJnd ich bleibe auch, trotz Briick,

Leitzmann, Jostes, dabei, dafi das Gedicht einmal interpoliert

worden ist, wahrscheinlick eben in Bayern. An meinen ersten

Einfallen halt ich nickt iiberall fest — friiher wollt ich den Inter-

polator aus dem Wortschatz erweisen, und v. d. Leyen ist mir
darin gefulgt, keute miiJBt ich den Versuck macken, mein Gekor
zur Geltung zu bringen.' Wenn ick nur mit der Wiinsckelrute.

von Sievers besser umzugehn verstiinde!

1) dat Al. 6495, Pil. 11 399 sind die einzigen Beispiele,’ denn Dit fiir Mit
Pil. II 383 ist nur eine Entgleisung des Eubrikators.

2) Ich habe nur ^inen, unsichern Beleg gefunden: Lit. S 483 haUnscJierne
(G 225, 22 havinschirhe) weist doch wohl (als Setzerfehler ?) auf -scheme.



Die StraBburg-Molsheimer Handschrifi. 169

TJnter alien von ihm abgeschriebenen Gedicliten stand dem
Schreiber der Strafibnrg-Molsbeimer Hs. der ‘Alexander S’ heimatlich
am nachsten, und war ihm vor allem auch die Vorlage fiir dieses

Gedicht sprachlich am meisten vertrant. Mit der eigenen Ortho-
graphie (s. o.) lihes : ^vil) el 1304, grahen : gaben 1947, gehen : ge^-

nehen 3926, liehe : briebe 6534 blieb er ihm zur Seite (vgl oben);

nnd ebenso wahrte er das Reimbild anf jeden Fall mit hrieh : lieb

1693. 2056. (2588). 2596. 2852. 4790. 4906. 6528. (6589); : screib

3424. Aber er trennte sich von ihm mit starb : tvarf 3396 —
wahrend er wieder richtig schrieb andirhalf : half 4:4:49, Er schreibt

konstant tusint (dusint)^ wie etwa Eother 496 (im Reim), Tr. Silv.

630 (im Vers), also eine Form die auch in Moselfranken wohl ge-

laufig war: Al. S. hat immer Msiint (Lamprecht tiisani). Da-
gegen braucht er wieder die Form ingag en nicht nnr richtig im
Reim (z. B. 1653. 1689. 1713. 1723), sondern ebenso regelmafiig im
Vers (z. B. 1312, 1632. 2413. 2459) : es ist also seine Form wie es

die des Dichters war.

Ich babe diese Proben heransgegriffen, urn meine Meinung
begriinden, daJB der Schreiber der StraBburg-Molsheimer Hs. dem
Alexander S in seiner Sprache und Schreibgewohnung nicht allzu

fern stand. Nun hat freilich die Dissertation von Kuhnt (Greifs-

wald 1915) nachgewiesen, dafi zwar Lamprecht, aber nicht sein

Fortsetzer ein Moselfranke war: er setzt diesen in das ‘slidwest-

liche Hessen’, womit er offenbar Nassau, meint. Das untere

Lahntal scheint mir in der Tat das Wahrscheinlichste; damit aber

kommen wir eben in die nachste Nachbarschaft des Moselfranki-

schen. Der Hauptgrund, unsere Hs., nachdem durch dus und
s idle in die mittelfrankische Heimat des Schreibers erwiesen ist,

gerade nach Moselfranken zu setzen, ist dock der, da6 die weiter-

gehnden charakteristischen Eigentiimlichkeiten des Ripuarischen

ganzlich fehlen. Die unleugbare Zuriickhaltung der mittelfranki-

schen Sprachelemente iiberhaupt erklart sich bei dem Moselfranken

immer noch eher als bei einem Ripuarier.

Haben wir nunmehr festgestellt, dafi der Schreiber geniigend

mittelfrankische Spuren aufweist, die aber nicht nach Ripuarien,

sondern vielmehr in das Moselland flihren, so lohnt es wohl anf

den Zeitpunkt des ersten Auftauchens unserer Hs. im Elsa6 zuriick-

zukommen. Sie ist hochst wahrscheinlich 1580 oder bald nachher

nach Molsheim gelangt, man darf vermuten: als Geschenk des

Stifters des JesuitemKollegs, des StraBburger Bischofs Johanns IV.

Dieser war ein Graf von Manderscheid aus dem Hause Blanken-

12 *
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heim: der zweite Sohn des Begriinders dieser Linie, des Grrafen

Arnold d. alt. (H. Q-rote, Stammtafeln S. 175). In Blankenheim (in

der Eifel) aber befand sick eine der wertvollsten Laienbibliotkeken

mit altdeutscben Dichtwerken von der wir Kunde haben, nnd diese

Bibliothek oder dock
,
ein Teil ikrer daraals gering gesckatzten

poetiscken Bestande, ist im 16. Jk. acktlos aufgelost und zerstreut

worden, Als Umscklage Mandersckeidscker Akten kaben sick die

Brnckstiicfce der wertvollen Nibelnngenks. K erwiesen, die keute

in Berlin liegen, s. Zs. f. d. Alt. 38, 289 ff. Berlin besitzt anck die

reickkaltige Sammelks. (germ, q^narto 281), die n. a. den Tristan N
und die Sachsische Weltckronik (Weilands 11) enthalt und die mit

dem grofien Mandersckeidscken Wappen gesckmlickt ist; vgl. Wei-

land, Deutscke Ckroniken II 8 u. Marolds Tristanausgabe S. XLIII,

wo weitere Litteratur. Eben dortker stammt auck die (jetzige

Kolner) jiingere Hs. 0 des Tristan (Marold S. XLIff.), die mit N
zusammen nack Paris versckleppt und von Jacob Grimm 1815

zuruckgebracht wurde. Wiederum als Umscklage Mandersckeid-

^cker Akten ergeben sick die Brucbstiicke einer alten Pg.-Hs. von

Ulricks von Tiirkeim Willehalm (Lokmeyers 5, S. 9ff.), und wenn
diese Akten zum Teil auf das Jakr 1582 datierbar sind, so beachte

man, dafi das eben die Zeit Bisckof Jokanns ist: damals als ein

Teil dieser Hss. zur Aussckeidung kam und zerscknitten wurde,

mag er unsern Kodex an sick genommen kaben. Jedenfalls bestekt

kier die Moglickkeit, da6 die Str aBburg-Molskeimiscke Hs.

aus Blankenkeim nack dem Elsafi gekommen ist.

Zu Blankenkeim, das erst 1469 durck die Heirat Dietricks III.

mit der blankenkeimischen Erbtockter Elisabetk (Grote, Stammr

tafeln S. 170) an die Grafen von Mandersckeid gelangte, hatte

Strafiburg freilick auck altere Beziekungen : ein Graf von Blanken-

heim war der Bisckof Eriedrick 1375—1393. Und wenn wir nun

seit Ranke, Zs. £ d. Alt. 55, 416 ff. wissen, daJB die Herstellung von

Tristankandsckriften bis zum Anfang des 14. Jh.s auf das ElsaB

besckrankt blieb, anderseits aber in Blankenkeim zwei Hss. des

Werkes antreffen, deren Vorlagen 0* und N* ‘sick in einer mittel-

frankiscken Sckreibstube begegnet sein miissen’ (Ranke S. 418), so

darf man dafiir wokl an den Blankenkeimer Grafen Eriedrick er-

innern, der dem Strafiburger Domkapitel gewifi auck sckon vor

seiner Wakl zum Bisckof angekort kat. Die Tristanhs. N selbst

lieke sick okne Sckwierigkeit allenfalls auck auf seine Bisckofszeit

datieren.



Abor imd das Meerweib.

Von

Edward Schroder.

Vorgelegt in der Sitzung vom 12. Miirz U)2G.

Im September 1844 legte man Jac. Grrimm auf der .Koniglicben

Bibliotbek zu Kopenhagen ein zerschnittenes (aber in der Zn-

sammensetznng vollstandiges) Pergamentblatt mit altdeutschen

Versen vor. Er nrteilte sofort, dafi das unbebannte Gedicbt wotl

schon dem 14. Jb. angehdren werde und sioh durcb die Darstellung

nicht anszeicLne
;
‘aber die Einsicht der vollstandigen Eabel wurde

immer wiinschenswert sein’. So scbrieb er denn in seiner saubern

Weise den kurzen Text ab und iibersandte ihn alsbald M. Haupt
zum Abdruck in der Zs. f. d. Alt. 5, 6—10 : mit dem obigen Titel,

der natilrlich nur ein vorlaufiger sein kann, da er sich allein auf

die zufallig erbaltene Episode bezieht^).

Das Original ist seitdem verscbollen: alle Bemiibungen der

stets so gefaUigen und hilfsbereiten Kopenbagener Bibliotbeks-

beamten, es wieder aufzufinden, sind vergeblicb gewesen, und da

JGrimm selbst keinerlei Bescbreibung des Blattes gegeben bat, so

mu6 icb micb auf das Recbenexempel bescbranken, dafi 136 =
(2X 2) X 34 ist, d. h. dafi die Hs. zweispaltig zu 34 Zeilen auf

der Spalte war. Sie war gewiB nicbt von unansehnlicbem AnBern.

In diese 136 Verse eingescblossen ist eine rot gescbriebene

‘Aventiiren’-tlberscbrift von drei Eeimpaaren V. 48—48. Solche

gereimte Zwischensatze in Rotscbrift kamen friib auf: das frithste

Beispiel gibt die Milstater Hs.. der Genesis, wo sie mit den Illu-

strationen verbunden sind; sie bleiben aber immer selten und be-

scbranken sich, wie es selbstverstandlicb erscheint, auf Werke
groBern tTmfangs. DaB es sich bei dem Abor-Fragment um ein

solcbes bandeln muB, bat aucb Goedeke (der einzige Litterar-

bistoriker der es verzeicbnet) geseben, obwohl er es (GrundriB

224) unter die ‘Kleinen Erzablungen’ einreibt.

1) Wieder abgedruckt ist der Text in H. Meyer-Benfeys Mhd. Ubungsstiicken

(2 1920) S. 180—183
;
ich benutze dessen Zahlung.
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In dem erhaltenen Ansschnitt wird erzahlt, wie Abor bei dem
Jungbrunnen tief im ‘Nordwalde’ von einem ‘Meerweibe’ anfgefunden

nnd auf ihre Burg gebracht wird
;
wie er dort ihre Liebe geniefit

nnd von ihr mit einer zauberkraftigen Wurzel beschenkt wird,

deren Q-enuB ihn die Sprache jeglichen Getiers verstebn lafit. Nacb
44 Tagen muB sie ihn selbst zum Aiifbruch drangen, da ihr Mann
aus der [wohl im Orient gedachten] Stadt ‘Omlatin’ zurlickkehrt;

beim Abschied stattet sie ihn noch mit einem Unterkleid {bade-

gewant)^) aus, das ihn unverwundbar macht, und mit Kbcher und
Bogen, in deren Zweckbestimmung das Fragment abbricht: siva dir

Immt der wilde vogel gevlogen . . . : Es ist ohne weiteres klar, dafi sich

im weitern Verlauf der GenuB der Wurzel bewahren muBte, wahr-

scheinlich vierfach: gegeniiber alien vier V. 108 IF. namhaft ge-

machten Tierarten: den Vbgeln, den Vilden Tieren’, den Fischen im
Wasser und den Wiirmern im Grase; und ebenso mufite der Held die

schiitzende Kraft des badegewandes in schweren Kampfen erfahren

und von Bogen und Pfeilen offenbar gegen einen riesischen Vogel

Gebrauch machen. Am Schlusse war es ihm dann beschieden, ^seinen

Gesellen and auch die Kbnigin’ zu erlbsen (V. 116 f.). Das ergibt

ein ziemlich umfangreiches Programm fiir den weitern Verlauf der

Geschichte, eroffnet aber auch einen Riickblick auf das Voraus-

gegangene: der Verlust des Gefahrten und die Begegnung mit

der, wahrscheinlich von einem Tyrannen, Damon oder tierischen

TJngeheuer (dem ivilden vogel ?) geraubten und gefangen gehaltenen

Konigin stellten wohl zwei groBere Abenteuer dar; eines davon,

oder auch ein weiteres, lag der Situation unmittelbar voraus, in

der wir Abor am Eingang des Fragmentes antreffen: da verlaBt

er nach einem Gebete, dessen beide SchluBzeilen das Blatt eroffnen

. von Mmelriclie der got guter und ouch sin 0arte muter^ eine

Felshohle (V. 3 von dem steine gie, V. 8 in dem loche gelan), nur mit
dem Schwerte bewaffnet: denn er ist, olFenbar von einem voraus-

gegangenen Kampfe ermattet, zu schwach, urn Halsberg, Helm und
Eisenhosen zu tragen. In voller Rlistung war der herre (V. 3. 6.

89. 114. 116), der edel und der h'dne man (10, vgl. 98), der niemals
‘Ritter’ oder ‘Furst’, wol aber der helt (59. 80. 96) und der edel Mine
ivigant (16, vgl. 61) hei6t, ausgezogen ^), um nach mancherlei Aben-
teuern, in deren Mittelpunkt wohl das Erlebnis unseres Fragments

1) Pen arabischen Klang des ]S[amens bestatigt mir Herr Lidzbarski: ‘mit

Um- = Mutter beginnen zablreicbe Ortsnaraen’.

2) Vgl. W. Gen. 71,3 und Graff III 762: ‘vestis mutatoria’, ‘mutatorium’ der
Yulgata.

3) Ob gleich mit dem Gesellen ? oder bat er diesen spater gefunden ?
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nnd die verheifiungsvolle Aiisstattung durch das Meerweib steht,

die Kdiiigin zu befreien nnd von ihr zum Gremahl erkoren zu werden.

Also ein Marckenroman, in dem das hofische Element gegen-

iiber der Bliitezeit und ihren Epigonen zuriicktrat und sick die

volkstiimlicke Ausdrucksweise wieder vordrangte, immerkin ein

Werk das etwa dem ‘Friedrick von Sckwaben’ zu vergleicken ware,

obwokl es offenbar den Heimatsboden und den deutscken Belden

(Reinfried von Braunsckweig, Wilhelm von Osterreick) verschmakte.

Jedenfalis also dock eine Dichtung ganz im Gresckmack jener Spat-

zeit, auf welche die rohe Tecknik und das Dngeschick der Dar-

stellung hinweisen. Hierfiir nur ein Beispiel : Abor kommt sckwack

und elend zu dem Brunnen, dessen Wunderkraft Alte jung und

Siecke gesund macht (V. 24—30), dessen paradiesische Umgebung
geschildert wird (V. 31—37) — aber er scklaft ein, und als ihn

dann die Wasserfrau (die dock wokl dem Brunnen entsteigt?)

findetj da badet sie ihn nickt in dem Wunderquell, sondern schleppt

ikn auf eine Burg, urn ikm dort ein Bad zu bereiten ! Ein Kunst-

werk kaben wir mit dieser Dicktung der Spatzeit nickt verloren.

Uber das Alter kann kaum ein Zweifel sein; friikstens um
1300, aber jedenfalis vor 1350, in welcke Zeit man etwa die

Handsckrift setzen mag. Ikrem Schreiber kann man vielleickt

das Rubrum (V. 43—48) zuteilen: mit der fiir den Verfasser

unmoglichen Apokope des sckw. Prat, sant (; vant) 43. Dieser

Schreiber ist interessant durck sein Verhalten gegeniiber der neuen

Diphtkongierung
;

er kennt ihre Bezeichnung nur fiir das alte

4 mal schreibt er el im Possessiv-Pronomen sein (4. 5. 6. 50), aller-

dings ebenso oft sin (2. 61. 97. 102); und 9 mal wi^p : li^p 45/46.

57/58. 75/76. 99/100; im Vers ivi^p 62, neben denen kein wip^ lip

ersckeint, wokl aber libe : wihe 133/34; Uten : witen 31/32, : isiten

65/56; vU^e : tvl^e 73/74; loigant 15. 61. Also die Bezeichnung des

Diphthongs kommt nur in gescklossener Silbe vor und halt bier

das tibergewicht (auBer den oben angefiihrten sin nur nock din 130,

sit 92, linwat 74 und einmal im Reimbild kunegin : sin (Inf.) 117/18).

Ick weiB nickt, ob man die gleiche Beobacktung schon an andern

Handschriften gemackt hat, individuell ist diese Scheidung dock

sckwerlick: sie stimmt ganz und gar nickt zu der auck anderweit

angefochtenen Tkeorie von Wrede, wonack die Dipkthongierung

ausgegangen sein soli gerade von den flektierten Eormen im Zu-

sammenhang mit der Synkope resp. Apokope der Endung,

Die Mundart des Sckreibers (Oberpfalz ? Deutsckbokmen?)

ist um eine gate Nuance mehr oberdeutsck als die des Autors:

das zeigt sick eben in dieser ersten Hinneigung zum Ausdruck
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des neuen Diphthongs ei, aber auch wenn er z. B. die beiden

^-losen Infinitive (112. 122) gegen den Reim beseitigt oder kon-

stant lierre schreibt (3. 89. 114. 116) nnd das here nur eben de,m

Eeim des Dichters konzediert (6). Dem Heim ist er iibh. im all-

gem. gerecht geworden; nnd anch ein Pehler wie V. 38 ion die

mvze fiir in die ist ihm eben nur dies eine Mai passiert.

Die Reimgrammatik des Fragments ist rasch erledigt:

von 65 Eeimpaaren (19 klingend = 29 ^/o) ist eines unbedingt un-

rein: 26 f. gebatte : gelahte (oder gebadcte : gelabeie?)^ 8 sind dialek-

tisch gerechtfertigt : dreimaliges an : an 7f. 9f. 13 f. (gegen 3x
an : an, 1 X dot

:

was unbedingt gegen Alemannien nnd Rhein-

franken spricht; — vorste : -torste 19 £, lielit : niht Ilf., die beide

nicht viel besagen; weiter aber swere :here 5f. fiir obd. sivcere : herre,

ein Reimpaar das mit beiden Eomponenten fiir Mitteldeutschland

spricht. Bei dem anderweitigen Fehlen iiberschiissiger -n im Reime^)

sprechen die beiden Reime ivdge : bdgen 111/12 und tage : clagen 121/22

entscheidend fiir Thiiringen oder Ostfranken— von Ostfranken kann

natiirlich nicht das Grebiet in Frage kommen, dem etwa Wirnt oder

Wolfram angehoren (die ich beide lieber als Bayern anspreche),

sondern mehr das nordostliche, sagen wir die G-egend von Bam-
berg, ein Gebiet dessen Sprache eingehend Ehrismann in s. Ab-
handlung fiber die Minneburg behandelt hat (PBBeitr. 22, 288ff.).

Gegen die Nahe Bayerns scheinen die drei qmm im Reime 22. 92.

107 zu sprechen. Dagegen ist der Reim gie : enlie 3/4 doch wohl
nicht anders als wie ein bayrischer Eindringling aufzufassen (vgl.

enlie^ : hies 81f.), denn dem Mitteldeutschen ist diese Bindung fremd

(Zwierzina, Zs. f. d. Alt. 45, 61 ff.).

Die Entscheidung zwischen Ostfranken und dem angrenzenden

Thiiringen wird vielleicht getroffen werden konnen, wenn es ge-

lingtj die eigentiimlich abweichende Bedeutung des swf. lite ander-

warts nachzuweisen so wie sie unser Gedicht zeigt. Die ausffihr-

liche Behandlung welche Schmeller-Fr. II 1634 dem Worte Leitn

widmet, kommt doch in keinem der reichen Belege fiber den Begriff

^Bergabhang, abfallendes Gelande’ hinaus^), und auch der thiirin-

gische Wortschatz, soweit er mir erreichbar war, ergibt nichts

1) Das Adverbium unlangen (; gevangen) 49 wird man nicht antasten durfen

:

der Schreiber der V. 112. 122 das Beimbild zerstorte, wird es hier gewiB nicht

gewaltsam ausgeglichen haben; s. auch Lexer 11 1906.

2) Dagegen hat Lor. Westenrieder (worauf mich Dr. Fr. Liiers hinweist)

eine wesentlich abweichende Bedeutungsangabe : ^Leiten, Leitn, ein tief liegender^

mit Gebiisch oder kleinem Holzwerk bewachsener Grand, eine nasse, abschiissige,

mit etwas Holz umgebene, oder mit Gestrauch versehene, schlundahnliche, in der
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anderes (Alemannien, das Rheinland und Medersachsen brauchen
wir nicht zu beriicksichtigen). In meiner niederhessischen Heimat,

wo die Flurbezeichnung noch recht haufig ist, versteht man wohl
' z. B. bei der KcinmersUede ein grasiges Gelande, das die beiden steilen

Talseiten eines winzigen Bachleins umfafit, meist aber ist Lieth

Oder -Uede (was beides die Karten schreiben) deutlich der ^Abhang’

und demnachst der Berg mit seinem Abhang. In unserem Frag-

ment dagegen ist beidemal der ‘Talgrund’ darunter verstanden: In
der selhen Men (31) wo der Brunnen entspringt, singen die Voglein;

in der selhen Men (65), d. h. im Brunnen selbst, badet das Meerweib.

Im iibrigen ist aus dem Wortschatz allenfalls 102 Imgede (oder,

was in den Vers noch besser passen wiirde: gehUgede) zu erwahnen,

was sonst in der Regel ‘Erinnerung, Gedachtnis’ bedeutet, bier

aber wohl ‘GeisteskrafF besagen soli. Das slQrjg^evov veder-

boge{n) 93 ist in seiner Bedeutung nicht ganz klar, ebensowenig

das Adj. flucke^ wofiir der Schreiber (106) pflucke schreibt.

Das Gedicht gehdrt einer wohlbekannten litterarischen Gruppe
an, steht aber in keiner vornehmen Genealogie. Pormelhafte

Reime und typische Verse, deren Tradition bis ins 12. Jh. hinauf-

reicht (am schonsten ohene : das was twl jse lohene 33f.), kommen
mehrfach vor, aber weder hat der Stil Wolframs oder Gottfrieds

irgendwelche Spuren hinterlassen, noch findet sich die leiseste Ein-

wirkung der glatten Rhythmik Konrads von Wiirzburg. Und
doch hat das Werk, das nicht kurz gewesen sein kann, in der

ersten Halfte des 14. Jahrhunderts sein Publikum gefunden: unsere

Handschrift mit den gereimten Aventuren-tlberschriften stellt mit

Sicherheit erst eine zweite Edition dar, die gewiB fiir einen Leser-

kreis der guten Gesellschaft veranstaltet wurde.

Nahe von einem FluB liegende Gegend, sonst auch eine Au genannt’ (Glossarium

I 326). Hier aber wird Wesentliches mit ZufMligem vermengt und zuletzt etwas

Unmogliches gesagt: eine schlundahnliche Au?I

1) tibrigens scbeint das Wort hier recht selten zu sein: in dem starken

Flurnamenhand von Luise Gerbing (Jena 1911) hab ich es iiberhaupt nicht gefunden.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. PhiL-Hist. Klasse. 1925. Heft 2. 13



Manuel und Amande.

Von

Edward SchrSder.

Eingereicht unterm 31. Marz 1926.

Nacbtraglicli vorzulegen in der Sitzung yom 23. April 1926.

TJnter obigen Namen, die recbt wobl auch fiir das Granze zu-

treffen diirften, hat Oswald Zingerle in der Zs. f. d. Alt. (1882),

297 ff. die Fragmente einer epischen Dichtnng veroffentlicht, die

anf von Biicheinbanden des tirolischen Eranziskanerklosters Schwaz
losgelosten Pergamentblattern zu Tage gekommen waren^). Es
sind drei Doppelblatter : die auBern eines Qnaternio, der die letzte

Lage bildete; dazu ein Einzelblatt, das einer friihern Lage an-

gehoren muB, vielleicht der vorausgehnden,

Beachtenswert fiir eine Pergamenths. des 14. Jh.s (denn die

Datiernng auf dessen erste Halfte diirfte sicker sein) ist das zier-

licke Format: 15x11cm., nnd die freigebige Verwendnng des
Materials: 20 Yerszeilen auf der ungespaltenen Seite. So etwas
kommt um diese Zeit auBer bei Grebets- und Andacktsbiickern

{wo
es ganz iiblick ist) allenfalls bei poetiscken Legenden und Novellen
in Versen (‘buockelin’) vor, scklieBt aber einen Roman grofiern

TJmfangs von vorn herein aus, und diesen SckluB hat auck. bereits

Zingerle gezogen, obwohl er seine Publikation als ^Bruchstiicke

eines Artusromans’ einfiikrt. Mit Sicherkeit laBt sick folgern, daB
die Blatter einer Einzelausgabe, nicht einer Sammelks. angekbrten,
mit koher Wakrscheinlickkeit, daB unsere Hs. das Original treu
kopierte und von ihm sckwerlich durck eine Zwischenhs. getrennt
war. Das wird des weitern dadurch bestatigt, daB die durck-

gekende Reinkeit der Reime auch graphisch mit einer nickt eben
kaufigen Strenge gewakrt ist : allerdings auck da wo die Sckreibung
der Intention des Dickters nickt gerecht wird, wie 231/32, wo
klingend vdre : geMre zu lesen ist, und wokl auck 241/42, wo es

sick empfieklt erfront : erdrout zu sckreiben ^).

1) Sie sind wieder abgedruckt in H. Meyer-Benfej^s Mlid. Ubungsstucken ^

(1920) S. 151 if.

2) Etwa auftauchende weitere Fragmente wiirden sich event, auch durch
die Konsequenz verraten mit der der Schreiber Fremdworter (die er als solche

fiihlt) mit groBen Anfangsbuchstaben schreibt: 5 Tgriaclce, 9 Engele, 104. 135
Massenie^ 105. 117 Tavelrmide,
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Der Schreiber geborte dem bajnvarisclien Spracbgebiet an,

obwohl er sich eigentlicb ntir durch fiinfmaliges eu neben iiber-

‘ wiegendem iu (und u vor w) verrat (Zingerle S. 299) ;
dazu etwa

dnrch ein vereinzeltes megen (212) und durch die oben beseitigte

Apokope var : gebar (231/32). Im ubrigen ist er nicht nur in den
Reimen, sondern auch im Versinnern yielfach der mitteldeutschen
Vorlage treu geblieben: so mit mvgen 192, gesewen 193, du salt

251, tooUes 252. Dies Mitteldeutsch der Vorlage war eben die

Sprache des wahrscheinlich r heinfr ankischen Dichters, fiir

den das Adv. al hegater 63 besonders charakteristisch ist. Anderes
bei Zingerle S. 298, wo aber bedeutungsloses zu streichen ware;
ein Irrtum ist auch die ^zweimalige Bindung e ; denn 39 ver-

schemen (; nemen) hat jlingern Umlaut (j} resp. a) und 212 emvellent

(: gestellent) kennen wir jetzt als altumgelantet.

Noch wichtiger als die Heimatsfrage ist die Erage nach der

Entstehungszeit des "Werkes, das, wie schon die durchweg
reinen Reime (davon 37®/o klingend!) bezeugen, noch dem guten

Epigonentum angehort, aber doch von vorn herein nicht als so alt

angesprochen werden kann, dafi man seine Prioritat gegeniiber

Ulrich V. d. Tiirlin (Zingerle S. 298) liberhaupt in Erwagung ziehen

durfte.

Es trifft sich gut, dafi die wenig umfangreichen Eragmente
(ca. 270 Verse) zwei Eremdworter bringen, fiir die es kemen
frilhern Zeugen als Konrad v. Wurzburg und zwar erst in seinen

Alterswerken gibt. Das ist einmal das aus dem Eranz. entlehnte

st. Eem. barre ^0 'm der Bedeutung ^Turnierschranke’ : vgl. K. v.W.
Turnei 1059, Trojkr. 30302 — und dann das auf lat festum be-

ruhende st. Ntr. fest 79 [Nd der brutloufte feste), das eben um 1280,

als hdcJmt mehr und mehr auf die Bedeutung ‘nuptiae] eingeschrankt

war, dessen alte, weitere Funktion iibernimmt
;

s. die friihsten Be-

lege aus Konrads Trojanerkrieg bei Lexer III 326 und besonders

auch Elis. 854 f. Di fire in grower loirde, Di fest und alle hoch^it,

Man darf es auf Grand dieser beiden jungen Lehnwbrter getrost

aussprechen: das Werk kann erst dem letzten Viertel des
1 3. Jahrhunderts angehoren.

Ware es ein Artusroman’, so ware es ein Spatling, vielleicht

der letzte Nachzilgler der Gattung: jllnger als die Werke des

Pleiers, jtinger wohl auch als der bisher noch undatierte ‘Gauriel

von Muntavel’. Obendrein aus einer Landschaft (nbrdlich des Mains
!)

fiir welche bisher kein sicher fixiertes Erzeugnis der Artusdichtung

bekannt geworden ist. Aber die Bezeichnung war iibereilt und ist

\ irrig. Es ist richtig : im letzten Abschnitt des Gedichtes, der uns von

V. 41—272 (mit einer Liicke von 80 Versen zwischen 158 und 169)

erhalten ist, wird die Hochzeit des gliicklich vereinten Liebespaares

Manuel und Amande von Konig Artus ee Karidol in stnem hus

veranstaltet (67 ff.), und der Dichter benutzt diesen (von ihm her-

beigefiihrten ?) AbschluB, um sich des langern liber die Sage von

Artus Sterben und Wiederkehr auszulassen und zuletzt n^it ein

paar altklugen Zitaten aus Cicero und Seneca zu schliefien. Ich

habe den Eindruck als ob Artus und die Tafelrunde in der vor-
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ausgegangenen GrescMclite der Irrungen nnd Kampfe, welclae die

Vereinigung von Manuel und. Amande hinderten und hinanszdgerten,

ganz und gar keine Rolle spielten — ja vielleicht wird er gar kier

V. 57j0F. zum ersten Male genannt. Den wechselnden Schauplatz
gaben zwei bestimmte, geographisch fiir Jedermann fafibare Lander
des siidlichen Europa, Griechenland und Spanien ab; ein konig-

licber Prinz und eine konigliche Prinzessin waren die Helden,
mit Namen bei denen man sick allenfalls etwas kistorisch Wirk-
lickes denken konnte. Mit einem Worte: die Gresckichte verlief

im Gregensatz zu den Wunderlandern und Marchenrittern der Artus-
romane im wesentlichen in den Baknen des neuen ^historiscken

Romans’, den Rudolf von Ems mit dem ^Wilhelm von Orleans’ zu
sckaffen versuckt katte. Aber der Verfasser von ‘Manuel und
Amande’ war sick nicht voll bewufit, dafi die Abwendung vom
alten Abenteurerroman bei seinem (von mir vermuteten) Vorbild
Rudolf eine grundsatzliche war, und so steuerte er zum Scklusse
das wakrsckeinlick ziemlich leicht befrachtete Sckifflein seiner

historiscken Novelle ganz karmlos in den Hafen von Karidol, wo
sick nun Grriecken nnd Spanier zusammenfinden miissen.

Was ick kier als meine Auffassung des ziemlich unergiebigen
Eragments vorgetragen babe, setzt natiirlich voraus, dak ick an
das ‘Buck’ (112) als Quelle nicht glaube und die Ansicht Singers
nicht teile, der auch fur dies Work eine verlorene franzbsische
Vorlage annehmen mdchte. Die Mdglichkeit, dak der Verfasser
auker deutschen Dichtern (Hartmann und Rudolf — aber nicht
Konrad!) auck franzosische Werke gekannt hat, will ich natiirlick

nicht bestreiten, und kann es um so weniger, da meine Belesen-
heit in der altfranzosiscken Litteratur mit Singer keinen Vergleick
aushalt.

Zum Sckluk. ein paar Bemerkungen zu einzelnen Stellen —
bei der guten Uberlieferung handelt es sick meist um den Yer-
suck, kleine Liicken auf besckadigten Blattern auszufiillen : V. 12
ich bin vor \leide gemsen] — V. I6f. der selhe gab [unde nam] Da0
ich da stack [unde scho^] — 21 [Enhuote min niht der goy.es segen
Oder ahnlich — 79 f. (von Zingerle mikverstanden) 1. iVa der brut-

loufte feste was heinem gebreste — 97 Da^ in niht[es niht\ gebrach— 99 Hs. quamB? — 111 1. (der) hare — 142 L misltchiu — 160
1. da0 er (iemer) mohte leben — 194 L dornen — 244 L ein wise
man JiieB Tullius,
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Vorwort.

Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung meiner Disser-

tation „Der Grebraucli der Kasns und der Prapositionen in der

Septnaginta. Teil I. Berlin 1910“ (enthaltend die Kasus) und be-

bandelt in der Hauptsache die Syntax der Prapositionen, Im An-
scblnB an die eigentlichen Prapositionen sind gelegentlich auch die

in der Bedeutung verwandten Prapositionsadverbien zur Spracbe

gekommen, Angefligt babe ich anfierdem einige Bemerkungen zum
Grebrauch. des Artikels und der Pronomina.

Zitiert ist nach der Ansgabe von Swete, The Old Testament
in Greek. AuBer Swete sind die ersten Hefte der groBen Cambridger

Sept.-Ausgabe von Brooke und M'Lean herangezogen. Die Hand-
scbriften der Sept, werden mit den in diesen Ausgaben verwendeten

Sigeln bezeiclinet.

Die Ordnung der Prapositionen entsprickt der Haufigkeit ihres

Vorkommens und beginnt mit der niedrigsten Frequenzzahl. Fiir

diicpCj avd^ iTtOy jtgdj avxCy aiiv, TCQdg c. gen. und dat. und die Pra-

positionsadverbien ivtdgy iKzdgy &vsvy %G3Qlgj JtccQS^y srlifv, Sixa

sind samtlicbe Biicher der Septuaginta berlicksicktigt worden. Da
aber die Frequenzzahl der iibrigen Prapositionen allzu groB ist,

habe ich mich fiir sie zu einer Beschrankung entschlieBen mlissen.

Ihrer Behandlung habe ich eine systematische Durcharbeitung der

Biicher Gen., Exod. und Mac. I—IV zu Grunde gelegt, dabei aber,

wenn auch mehr oder minder willkurlich, so doch nach Kraften

auch die iibrigen Biicher zur Erganzung herangezogen, und zwar

mit Hilfe der Concordance to the Septuagint von Hatch und Red-

path, des hebraischen und aramaischen Handworterbuches von

G-esenius, bisweilen auch der hebr. Konkordanz von Mandelkern

und auf Grund eigener Lektlire. Die aus den griechischen Papyri

zitierten Parallelen sind fast samtlich der Dissertation von RoB-

berg, De praepositionum Graecarum in chartis Aegyptiis Ptole-

maeorum aetatis usu (Jena 1909) entnommen.

12 *
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Die Arbeit liegt schon seit langerer Zeit abgeschlossen vor,

konnte aber bisher wegen der nngiinstigen Zeitverhaltnisse noch

keine Veroffentlicbung durch den Drnck finden. Eine an sick

gewifi wiinsckenswerte Ausdeknnrg der Untersucknng anf den ge-

samten Schriftenkomplex der Sept» konnte ick leider nickt vor-

nehmen, da meine Berufspflickten mir Zeit nnd MuBe nur in be-

schranktem Mafie gewahren.

Wie bei meiner Dissertation, so sckulde ick anck bei dieser

Arbeit meinem sekr verehrten Lekrer, Herrn Professor Dr. Wilhelm
Scknlze, meinen herzUcksten Dank flir die Teilnabme, mit der er

sie vom Beginn bis znr VoUendnng begleitet kat.

Herzlicker Dank gebiikrt auck dem Leiter des Septuaginta-

Untemekmens, Herrn Professor D. Dr. Alfred Eaklfs, der die

Arbeit knrz vor tind wakrend der Drncklegung einer genanen Durck-

sickt unterzogen hat, und seinen Hilfsarbeitern, welcke die Zitate

aus dem Alten nnd Nenen Testament reyidiert haben.

Bezeiehnung der Bdcher des A. und N.T.

Gen. Reg. Ill lob Abd. Bar. Mac. IV Cor. II Philem.

Exod. Reg. IV Sap. Ion. Thr. Ps. Sal. Gal. Hebr.

Lev. Par. I Sir. Nah. Ep. ler. Epb. lac.

Num. Par. II Est. Hab. Ez. Mattb. Phil. Petr. I

Deut. Esdr. I Idt. Soph. Dan. Marc, Col. Petr. II

los. Esdr. II Tob. Agg. Sus. Luc. Thess. I loh. I

lud. Ps. Os. Each. BeletDr. loh. Thess. II loh. II

Kuth ProY. Am. Mai. Mac. I Act. Tim. I loh. Ill

Beg. I Eccl. Mich. Is. Mac. II Bom. Tim. II ludas
Beg. II Cant. loel ler. Mac. Ill Cor. I Tit. Apoc.



dfitpL

Von dieser bei Aristoteles ^), Theoplirast Polybius, in den

agyptischen Papyri der Ptolemaerzeit^), auf den pergamenisclien

Inschriften'^) und im Neuen Testamente ganz feblenden Praposition

bat sicb aucb in der Sept, keine Spur erbalten.

dvd,

das nur mit dem Akkusativ yerbunden vorkommt, ist dem Aus-

sterben nabe. An drei Stellen findet sicb die distributive Be-

deutung^): Gren. 2422 sXcc^ev 6 avd'QOTtog ivmticc %Qv<jd dvd dQa%iiriv

6Xx7jg np'^'i „und es nabm der Mann einen

Ring von G-old, ein :s>pii sein Gewicbt“. Der tlbersetzer setzt also

statt des bebr. Singulars den Plural iv6tta und fiigt dann &vd

binzu, wozu die Fassung des Originals gar keinen Anbalt gibt^).

Par. 1 15 26 B%'v6av dv^ iittd ii66%ovg %ccl dv’ imd ocQcovg» Aucb

an dieser Stelle zeigt der XJrtext keine distributive Auffassung:

„und sie opferten sieben Farren und

sieben Widder". Reg. Ill 18 is exQvtjja d'jto %^v Ttgocprjt&v %vqCov

Sxoctbv ccvdQocg dvd TtsvtijxovTcc iv (^Ttr/XccLm „fiinfzig

fiinfzig" ^). (Fiir denselben®) bebr. Ausdruck Reg. Ill 18 4 xard

atsvtTjxopta,)

1) Siehe Euckeu, Uber den Sprachgebraucli des Aristoteles (Berlin 1868),

S. 63
:

„ciiicpL findet sicb in den ecbten Scbriften nie, in den unecMen nur de

mundo 398 a 20“.

2) jSTur in einem Zitat aus Arcbilocbus begegnet d^cp^ Fgt. VI, 45. Muller,

tiber den Spracbgebrauch bei Tbeopbrast (Progr. des Fixrstl. Gymn. zu Arnstadt

1878), S. 9.

3) EoBberg, De praepositionum Graecarum in cbartis Aegyptiis Ptolemaeorum

aetatis usu (Diss. Jena 1909), S. 11.

4) Eadermacber, Neutestamentlicbe Grammatib S. 115.

5) Im N. T. kommt die distributive Verwendung von dvd baufiger vor, acbt-

mal in den fiinf Bucbern Mattb., Marc., Luc., lob., Apoc.

6) Ygl. unten die Anm. zu Ttccgd c. gen. Abs. 6.

7) Dem bebr. Gebraucbe entspricbt Marc. 6? ijg^cc'vo ccvrovg djfOGvslXsLv

dvo 8vo (s. unter %ixrd c. acc.). Aucb Marc. 6 89. 40 wird das distributive Ver-

bMtnis durcb Wiederbolung des Wortes bezeicbnet iTtkcc^sv ccvrotg dvccytU^fjvat.

Tcdvrccg avfiTtoGia cvii'JtdcLcc l%i vcb xogra. %al dv^'itseav TtgccGial utgaGiccl

Ticcrd inavbv %al %atd TfSVTrjyiovva.

8) Vgl. Kittel, Bibl. Hebr, zu dieser Stelle.
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Die ortliche Bedeutung von civcc findet sich. nnr in zwei

formelhaften Wendungen^):

1 . dvDC %stQd tivog:

Reg. II IB 2 Bdtri &vd %stQcc tTjg 6dov bs?' „auf [der] Hand
[des] Weges^ ^), d. h, neben demW.

;
18 4 Sdtrj 6 jScc^Us'bg dvd xstga

trig iJtijXrig ;,nach [der] H. des Tores"; 15 is ^dvtag oC

Ttatdeg aitov dvd XBtQa ccitov b5? „auf seiner H.", d. h. alle

Knechte zogen an ihm voruber. Diese Ausdracksweise, die mit

der Polybianischen Verbindung dvd %EiQag a%Biv rcvd nicbts zu tun

kat®), kommt nur in Reg. II vor. Dagegen lesen wir Exod. 26

^uQd^) rbv %oxccii6v b3^ „auf [der] H. des Elusses", abnlich

ler. 206 xd ^aQcc xbv EixpQdtrjv} Par. II 17 15 iib%' aitdv „auf

seiner H.", d. h, neben ihm^},

2. dvd ^i6ovj das an etwa 240 Stellen in der Sept, vor-

kommt (mit Ausnahme von Mac. II—IV und Sap.) ®). Meist ist es

1)

. Im N. T. findet sicli die lokale Verwendung nur in ccvd ^seov (s. imten

S. 174 Anm. 1). — Ganz vereinzelt stebt (nur im cod. B) Beg. Ill 4 11 Seva zlav

Korl Seva vgl. jedoch fiber diese Stelle B-ablfs, Sept.-Stud. 3, S. 227 f.

2) Jene hebr. Ausdrucksweise findet sich auch im Syrischen: ntccQa vrjv odov
Luc. 85 . 12 wird ubersetzt mit ^oj „auf [die] Hand (SeiteJ des Weges“,
TcccQCi Tr}v ^dlcccaav Matth. 4i8 mit j.* „auf Hand des Meeres“. Siehe
auch Brockelmann, Grundrifi der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen,
Bd. II 8. 396 (§ 250 f).

3) Siehe .Krebs, Die Prapositionen bei Polybius (Wiirzburg 1882), S. 33.

4) A und eine Reihe von Minuskeln hat inS.

5) Eine ziemlich genau dem Hebr. entsprechende Ausdrucksweise findet sich

im Arabischen, besonders im Vulgar-Arabischen
: „ 2wischen [den] beiden

Handen [jmds.]“, d. h, „vor“ (Graf, Der Sprachgebrauch der altesten christlich-

arabischen Literatur S. 120). Diese arabische Wendung findet sich nach Graf
nicht nur bei Personen, sondern auch bei Sachen, wie 0*^ „vor

dem Throne'^, jjvor dem Tore*‘ (eigentlich zwiseben den beiden

Handen des Thrones bzw. Tores). In den iibrigen semitischen Sprachen verschmilzt

die Proposition pi „zwischen^‘ nicht mit Homina zu festen Zusammensetzungen
(Brockelmann, GrundriB II § 254g).

6) Als Yorlaufer dieses Sevd (isaov kommen in Betracht: Hesiod, Scut. 209
ct^ (lecov (diese Stelle wird allerdings ein jungerer Einschub sein); Alcaeus,
Frgm. 30, 3 (Antbol. lyr. ed. Diehl) ov rb p^saaov

;
Xenophanes 1 11 (Diels,

Vors, ^ I, S. 44) und Theogn. 839 dv rb fisaov. Den ersten Beleg fiir Scvic (isaov in
der spateren Bedeutung scheinen die Grammatiker bei Antipbanes gefunden 211

haben nach der Notiz des Antiattikistes (Bekker, Anecdota Graeca S. 80):
fiiaov: Sevrl toy iv iiiam. I4vrtq)dvr}g ^JbdvLbi^^ (Kock, Com. Att. 1115 Frgm. 13).
Haufig begegnet es dann bei Aristoteles und Theopbrast, die Sevd hauptsachlich
zur Bildung dieser Formel verwenden. Ferner bei Theocrit 22, 21 und Callixinus
Athen. Y, p. 197A. Auch Polybius, Diodor und das N. T. kennen diese Yerbindung.
Ebenso begegnet sie auf delphiscben und anderen Inschriften (Sammlung der



tJbersetzung von j,zwisclien“, wie Gren. 15 17 lufiTcddEg 7CvQ6sf

cd diTjXd’ov &vic ybidov rcbv dL^oro^Tj^drmv 3I53 %qivsI ii.

4223 sQ^rjvEvriig a. aircbv, Znr Wiedergabe von '

7‘irii j,m

dient es Exod. 2829 Tcchdcovag cc. rovtcav 7CBQi%x)xX(p. Hinter

dem Artikel ganz unabbangig vom Hebr. steht es Exod. 26 10

TtocijdSLg dyxvXag iitevti^xovra sjtl tov %BcXovg 'crjg SsQQscog ti^g fiidg

T'j^g &, xaxd dv^^oXt^v ti'iinlnn (nS2"ipn „das letzte [Ende] in der

Verbindungsstelle “

.

Sebr haufig findet sicb dvd ^isdov ... %al avd ^idov — ..

.

oder ..
.

(itn N. T. kommt dies nicht vor, s. S. 174 Anm. 1).

Doch kann in der tJbersetzung das zweite dvd iiidov im Gregen-

satz zum Hebr. aucb ansgelassen werden:

a) baufig, wenn beide Grlieder Pronomina sind^), wie Gen. 13 s

I 65 23i5 31 44 . 46. 48 . 49 Eutb li 7 Heg. I 2O 23 24i3 avk ^edov i^ov

xccl dov, bebr. stets „zwiscben mir und zwiscben dir“;

los. 2226 cc. rifi&v xai ifi&v (abnlich Idt, 7 24) ;
Ez. 2O 20 a. i^ov

xai los. 84, d. (i, xal ixsCvrjg, Indessen findet sicb,

freilicb selten, in tlbereinstimmung mit dem Hebr. ancb an der

zweiten Stelle avk ^edov: Gen. 172 Reg. 124 le k. ifiov xccl A fi.

dov] Gen. 2628 A xal cc. dov] Ez. 20 12 d, e/iov xal

d, ft. whx^v,

b) ebenso, wenn nur eins der beiden Glieder ein Pronomen

ist: Deut. 65 dvd ^Bdov xvqlov xccl (abnlicb Idt. 811); Reg.

I 20 3 d. ft. fion xal rov d'civdrov. Die Genesis aber setzt in Fallen

der Art dvd iisdov zweimal: 3 is «. ft. dov xal d, ft. tfjg yvvaixdg]

Dialektinschriften 2010,3; 2041,14; 20^9,18; 2082,16; Dittenb., Syll. » 493, 33

;

747, 5) und sehr hilufig in den agyptischen Papyri aus der Ptolemaerzeit (Ro3-

berg, S. 34). Auch im Neugriecb. bat sicb icvciiis6o{v) bebauptet, z. B. Seidel, Neu-

griecbiscbe Ghrestomatbie S. 4, Z. 2 v! scitav dcvcc^sao tovg.

1) Vgl. das arabiscbe „zwiscben ... zu“ nacb dem Muster von

. .
. Cr* (Brockelmann, GrundriB II, § 254).

2) Die arabiscbe Spracbe macbt es gerade umgekebrt: wenn beide Glieder

Oder eins von ibnen ein Pronomen ist, wird die Praposition „zwiscben‘^

wiederbolt, wie „zwiscben mir und zwiscben ibin“,

„zwiscben eucb und zwiscben eurem Bruder"; wenn dagegen beide Glieder Sub-

stantiva sind, so wird die Praposition gewohnlicb nur vor das erste gestellt, wie

„zwischen Zeid und Amr‘‘ (Caspari, Ar. Gram. § 279 S. 280), die

andere Konstruktion mit wiederbolter Praposition, die zwar aucb im klassiscben

Arabiscb vorkommt, wird von den Puristen verurteilt (Brockelmann, Grundrifi II,

S. 410). Ygl, aucb Deut. lie in der arab. Ubersetzung des syrohex. Textes von

Haretb ben Senan „zwiscben ... und

. . . und“, in LXX aber %Qtvoit£ dixccLcag dvd [jusaov dvdgbg xal dvd fiiaov ddsXcpov

Ticcl dvd ^Boov ^QoariXvtov avxov.
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9 16 d. fi. €fiov %al d. fi. TtA^riQ ijjvxTjg (ahnlich 17); 30 se d.

xal d. (i. eine Ansnaliine bildet nur 9 is d, [i, sfiov xccl rfjg

yfjg. Mit der in der Genesis befolgten Praxis stimmen iiberem

MaL 2 i4 d, ffc. 60V xal d. ii, yvvatxdg nnd Is. 692 d» /x. {ffc&v xal

a. fx. tov ^sov.

c) Anch bei drei Gliedern, von denen die beiden ersten Prono-

mina sind, kann das zweite dvd ^hqv fehlen: Gen. 9 12 . is d, [i,

§^ov xal xal d. [i, xddrig iJVXTjg] 17 10 d. ft. s^ov xal iiicov xal

d. -rot? 67ciQiiat6g 0OV (istd 6s. Dagegen steht dvd i^d6ov an alien

drei Stellen Gen. 17? d. fi. ifiov xal d. p. 6ov xal d. fi. tov 67tiQ-

fiatdg 60V.

d) dvd 11E60V wird nicht wiederbolt, wenn dasselbe Snbstantiv

ohne Zusatz zweimal gesetzt wird: Gen. Is d. Gdatog xal vSatog;

32 16 d. ft. TCo^^vrjg xal itoCiivrig] Ez. SIi? d. ft. Ttgo^dtov xal 3tpo-

fidtovy xQiwv xal tQdcycov b . . . b . . . b .. . Wenn aber das Sub-

stantiv ein Attribut bei sick hat, steht dvd ^s6ov doppelt: Gen. I 7

d. ft. tov vdatog 8 ^v ’bitoxdta^ tou 6tEQs6fiatog xal d. ft. tov vdatog

tov iTcdvcj tov 6tsQs6^atog; Exod. 823 d. ft. tov fftou ^.aov xal d. ft.

tov 60V Zaov; 94 d, fz. tcov xt?]vmv t^v AtyomCmv xal d. ft. tmv

xt'ijvccv tSv vC(Sv ^l6QaiqX] Lev. 20 26 d. ft. t&v xtrjvmv tow xad'aQ^v

xal d. ft. tSv xttiv^v tmv dxad'dQtmv (aber unnaittelbar darauf heifit

es xal d. ft. tmv TtstsLvSv tSv xad'ag^v xal rcov dxad'dQtcov^ hebr.

beidemal b...pil); lud. 11 27 d. ft. vCSv ^l6QaiiX xal d. ft. vCcov Ail-

ft(6v; Reg. 113 1 d. ft. rou o'txov 2Jaoi)X xal d. ft. tov oUxov AavsCd,

Ez. 3420 d. ft. TtQo^dtov l6xvQov xal d. ft. TCQO^dtov d6d'£vovg.

e) Bei Gegensatzen, wie gut und bose, heilig und unheilig,

rein und unrein, viel und wenig, tot und lebendig, Mann und Weib,
Erde und Himmel, Meer und Berg, fallt oft das zweite dvd il£6ov

fort: Reg. 111935 IIISo d. ft. dyad'ov xal xaxov^)] Lev. lOio d, ft.

tav dyCcov xal twv ^s^i/lXcoVj xal d. ft. tmv dxad'ccQtcov xal tmv xad'a-

Q&v (ahnlich Ez. 4428); Lev. 20 as (vgl. oben unter d) d. ft. t&v Ttstso-

vmv tmv xa^aQGiv xal tcov dxad'dQtmv (jedoch lesen wir in dem-

selben Buche 11 47 d. ft. tmv dxad'dQrcov xal d. ft. tmv xad'a^mv^ xal

d, ft, tmv ^moyovo'6vtmv td iod'LdfiEva xal d. ft. tmv ^moyovovvtmv td

i6d'i6fi£va; 27 12 d, fc. xaZov xal d, ft, tcovtjqov; 27 14 d. ft. xa^g
xal d. ft. jtovi]^dg)

;
IsTum. 2056 d. ft. TtoX^mv xal dXCymv] 1048 d.

1) Ein besonderer Fall ist Mai. 3i8 cc. /x. Sl^cc^ov %al d. (i, dvofiov %ccl d.

fi. tov dovlB^ovtog -O’a® >tai tov fiij dovlsvovtog.

2) Ps. Sal. 2 38 tov dLccGtstlcci, dvd ^iaov Si'acci^ov nal d^ccQtcoXov.

3) Dagegen lesen wir den Dativ Lev. 27 3S o'tn dlld^stg %cclbv iitovriQ^ lj<b

5>nb nit) npn*! „mcbt wird er unterscbeiden zwischen Gutem zu B6sem“
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(fisraiv).

IX. twv tsd'V7jz6t(X)v xal vmv ^6vt(ov; SOi? d. ji. dvdQog xal (B; A
und andere Hss. xal dvd iia^ov) yvvaimg aixxov, %al a. Ttatghg tcccI

d'vyaTQdg] Ez. 8 a Par. 121 le d. tTjg %al (tov) oi^avov (ahn-

licli Ep. Icr, 54); Dan. 11 45 d. fi, r^v %'aXa66^v ^otl tov HQOvg tfjg

^aX7j<j£G)g tov dyCov. In der Genesis dagegen wird dvd iia^ov wieder-

holt: 1 14 d. ii, tTjg fi^sQccg %ai d. ft, tfjg vv%t6g\ lis d, tov (pcotbg

%al d. ii. TOV 6%6tovg (vgl. b tind c).

f) Bei Ortsbestimmungen wird dvd iis6ov stets wiederholt ^)j

wie z, B. Gen. 10 12 d. Ncvevij xal d. [i. XdXai und sehr oft in

der ganzen Sept. Hierher zu rechnen ist anch Ez. 47 ig dvd iikov

bQlcov JayLa6%ov %al d, ft. oQioiv^H^aO'sC n'Dfl bi:3!3i

jjZwischen [der] Grenze von Damaskus und zwischen [der] Grenze
vonHamath“; 4822 dvd ^dijov tcov b^Ccov ^lovdcc %ccl d. fi. t&v bgicov

Bsvia^sCv^). Nur an zwei Stellen babe ich Ausnahmen gefunden:

Idt. 3 10 ocat£6tQatootdd£v^av d, Paired %al Zl^vd'mv Ttblacog
;
8 3

ad'^Tpav avthv ... d. ii. J(x)%'d6i^ %al Balaiicxv. Vgl. Mac. 11236

(sxehe g).

g) In Mac. I findet sich dvd fihov, jedoch nie wiederholt, an

folgenden Stellen: 13 40 yivi(S%'m d, 'fjfi&v slQfjvTj] 16 6 %siiidQQOvg

d, fi, ax)t&v. — 7 28 [X'fi e^tCD [xd^rj d, (i. i[xov xal ifi^wv; 12 s6

{)tfja6aL vxljog ^sya d. [i, tTjg MoiQccg occcl t^g ndXsog (vgl. f).

h) Andere tlbersetzungen

:

a) iv ..,xal dvd ^86ov = , ,
, 1

^!: : Is. 5 3 xglvats bv aiiol %al

d. /i. TOV diXTcaX^vog /xov.

j3) dvd ix£<30v , , . (jtQbg = Ez. 3422 tcqiv^ d, fi. ^qiov

TtQOg ^iQLOV,

Im Gegensatz zu dem sehr haufigen dvd ^a6ov erscheint

II at aid) in der Sept, nur ganz selten; 3inal in der griechisch kon-

zipierten Sap. : 4 10 ^atalv d^uQtcjXcbv iiatstad'Yi] 16 19 ft. vdavog]

(Mdghnpt setzen vor diesen Satz noch eine 'wortliche Ubersetzung ov% ijtia'ns'ipsrai

Sevd [isaov Kdlov %cci [ned dvd ihicov t] 'jtovr\QOv).

1) yergleiche miteinander Exod. 1420 slafjX^sv d, ^ju. t&v AlyvjtTLtov xcut d.

fb, tTjg ntccQSiM^oXrjg ^laga^X und 11? Ttagado^d^ab 'nvQiog d. r&v Atyvicvicav ticcI

(B
;

'iial dvd ^s6ov AM und eine Reihe von Minuskeln) tov ^lagccijl : im ersten

Falle handelt es sich urn eine drtliche Beziehung, im zweiten um einen pers5n-

lichen Gegensatz. Ygl, dagegen Dittenb., Syll.^685 45 tf]g IIqcciglcdv TcSXsog

'HELfisvTjg dvd [isaov ^ItavCcov ts %ixl ^IsgaTtvtVLODV.

2) Der Plural td ogiccy meist flir den hebr. Singular „Grenze‘‘, erscheint

in der Sept, etwa 240 mal (in Mac. 121 mal, bier nur der Plural), der Singular

ogiov etwa 40 mal. Im N. T. kommt ogiov nur im Plural vor, und zwar 12 mal:

Matth. 6 mal (2i6 4 13 834 1522.39 19 1), Marc. 5 mal (5 17 7 24. 3i.3i 10 1), Act.

Imal (13 50).
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18 28 als Adverb avano'ipB tiji/ (daftir feblt dva ^hov

ganz, wie S. 170 erwahnt). Die iibrigen Stellen, an denen sich

findet, gehoren dem cod. Alex, an: lud. 627 Ttod^v

aivijg Reg. Ill 15 e TcdXs^og '^v ' Po^od^ zal fistcc^if 'leQO-

82 7t6Xs^og ?]v ^sxa^'b^A^d xccl Baa6d ^a6ili(x)g

...

B

hat in lad. 527 dva ^s^ov and laiJt die beiden

anderen Stellen ganz aus, Diese beiden Stellen geboren nicht der

urspriingliclien Sept, an, sondern sind, wie nns die syrobex. tJber-

setzung bezeugt, von Origenes sub asterisco binzugefiigt, and zwar

aus der TJbersetzung Aquilas. Derselben Origenes-Rezension gebort

aber zweifellos aucb das [ista^v von lud. 627 an, da es sicb aufier

in A nur nocb in den spezifiscb bexaplariscben Hss. box und in

Syrobex. findet^).

vjt6^

I. Mit dem Grenetiv.

Vom Orte wird in der Sept, wie aucb im N. T. nicbt mebr

angewendet; aucb bei Polybius und in den agyptiscben Papyri der

Ptolemaerzeit geschieht das sehr selten.

vTto entspricbt in den Biicbern, deren bebr. Passung vorliegt,

1 . der Praposition ]12 „von“ bei passiven Verben; Lev. 2643 rj

yrj avxaraXsLg)d''r]0st()ci iii (B^^P d%^) ccvr^v; Dent. 3 11 ^atsXsCtp^rj i7tb

(B?AP djtb) xmv '^Pa^paslv] Reg. 111920 (A; vgl. IO 24 B) tcccvtcc tov

Xahv tbv i7CoXsXsL[i^Bvov ^Ttb xov AiJLOQQalov
;
Is. 11 11 tb KataXsicpd'sv

iTtbXoiTtov rov Xaov^ 0 dv %ataXei(pd'fi vjtb (AQ 0:71:6) x^v ;

1) Im N. T. kommt dagegen Omal vor (Matth. 18 15 23 85 Luc. 11 51

1626 loh. 481 Act 126 13 42 16 9 Kom. 2 i 5). Zwei Glieder verbindet fisvaiv:

Matth. 18 15 ^Xsy^ov a'btbv (iBrcc^v cov nal cc^btov ^6vov
;
23 35 [isva^v xov vccov

%ccl tov ^vaiciGXriQ^ov] Luc. 11 5l fisra^b rov d'vciaarTjQi'ov nal rov oI'tcov; 16 26

fista^v iiiiobv %cil vfiav; Act. 15 9 rj^&v rs ^al avtcov^ wobei zu beachten

ist, dab fistcc^v nie wiederbolt wird. Auber diesen eben angefiibrten Stellen findet

sich fisraiv noch: Act. 126 6 IlBtQog HOCfim^EVog fisrcc^b dvo atgatimrSiV
\

Rom. 2 15 avvfiocQTvgovarjg avrav rijg avvSi8i]as(Dg %al pistcc^v &lX'ijXa)v tobv Xoyta-

TiccrrjyoQovvTiav; als Adverb: loh. 431 iv ra fista^v rjQootcov (vulgar = „nach-

her“, siehe Blab-Debrunner §215,3); Act 1342 s^iSvtav Af cchtBv TCccQsyidXovv

slg tb fista^v Gappoctov. — dvd (lioov begegnet im N. T. nur viermal : Matth.

13 25 STtiGTCSLQEv ^itdvicL dvd
1
ME6OV tov citov

;
Marc. 7 3i 7\X^bv . . . dtvbc t&v

oQLoav As7ici7f6Xso)g

I

Cor. 165 Slcc^qCvccl dvd. [isgov tov ddsXg)Qv avtov (vgl. Gen.

3153 %QivEi: ccvk ^BGov r}^S}v auch Is. 5 3 oben S. 173 unter h); Apoc. 7i7

tb &QVLOV tb icvk ybiaov tov S'^ovov. Doppeltes kva {isaov (s. S. 171) findet sich

also im N. T. nicht.

2) tiber nataXstTtsad’at, s. auch Absatz 2, fiber Xeltcsg^kl und vTtoXsLTtsG&cci,

DiTto tLvog s. unter ccTto. Auf die Yerdrangung des vito durch Sctco macbt auf-
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Sir. 7 15 yacoQyCav V7tb 'bipC^tov h%TL(3^Bvriv\ 1821 TtXoiiaios ^aXsvd-

^Bvog 0trjQl^£tai ^Ttb (pCXmv, taTCatvbg Sh uts^hv TCQOijaTCcod'EHaL %)!Jtb

q)CX(DV] Ez. 303 ^i0'>]d'7jvaL i^dg vTtb td)v xvzXa iiiSv] Dan. Se

X^ipa^d’B dd^atcc Ttccvtolcc xal do^a6%'ri6B6^s b^lov (freie IJber-

setzung des aram. ^tnp ‘]‘a “Jlbripln ^p '^1 nsrnsi pnio „Gesclienke

und Grabe und groBe Ehre werdet ihr empfangen von rair“, eigent-

licli „von vor inir“). Ebenso bei einem das Passiy vertretenden

intransitiven Verbum los. 208 ovx dTCod^avsltat 6 (povavrfjg

(A ix^itb) tov dyxL^tBvovrog tb aiiiu.

2. der Praposition D bei passiven oder intransitiven Verben

wie unter 1: Dent. 8829 tCg o^oiog (Jot, Xabg ^co^o^evog vitb hvq(ov]

Is. 45 17 ^I^QCcijX ew^Btat ^Tcb xvqlov] lob 36 u 6b ^corj avtG)v Ttr^cD-

6%o^Bvri 'b%b ayyaXcov] Is. 24 is ciX66£rccL vTtb tijg Tcayodog] lob 21 25

vbXbvx^ iitb TtLXQCag iJv%Yjg] vgl. aucb die freie tJbersetzung los. 11 22

ov xaxsXsCcpQ'ri rcbv 'Evaxslfi ccTtb (A ijcb) rav vid>v 'IdQa'^X ifh

„niclit warden iibrig gelassen Enakiter in dem

Lande der Sbhne Israels

der Praposition nnh ^anter“: lob 9 13 'bTc' ccitov £xdiig)^rj0av

XT^tT] td v7t^ oigccvdv",

der Praposition „anf“: Os. 9? v^tb tov TtXijd'Ovg zdyv adixvmv

6QV Bx:X7id'vvd'Yi \iwvla (Jot>.

3. Eerner entspricht hito kebr. Wendungen, die aus einer Pra-

position und einem Substantiv zusammengesetzt sind:

‘iSSb „zu dem Antlitz^ = vor: los. 18 1 r/ ixQaTTj'd’i] t&jt'

axitav
]
lob 816 vyQbg ydg b(5civ i%b iiXiov] 21 is £(3ovtai da co67t€Q

ijc%VQa iTtb dvBiiov,

5
jVon dem Antlitz“ : Is. 72 ^vXov iTtb jtvBv^arog daXsvd’^^),

„in den Augen“: Prov. 21io xpvx'i) cc6s^ovg ox)% aXai'id'^-

(jBtcLi V7t oidsvbg x&v dvd'Q(b7tcov,

jjin der Hand“: Exod. 16 3 :n:Xrjyevt£g V7cb xvqCov,

4. vTto finden wir bei passiven Verben auch dort, wo im Hebr.

der Satz aktivisck ausgedriickt ist: Exod. 5 14 ol ygaiifiaxstg ... of

xcixa0xad'£vt£g ... iTtb tcbv S7ti6tatG)v tov (vgl. Dan. 224);

Lev. 10 6 xbv iv7tvQL(D^bv bv evBTtvQi&d'ri^ccv vTtb (Grfk «7r6) kvqlov

niJV’ ns'i'inn „den Brand, welcken brannte J.“; 20 le yvv^i

^tig 7tQo6BX8v0staL %Qbg TCdv xt^vog ^L^a0%'^vai ax)xi]v v%^ avxov

(A d%' ai)xov) r\m „sicli mit ihm (naml. dem Vieh) zu be-

merksam K. Huber, Untersuchungen liber den Sprachcbarakter des griecbiscben

Leviticus S. GO.

1) Vgl. Absatz 1 und die vorige Anm.

2) Vgl. Mattb. 11 7 Luc. 7 24 ndla^ov vTtb dva^iov aaXsvo^svov.
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gatten“; Par. 11192 ^i^ovfiavip ijco kvq(ov „Hassende

(oder mit anderer Vokalisation GetaBte) J.s“; 262a oC 'loiitol l6yoi

ol TtQ&roL ml ol B0%a%oi ’O^s^ov yayQcciifievoi i:jtb ’Is06slov tov tcqo-

(ptjtovi Is. 624 mXd^iri iTtb avd'gamg Ttvgdg] 20 1 'fjvCm

&7te6'vdXri ircb ^AqvA] Sis (bg ySLQ Ciidtiov ^QCod'yj&Bmc i)7tb

%al &)g SQia ^Qcod'Tj^srca iTcb 6')]t6g,

6 . Hebr. Substantiva im stat. constr. werden in der tJber-

setznng wiedergegeben durch passive Partizipien, besonders des

Aorists und des Perfekts:

,,Wort“: G-en. 4B27 %dvta xd Q)]%'Bvta 'bjtb bD

„alle Worte Josepbs“^); Dent. 42i Jtspi r&v Xsyo^svcov itp

ili&v] Est. I18 xd x^ ^cc^lXbI Xa%%'ivxa ccix^jg (im Hebr. Sing.

HDb'ail )j[das] Wort der Konigin", ebenso Su xd iTcb xov ^a6i-
Xicog Xaybiisva und 9 i tc!: yQd^fiaxa xd yQccg)svxcc i)!jtb xov paefLXmg)*

‘^'D^ „Spruch, Wort“ : los. 242 ? Tcdvta xd Xsxd'svxa ai)x0 iTcb hvqCov.

niSilD jjBefehl, Vorscbrift^^ : Est. 83 xd 'bTtb xov ^a^cXecjg Xsyd-

^8va (hebr. Sing.).

;;Ausspruch, Befehl“: Est. I15 xd vTtb xov ^a<jLXBcog xCQoa-

xayp'ivxa (hebr. Sing.)^).

Jns „Mand“ ; Gen. 4521 mxd xd Bigynisva ‘hitb 0ccQccch (hebr. Sing.).

nninn'D ;;Gedanke, Anschlag'^ : Est. 85 xd ygd^^ata xd ccTts^xccXiidvcc

'bjtb A(idv nMn)3 ;;die Briefe, [der] Anschlag Hamans^^
^das Tragen^ : Nnm. 42? Ttdvxcc xd dQtd vid avxcbvj im

Hebr, steht der Sing., ebenso 4 31 und 32 XDCvxa xd (pvXdy^axcc (bzw.
Ttdvxa xd ^Ksvrj xrjg (pvXaxijg) x&v algoixavcDv vtc" aitmv.

„das, was mit den Eiifien niedergetreten wird“ : Ez. 34i9
xb XBXUQayiiivov vSojq V2tb xmv xi^odav •byicbv btclvov.

nj-iDin „Beweis, Zurechtweisung, Warnung“: Prov. 3u ^irids

i'nXvov avxov Usyxojievog inn^Dllnn „in seiner Warnung".m nbDb^tJ „Speise eines Eeuers“: Is. 9 19 sdxaL 6 Xabg Sg i^b
^VQbg mxaxE^av^Bvog,

„IJmkehrung“ : Is. I7 iiQ^iioxau %axs6xQaiMfiEvrj vTtb Xcccbv dXXo-
xqIcdv InD&iTTQD n'JO'jQttJ ^eine Wiiste wie eine TJmkehrung Eremder^.

1) Bei dem Verbum des Sagens finden wir diese Ausdrucksweise aucb imK T., wie Matth. I22 2 15 to qti^sv vjcb nvgtov^ 22 31 to qtj^sv vfiiv vnb tov
^sov UyovTog, Ygl, Dittenb., Syll.3 679 85 t6 ys ii^v Xsydfisvov M IlQiT^vmv
^Q[b]TSQov, Das Verbum stebt im Plural Act. 86 tocg Isyo^ivoig vTcb tov ^iXC^CTtov

;

27 11 TO/ g vTcb IIccvlov Xsyo}iivoLg. Dagegen Ttccgd: Luc. 1 45 roLg XsXaXrjfjbsvoLg
a^Tf} %ccQd >AVQiov, Vgl. aucb Matth. 2 17 t6 7sQSfii'ov tov TtQocpTjtov,

2) Vgl. A.ct. IO33 Sc-novoccL TcdvTCc Td irtQoaTSTccy^sva col M tov kvq^ov.
Vgb aucb nocb Ditt, Or. gr. 6G4 i5 ra 'vtc’ i^ov 7is%QL[ievcc ^ TCQoaTaxd’svTcc,
7 Tcc V7t i^iov yisXsvofisvcCf 669 28 toj vtco tdicotcav itgccx^ivTcc.
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'nbbp „Flncli“ : Deut. 2I 23 ^cemraQcc^svog vTtb d'sov,

^Geliebter, Freund : Dent, 33 12 7)yccjtriii8vog i)7tb xvqlov,

Eine stat. constr.-Yerbindung kann von den tlbersetzern wieder-

gegeben werden durch ein Substantiv, dem der Artikel und 'bTtd

mit einenx Grenetiv folgt: Est. I20 6 v6^og 6 vtco tov ^a^iXmg
D!3i!nS) ^Ausspruch (Verordnung) des Konigs"^). Ja sogar

mebrere bebr, Substantiva werden von dem Xlbersetzer in ein Ver-

bum mit beigefiigtem Adjektiv zusammengezogen Is. 13i9 BccfivXSv,

Tj KaXstrccc hdo^og ircb AQ, d^rb B) (^ccc^tXecjg XaXdcccav

„Zierde der Konigreicbe, Scbmuck der Majestat

der Chaldaer".

6. Ein im stat. constr. stebendes bebr. Partizipium kann in

der Sept, ausgedriickt warden durcb ein Partizipium (oder Verbal-

adjektiv) mit folgendem i7t6:

MW „Gresegneter J.s“: Gen. 2629 vvv 6v svXoyrjrbg i^b

%v0iov] Is. 6523 07tiQ^a siXo'yrjiihov i^Jtb d'sov^).

MW jjErloster J.s“: Ps. 106 2 ol XsXvrQcofisvoi^ 'bTtb %v^tov]

Is. 6232 Xabv ciyiov XsXvtQCoiLivov 'Otco ocvq(ov,

MW QW ;;Gebafiter J.s^^; Prov. 22u 6 ^i0rjd'6lg 'bTtb mgiov,

MW ;aiM 5< „Geliebter J,s“: Sir, 46i8 '/jyaTtrjfihog i^tb %v^(ov.

„Gesalbter eines Konigs": Reg. II 3 39 zccd’s^tcciievog

ijtb Pa6cXscog,

(so wabrscheinlicb fiir zu lesen, s. Kittel, Bibl.

Hebr.) „Verabscbeuter eines Volkes“: Is. 49? tbv ^d6Xv606^svov

i)7cb xmv id'VGov,

Einmal wird ein bebr. Adjektiv, dem.b folgt, durcb das Parti-

zipium und {)7t6 ausgedriickt: Est. 10 3 dsdo^a^^hog vTtb t^v ^Tov-

dccCcjv dWM'^b den Juden“. In abnlicber Weise wird ein

Adjektiv, von dem ein Substantiv abhangt, durcb ein griecb. Sub-

stantiv mit folgendem V7t6 umscbrieben: Is. 6610 utoXXol tQav^atCav

§0ov%ai i%b %vqCov] abnlicb ler. 32 19 (an beiden Stellen niM^ ‘^b^^n

jjErscblagene J.s“).

7. Der Prapositionalausdruck ist bisweilen nur Zusatz des

IJbersetzers : Ps. 26 sym df xats^md'Tjv ^a^iXsvg^) %)£ a'vtov] lob 13 25

1) Ygl, Dittenb., SylL^1157l0 dia rag evegysGLag rag vith rov ^sov. — In

Eeg. Ill 10 21 ist rd vTtb rov ein alter Scbreibfebler fiir Toi; Ttotov == MpISd
;
dieser

Schreibfebler bat die Einschiebung von ysyovSra veranlaBt, so daB jetzt rd ghbvt]

rd VTtb rov ysyovora berausgekommen ist (Rablfs).

2) Dagegen ist der bebr. Ansdruck miBverstanden Gen. 2431 Ssvqo stesX&Sy

svloyrjtbg %vQiog.

3) §a6Llsvg feblt nur in B, Der Ubersetzer las idb'5? „und ich

wurde eingesetzt als sein K5nig‘' statt ‘isbd setzte meinen

Konig ein“.
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g)'6llov Kivoii^svov v^jth icvs^ov ... X^Q'^9^ tpBQOiiivcp vtco %vB'6iiarog]

Is. 9 18 iitb TtvQdg,

Tiber die Bucber, die nur in griech. Sprache vorliegen,

ist folgendes zn sagen:

Esdr. I: {):jt6 llmal, ancli bei passiven Partizipien: I 14 xaxcc

t& vTtb JavBld tBtay^eva] 7i xaraxoXovd^^avxBg totg i^b tov

Xecog JdQBiov %Q0f5zayBi6iv\ Sis ^vv tp dBdcoQrjiiBVip v%b xov ^dvovg,

Bei dem Begriff des Sagens wird zu dem Partizipium das Sub-

stantiv X6yog hinzagefiigt : I 46 r&v ^rjd'svTcjv l6yov i^tb Ibqb^Cov

(mit derselben Wortstellung wie Ez. 34i9, s. oben S. 176 Z. 27).

Tob.: 3mal bei Passiven, einmal bei Scxoiisivi 3? ta'6T'rjv dvsL-

dt(S%'7lvai izb TtccidL^xcDV TCatQbg ailftrig B (ccvriiv axovdai dvetdcd^o'bg

{)7tb fiiccg xav TCaiSc^xSv xov :7tar^o^ Bccvxfjg 1^).

Idt,: 2mal bei Passiven, einmal hei v7to7t(7txBiv: 16 e on ydcQ

'i)7ce7tB66v 6 dvvccxbg ccvx^v T&oto vsavi^xmv.

Sap.: lOmal, wovon anzufiihren ist 11 25 xb iii] xXri^'sv vTtb 6ov,

Bar. : 6 mal, davon 4 mal bei einem Partizip
;
beacbte 4 27 eaxai

y&Q i^b xov Botdyovtog ^vaCa.

Ep. ler, : 9 mal, bei einem Partizip: 47 xd 'bid avx£v xccxcc-

(jXBva^d'Bvxcc^ bei Ttd&xsLv: 33 idv xaxbv itd^Gy^iv 'bitb Xivog,

Auch in den Makkabaerbiichern findet sich vor allem bei

Passiven, von denen hervorznheben sind: IBie TtoXsybovfiBvoig

aitov] 1443 Sjtcog ccxovrjxai x)7cb ^dvxcav („damit alle ibm geborclien“);

II 8 2 xbv inb 7tdvx(DV xaxccTtovovixavov Xa6v] lOis Stic xb xrjv KvTtQov

i^7ti6xsvd'Bvxa {)7cb xov ^iXo/xojxoQog exXiTCstv] 14 31 yavvaiog 'b:n^b xov

dv^Qog SiDXQax'ijyi'jXccLj III 640 i>7tb xov /Sa^cXs'cjg xoQrjyobuBVOt,] IV 426

xaxscpQOvstxo vTtb xov Xccov, Die S. 176 Abs. 6 erwahnte Ansdrucks-

weise {iTtb beim Neutrum eines passiven Partizips) findet sich nur

in 1 6 23 forg i)7C^ avtov Xsyo^bvoigj 1422 xd q&jr’ abxd>v alQrjfieva
]

44 xolg iit' aixov ^Yi^'ri^ofievoLg ^). — AuBerdem verdienen Beachtung
1199 {)7tb xfjg d^firjg ccvxov utdv xb 6XQax67t6Sov ^ccQvvs^d'aL xrjv

dUTC^Cav] IV 9 9 (3v dtd xiiv yuBQOcpovlav avtccQxrj xapxB^yj^stg

ifTtb trig dsdag &^xr]g al6vLOv ^d^avov] Me o[ ibqoI iiaCQUXBg ixstvoo

d>g iTtb 'ipv%fig dd'avdxov XTjg si^e^Biag itQbg xbv 'bTtBQ avx'^g 6vvs-

q)wvi]6ccv d'dvaxov, — Bisweilen schwankt auch Her die IJberliefe-

rung zwischen ixc6 und &7t6: I 8 g ^vvbxqI^xi did avtSv A (iit b^*V),

ebenso 639 III 20 825
;
einmal zwischen %)7t6 und itQog: IV 620 xaxa-

ysX^iisvoL itQog dicdvxcov iitl dsiXia A {iitb itdvxmv ^).

1) Ygl. Polyb. 1149 rk vvv vtp rjiiav stQTjiMha.

2) In diesen Verbindungen scbeint also die Sept, nur den Plural anzu-

erkennen. Anders im N. T. (oben S. 176 Anm. 1).



11. Mit dem Dativ
erscheint i7t6 weder in der Sept, noch im N. T. ^). Denn vollig

zweifelhaft ist lob 125 sis %q6vov yd^ tcc-atbv iixol^cc^to tcs^slv V7cb

&XX(x>v B (aXXovg alXoig A), bebr. ganz anders

„bereit fiir die hinsicbtlich des BujBes Wanbenden“.

III. Mit dem Akkusativ
stebt vTto sowobl bei Bewegnngs- wie bei Rubeverben 2). Be-
giinstigt wird dies sicberlich durch die bebr. Praposition mnn
;,unter“, die gleicbfalls sowobl von der Bewegung wie von der Ruhe
gebraucbt wird.

1 . Ortlicb

:

A. Grewobnlicb ist iTtd Ubersetzung von tinn. Einige Bei-

spiele mbgen geniigen:

a) bei Verben der Bewegnng: Lev. 2732 ndv b Mv sXd'ri W
iTcb tiiv ^d^dov] Dent. 4 ii i)7tb %h 3^0^; lob 20i2

zgvtl^eL avtiiv iycb r^iv yXS66av airov,

b) bei Verben der Rube: Gren. 36 s d^tid'ccvav ... %at(o-

%8Qov Bmd'iiX 'i)7tb x^v ^dXavov (im Hebr. stebt vor tlj. xiiv
/
3 . die

Verbform ‘inpni ;,und sie wurde begraben"); Exod, 21 20 edv d^to-

d'dvi^ iitb xds xstgas ccvtov] Gren. 18 4 Kata'ijj'ri^ccte i^b tb ddvdgov;

Lev. 2227 E0xaL eTtxd fj^sgag ixcb xijv iirjxsQu; Kum. 61a xb Ttvg^ o'

i6xcv iTcb (B; ijtl A und die meisten Hss.) xfjv d'v^iccu tou 0g)xi]-

g(ov] Num. 5 i9 ^aga^a^ri%as ^Lavd’fjvai i^tb (B; Tcgbg A) xbv dvdgcc

xbv €aavxrig riHln „du scbweiftest ab in Bezug au£

Vernnreinigung unter deinem Mann *^5 d. h. da warst deinem Mann
untreu (dafiir gleicb darauf nacb griecb. Branch das Adj. v^avdgog:

20 ^ccga^s^riKccs vTCavdgog ov0a^ 29 (p hdv Ttaga^fi 1/ yvvri v%avdQog

ovcta)^), Der Prapositionalansdruck stebt binter dem Artikel, dem

1) Auch bei Polybius und in den agyptiscben Papyri der Ptolemaerzeit

selten. Siehe Krebs, Die Prap. bei Polyb. S. 48 ;
RoBberg S. 59 ;

Jannaris, An
historical Greek Grammar 1698 b.

. 2) So auch im N. T. (BM-Debrunner, § 232, 1).

3) Aufier diesen beiden Stellen erscheint vTtccvdQog in der Sept, noch Pror. 6 24

Tov SLacpvXdGOSiv as ccTtb yvvca%bg vTtdvdQov „von einem bosen Weibe“

Oder mit anderer Vokalisation „yon dem Weibe [des] Nachsten"; 29 6 siasX^dv

TtQbg yvvaiyia vTtccvdQOv ITO*! „zu dem Weibe seines Nachsten^;

Sir. 09 ^std vTtdvdQov yvvai%bg %d^ov „mit einer Verheirateten‘‘

(Ryssel in Kautzsch, Apokryphen und Pseudepigraphen macht bei dieser Stelle

aufmerksara auf die neuhebr. Bezeichnung der Hausfrau 41 21 dTtb %ma-

voTjas^g yvvainbg vTtdvdQOv. Im K. T. begegnet vmccv^Qog Rom. 7 2 17 yaQ vjtc^v-

^Qog yvvr} ra ^covri dvSgl dsdstcct voincp. In der Bedeutung „Yerheiratete Frau“
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aber kein zu Grunde liegt, los. 11 s toi)g XsrraCovg roi)g 'b^tb

xilV SQTjllOV,

c) in ubertragener Bedentung : Ruth. 2 12 ucsutoLd'hcci inb rd:g

TCrsQvyccg a'btov] Ps. 90 4 %)7tb t&g TtveQvyccg ccitov ilTttstg.

B. ^ Deut. 4 i7 8 Tthatao iTcb tbv ovpavdv} Sir.

1426 'L>7Co roig xXdSovg ccvt'^g BI 26 tbv iiimv

'bTtdd'Ete into ^vybv] ler. 349 tb e^vog 8 idv sldaydyji tbv tQd%riXov

aitov iitb tbv ^vybv ^a^bXscog Ba^vX(DVog] Os. 148 oiccd'iovvtccb {jTcb

tijv cfxsTcrjv avtov; Is. 402 'OTCb tiiv 6%iiitriv trig ax)tov i%Qviljiv /is;

51 16 inb tiiv 0Xbdv tfjg xstpdg iiov 0}cs7cd0(D 6b
]

Ez. 31i7 ol natoi-^

Tcovvteg i^b tiiv 60i67triv (xi)tQv»

C. {)7t6 = Ez. ISis oiccl tatg 6vvQa'jttov6aig rtQ06'KB-‘

(pdlaia ifTtb %dvxa dyxSva

D. Im Hebr. steht der Akkusativ des Ortes: Reg. Ill 19 ib

S^ijXd'ev xccl €6X7] {}7cb 6jt7jXccbov nns „[an die] Tllr der Hohle“
;

der adverbiale Akkusativ: Soph. 89 -rou SovXevscv a'btm 'bub ^vybv

ava QDIU „[niit] einem Nacken^^.

E. Vollig frei ist iibertragen ler. 346 ictv ^7) ayi^dlcoaiv tbv

xQd%r}Xov avt&v vTcb xbv ^vybv ^adbXscog BafivX&vog Kb

bn:i ib'n HK „welche nicht dienen ihm dem Nebukadnezar,

Konige von Babel“; vgl. ler. 349 (oben Abs. B).

2. Hervorzuheben ist die Redensart vTtb (tiiv) %abQ6c oder tdg

Xalgdg xivog == nnh j,unter [der] Hand jmds.“ ^): Gen. 41 35 avvccx-

6 6txog izb x^^Q^ 0ccqcc6
;

lud. 3 so ivstgazr} Mcodp . . . izb

X^bQcc ^l6QaijX] Reg. 1 21 3 xal vvv b161v izb tip 6ov zsvts

CCQtOL] 4 oix Bi6lv CCQXOb ^S^7]Xob VZb 'TtJv ^ou; 8 ai €6tLV iv-

tav%'a iizb tijv xalgd 6ov S6gv t) gofi^ccbcc} Gen. 16 9 tcczaLV(hd'7}Xb

vzo xccg xsLQcxg avxTjg. Dasselbe = bK „nach (zu) [der] Hand“

Est. 28 xogd6La zoXXd slg ZJov6ccv tip z6Xiv izb xatga

FccC; doch in demselben Verse wird bK auch durch einfaches

zgbg wiedergegeben xccl nfix^ri ^E6%'iiQ zgbg Pal tbv cpvXaxa tcbv

yvvaiXGiv. Ferner = ‘T’H ^in [der] Hand" : Dent. 33 3 zdvxag of

iiyba6yiBvoi vzb tdg 6ov (wird zitiert Mac. IV 17 19
,

der ein-

zigen Stelle, an der in Mac. IV vz6 c. acc. vorkomnit)
j

Gen. 9 2

erscbeint vzav^gog nacb Sophocles, Greek Lexicon of the Eoman and Byzantine

Periods auch bei Polyb. 10, 26, 3 ;
Diod. IF, 520, 39 u. a. Beachtenswert ist das

Neugriech., wo zavxQSvoficcc ({fTtccv^QsvoficcL) „sich verheiraten‘‘ heifit.

1) Vgl. syr. „diese drei Dingo (sc. Golgatha, Holz des Kreuzes und Grab

Jesu), die du sehen willst, sind unter der Hand der Juden‘‘ Ljquj jj.*) (De

sancta cruce ed. Nestle, S. 8, Z, 2/3) ;
WJLj „die Juden, die unter

deiner Hand sind“ (Briefwechsel zwischen Abgar und Tiberius ; Ungnad, Chrestom.

S. 56, Z. 4).
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v7th %BiQag viiiv daSco^a, hebr. mit pron. suff, „in eure Hand" ^).

(Abweichend vom Hebr. findet sich die einfache Praposition Is, Se

TO ^gm^cc to i^iov i)%h 6s S6t(X) tTiti „xinter deiner Hand^.)

Entsprecbend dem ijco %bIqcc sagt man, in TJbereinstimmnng

mit dem Hebr., ancb iith to'bg Tcddag tiv6g: Keg. 112289 Ps. 17s9

7ts6ovvtaL vTtb to'bg Tcddccg ^ov] Ps. 17 lo yv6(pog 'b:tb robg jcdSag

cc'btov; los. do £6tri6av ^Irjoovg' kocI SX^ovg ddSancc Xcd'ovg ... iv tm

ysvo^avp t67t(p VTtb tovg TcbSag t&v lagacov

„unter den Standort der FilBe der Priester"; Thr. 834 ron taTtai-

v&6ca 'VTtb tobg Ttodag avtov stdvtag dao^lovg yiqg, Stebt aber in

demselben Satze schon das Substantiv %s(g, so wird in der libera

setzung Tto'vg ansgelassen : Dent. 33 3 Jtdvtag 01 ri'}fia6^avoi vTtb tdg

Xatgdg 6ov %al o'btoc iTtb 6s al6iv „zu deinem FuB". Mit

diesem Satz ist zu vergleicben Gren. 4144, wo im Gegensatz znm

Hebr. nur %aiQ gesagt wird: dvav 6ov o'd% a^agal ovd'slg %slga

avtov iTtl Ttd6'[] yfi JtyiiTttov (nur die Rezension des Origenes fiigt %al

tbv 7t6da a'btov hinzu) „seine Hand nnd seinen FnB"

3, VTtb bezeichnet Unterwerfung unter jemandes Herrscbaft:

Ps. 143 2 6 V7totd66(ov tbv Xa6v jiov 'v%^ i[ib Inlrin
j
Prov. 6 7 [irjdh

VTtb d£6Tt6triv &v (sebr freie Ubersetzung); Mac. 1 10 as tov y£V£6d'cct

vcp^ sva. — Nacb dem Artikel: Proy. 29 12 Ttdvtag ol vTt’ abtbv

„alle seine Diener"; Est. 2x8 tolg vTtb t'^v ^a6LX£(av a'btov

„den Provinzen"
;
Se Ttdvtag tovg vTtb vt^v ^gta^ag^ov /3(x6c-

Xatav lovbalovg tnobiz bsn bD „alle Jnden, welcbe

in dem ganzen Konigreicb des A.“; Esdr. I3i Ttd6iv toig 'vtc^ abtov]

2 tolg . . . toTtdgxatg totg vTt^ a'btov
;
Mac, II 6 25 tolg ug?’ eavtbv.

4. Von der Zeit gebraucht finden wir 'vitb sehr selten^):

Tob. 7ii VTtb triv vvxta (B ohne Art.); Ion. 4io tfjg ocoXoTcvvd'i^g . .

,

i) ayav^^ri 'VTtb vvKta ocal 'VTtb voKta ditdoXato nb'^b pi flb'^b ptO

„welcher [als] Sobn einer Nacht ward nnd [als] ^ohn einer

Nacht unterging" ^); Mac. II

7

20 IIIlu vTtb '/>aigbv rj^sgag] 11152

VTtb tiiv ag%o^ivriv ri^sgav.

1) Fur wird ein znsamznengesetztes Adjektiv gewS-hlt Gen. 1420 TtccQs-

daycsv tovg i%d'Qovs gov {}7tox£vQ^ovg goi ^jin deine Hand“ (Diss. S. 60). Vgl

Bar. 24 edoanBv cc^tovg v7Co%BiQCovg TtdGaig tatg ^ccGLlsCaig tcctg %v%l(p

2) „Fu6“ ist vermieden auch los. 14:9 r} yf] igo’ iV <>ol sGtcct

riDn*! „die Erde, auf welche trat dein

3) Im N. T. nur einmal: Act. 621 ‘brcb tbv bQ^QOv.

4) Dieses Beispiel ist Diss. S. 32 hinzuzufiigen, wo uber die verscbiedenen

tibersetzungen von p „Sobn“ gehandelt ist. — Vgl. syr. *^3 jials] Sobn

seiner Stunde“, d. h. sofort.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft. 13
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5 . In adverbiellen Redensarten steht vtco Sap. 129 av b%-

xQt^aL (mit einem Schlage)
;
Mac. II 3 ae 12 42 vt^ (mit eigenen

Angen) ta^sa^hog bzw. icoQazdtag^).

In den einzelnen Biichern der Sept, erscheint vtco c. acc.

immer nnr selten.

Aucb Eccl. macbt trotz seiner 34 Stellen davon nnr eine

scbeinbare Ausnabme; denn 30 mal lesen wir das stereotype iTtb

xov ijlLov^) als wortlicbe tibersetzung des bebr. 'il5

'

5atEJ»n mnn ®), zwei-

mal vTcb rbv oiQccvbv: lia %sqI TcdvtcDv r^v yivo^evoov 'vtco tbv

ovQccvbv htiti „unter dem Himmel" und 3 i xccl %aiQbg itavxl

7tQ(kyiiati xcp iith %bv ovQavbv D'’'50 ‘ii5ln tlHln fStl „jeder Sacbe

unter dem HimmeP' (dem gr. tp entspricht also bein bebr. Aqui-

valent). So bleiben in Eccl. nnr nocb iibrig: 7 ? vuth xhv Xe^rita

— ntlln ^nnter dem Kessel“ und 61 v^o tbv dvd'QcoTtov —
bi? „anf dem Mensoben“j wo jedocb V 7t6 nnr Scbreibfebler fiir

das von anderen Hss. gebotene stcC sein wird.

Abnlicb stebt es mit dem Bncbe lob, das zwar 16 Belege

bietet, aber darnnter 12mal tj vtv ovQavov (meist fiir „Erde“j

34 13 fiir das synonyme bDti, 412 si ^d0a i] vtc^ ovQavbv a0tiv

D'ld'dn b^ minn „nnter dem ganzen Himmel mir [ist] es“)^).

Dazn kommen ans 8833 rd v% ov^avov fiir und 9 13 icrjtTj xd

v%^ QVQccvbv in'! j,Heifer Rababs“ (mytb. Wesen). Die in lob

beliebte Verbindnng finden wir sonst, abgeseben von den oben

angefiibrten Stellen Eccl. 1 13 3 i, nnr Dent. 26 19 29 20 8% xi^g vTtb

xbv ovQccvov ’'id'din mnint) ^nuterbalb des Himmels^^^); Bar, 63 xfj

V7C^ oipavbv 7td67]j Prov. 828 •xxiydg xxjg vtc ovQavbv dUniH

1) Diese Wendung ist aucb dem Polybius bekannt, jedocb mit vorgesetztem

Artikel v^tb ”W?v b'lpiv (Krebs S. 50).

2) Vgl. Horn. E267 ^gcol saaiv 'bit^ r\(b 1?’ f}8U6v ts, Aescb. de fals. leg. § 41
of V7(b tbv '^Xlov dv^QOi'jtoi,.

3) Der Ausdruck j,unter [der] Sonne“ begegnet aucb auf pboniziscben In-

scbriften: Tabnitb-Inscbr. Z. 7/8 dd'd nniH tl'inn [l]b j[d]^ „nicbt soli

sein dir Same im Leben unter .[der] Sonne‘‘; ESmunazar-Inscbr. Z. 12 P‘1 bi^

ddin nnn d-inn b3?bdb todb irrnin db „nicbt soil sein ihnen Wurzel
unten und Frucbt oben und Anseben im Leben unter [der] Sonne“.

4) Vgl. Col. 1 23 iv ‘Tidcri ‘AtiGSL rg vitb tbv ovgavbv. Abnlicb, nur mit Hin-

zufugung von „ganz“, beijBt es in einem aram. verfafiten Ebekontrakt

bd rildin ‘ib „der Besitz, welcber ist mir unter dem ganzen Himmel“
(Dalman, Aramaiscbe Dialektproben S. 4, Z. 12).

5) Vgl. Ps. Sal. 236 'nqCvoiv trjv M OVQCCVOV.

G) Aucb Luc. 17 24 lesen wir &6iitsQ yccQ
'b dGtQCCTci] dotQaTttovGcc sk ty$ VTcb

tov OVQCCVOV stg tijv o'UQOcvbv loc^zsi, ovtoog . . ,



v7c6 ('bTtOKarcOf ^7fo%drco^sv). ][gg

^Quellen des Ozeans"; Dan. 72? TcaoSiv t^v 'd^tb tbv
ovQavbv pa^Llsiav b^i ninn „unter dem ganzeu Himmel".

In Mac. IV erscheint V7t6 c. acc. nur Imal in einem Zitat
(oben S. 180 Abs. 2).

Als Ersatz fiir vtco tritt ein vTtoxdtco^), brtlich auf die

Erage: wo? z. B. Gen. 1? tot) {Jdatog o vTCoxdtcj 'tov otsQsco’-

^atog-, 9 TO 'udcD^ to vitondtco zov oi^avov; 7i9 td oqtj zd &
vTCoxdzco zov ovgavov; Exod. 20^ o(3a iv zoTg vScc6lv vTtOKdzco z^g yfjg,

Im Hebr. entspricht in der Regel nnin „unter% ntilnti ,;,von unter",

b Jnnn'TJ ;^von nnten zu“, einmal aram. ninn ^unter^^ Dan. 4 9 ^).

v^oKdtco feblt in Ruth, Esdr. I, Prov., Sap., Mac. I—IV.

Das weniger haufig gebrauchte vTtozdzcod' sv entspricht

tirtjn „nnter^‘ : lob 208 ox)k sQQd'yrj vsg)og v7to%dz(Dd'sv (A; vTto-

ocdzcD B) airov] Mich. I 4 ^a^svd'ij^szaL zd oQrj vitoKdtco^'sv avtov

(sc. %vqCov)\ Hab. 3i6 sl6i]l%'sv zgdfiog slg zd b^td ^ov ml zTto-

xdzcjd'dv [lov izaQdi%'ri ij €%Lg iiov] Ez. lOs. 21 zd xsQovfisCv, biio((D}ia

X6LQd)v dvd'Q^zcov (bzw. -Jtov) vTCOTcdzod'Sv zov TttSQiiymv avzov.

b nrifi „unten za, nnterhalb^: Par. lids byiolcoiia fid^xov iico-

xdzcod'sv (A; 'bTtoxdzco B) aiz^g,

mnin'a „von nnter“: Dent. Ou elalsi^o zb bvopicc aitov i).

zov ovQavov; Reg. IV 142? 6^alsti[)aL zb 7aQai)X zov oiQcc-

vov'j Thr. See a^avccXdx6sig aizovg v. zov ovQavov, — Reg* IV 8 20. 22

'i)d'szri6£v 'Edb[jL v, (zTjg) %BiQbg Tovdcc; IBs e^rjXd'sv v, %£iQbg UvQUg]
17 7 zp xvqIo 'd'£p avzov zp dvccyayovzi ccvzoiJg ix yrjg Alyvitzov

XBLQog 0aQacb. — Reg. Ill 7 11 'i)7to6z'}]Qiy^aza '6. Ton ccvzrjg

xvxX6d'£v ixvxXovv avzijv; lob 206 /htj yiyavzsg ^ac(X)d'')]^ovzca {j*

v^azog %cil zov y£iz6vov avzovj Zacb. 0i2 idov dvijp ^AveezoXfj i)vofia

adzpj xal i. aizov dvcczBXsi] Ez. Is avd'QOTtov v. zov TCZEQvyov

zeizov] 47 1 xal Idov vdoQ S^BJCopavazo v. zov ai'd'Qiov mz^ dvazoXdg,

b rinri*^ ^^von nnten zu“

:

Reg. III7 ig n. zov Xsovxov %al zov

§oov x^Q^^) Bgyov xaza^dasog,

aram. Sninin ']')2 ;;Von unter“: ler. lOii d'aol ot zov od^avbv ml
zijv yrjv ov% £7toh](jav dTCoXaod'o^av a7tb zrjg yfjg xccl v. zov obga-’

vov zovzovy vgl. oben bei nnniD^).

1) iTvoxdtco kommt in der Sept, ungefalir 90 mal vor, wahrend sich 'fijcd c,

-acc. tiber 200 mal findet. Im N. T. erscheint v7to:idzco 10 mal (so stets in der

Apoc., vgl. BlaB-Debrunner §232 Anra. 1, nie in den Paulinischen Briefen), wahrend

47(6 c. acc. 47 mal begegnet, davon 24 mal in den Paulinischen Briefen.

2) In Reg. Ill 6 11 Ez. 4018 ist vTiondTia Adverb.

3) In Ez, 43 u ist vTeoxdvoj^d'sv Adverb.

13 *



184 M. Johannessqlin, Der Gebraucli der Prapositionen in der Septuaginta.

Die Steigerungsformen Tcav^rsQov und xatco'tdtco werden

nnr an zwei Stellen mit dem Grenetiv konstruiert: Gen. 36 s asrg-

S'avsv ... %a'v6tSQov BaiQ'ril rintiti; Tob. 132 (i^-Text) ecog

aSov r^g y'i^g. An den iibrigen Stellen erscbeinen sie als

Adverb.

Das einfacbe xdzcD^sv regiert den Genetiv nur Exod. 8824

o'Stog iTCOiTj^sv tp d'v6LccdT7jQt'w TCccQdd'Slicij ^Q^ov SLXTvcjxbv xdtcod'sv

tov TtvQsCov mnti ;;nnter seiner Einfassung^^ nnd 8628 ^otdd-'i’jxav

ijc^ &lL(porEQOvg rovg d)fiovg xfig STtcofxCdog xdrcjd'ev ccvrov^)

„yon nnten". An den iibrigen Stellen ist es Adverb (Exod. 2624 275

2829 3082 Dent. 33 is Is. Ms Ez. 41 7)^).

tlbereinstimmend mit den agyptiscben Papyri der Ptolemaer-

zeit wird 7Cq6 in der Sept, nur von Ort nnd Zeit gebraucht. Die

ortliclie Yerwendnng tritt, wie anch sonst in hellenistiscber Zeit,

hinter der zeitlicben zuriick so daJS wir in einigen Biichern der

Sept. otQ6 mir von der Zeit gebraucht finden : in Esdr. II an 4, in

Prov. an 11, in Sap. an 2, in Mac. IV an 4 Stellen. Anch in Sir.,

wo Ttgd nngefahr 22 mal vorkommt, steht es nnr einmal vom Orte.

In anderen Biichern wiedernm findet sich tcqo nnr in der Yer-

bindnng tcqo tov mit folgendem Infinitiv in der Bedentung „be-

vor“: Rnth, Tob., Soph., Agg.

1. Ortliche Yerwendnng:
A. Vor allem ist hier zn nennen die Yerbindnng tcqo ^qo6-

cDTtov. In 6 Biichern (Reg. I. Ill, EccL, Mich., loel, Hab.) findet

sich jcpd fast ansschliefilich, in anderen ganz iiberwiegend in dieser

Yerbindnng: in Dent, von 30 Stellen 22 mal; Idt. von 6 St. 4 mal;

Zach. von 8 St. 7 mal; Ez. von 18 St. 16 mal. Dagegen fehlt Ttgb

7tQO06mv in folgenden Biichern ganz, obwohl einfaches tvqo in

ihnen vorkommt : Gen., Rnth, Esdr. II, Prov., Sap., Mac. lY (in

diesen Biichern wird tcqo nnr zeitlich gebrancht), anfierdem Par. I,

Tob., Soph., Agg. (hier liberall nur TtQo tov c. inf.), Esdr. I, Sir.,

Dan., Mac. II. III.

1) In B fehlt zdtco^sv avtov infolge eines Homoioteleuton-Sprunges.

2) Im N. T. kommt Tcdtad'sv nirgends vor.

3) Audi das N. T. gebraucht tuqS iiberwiegend im zeitlichen Sinne. Blah-

Debrunner § 213.

4) In Ruth kommen die dem TtQOGmnov entsprechenden hebr. Ver-

bindungen iiberhaupt nicbt vor, wobl aber in den iibrigen Biicbern, soweit die

bebr. Yorlage reicbt.



v7i;6 (KdTatsgov, natatdra), KccTia&sv), ngo. 18d

7t^b in^QOi^mTtov (in der ganzen Sept, etwa QOmal) steht fiir

„zu dem Antlitz, vor“ in Exod. bei Greben und Senden^):

3284 6 ccyysl6g ^ov TtQoitoQS'iEtaL^) Tt^h itQ06di7Cov 6ov\ 882 6vvcc-

tco^tsXg) %hv ccyyslov ^ov TtQo :itQo6(x)7tov 6ov; in spateren Biichern

besonders auch nach Greben, Setzen, Stehen, Sprecben, wie Dent. 30 1

rj svloyCa %ai ri HarccQa rjv Mcokcc jrpo jrpoc?. O'ovj 15 dsSco^cc 7CQb tcqo^,

dov driinEQov tiiv ml tbv d'dvarov, ebenso ler. 218 Ss^g)kcc Tcgb

ytQod, vfi&v X'^v bdov xijg icoTjg ml xijv dSbv xov d'avdxov; Dent, I21

TtaQaSsdcoTcsv KriQLog ... jcgb TtQOd, ifi^v xrjv y^v (alinlich 231.83

2814). — Ez. I618 'TO ^vyiCaiid yiov ed'rjmg TtQo TtQod, avxcbv (ahnlich

16 19). — Zach. 3 i xbv leQecc xov (idyav^ edxcaxa tcq'o xCQod. dyyslov

%vqCov (ahnlich 83.4); ler. 15 1 idv dxy Mcodyg ml 2Jccfiov7]Z

TCQod, fiov] Zach. 83 ol xad'yj^Evoi jtpo TC^od, dov (dov fehlt in B). —
Eccl. 65 E'iTtyg jtQb ^QOd. xov d'sov.

„von dem Antlitz“ nach den Verben aTto^Xiivcct^ b^oIe’-

d’QSVBLv, BxdmxBLv iind ahnlichen: Exod. 34 11. 24 Lev. I824 Num.
3352 Dent. 221 4 33 619. In Mac. I kommt 7tQb TtQodmicov nur in

Yerbindung .mit dvvxQC^suv vor: 822 5 ? (daneben dvvxQL^scv ccTtb

TtQodm^ov Mac. I621, wie los. IO12 loel 26
;

die sonstigen Kon-

struktionen bei dvvxQC^et^v s. nnter ccjtb),

riDi „gegenuber dem Antlitz“; ler. 17i6 xd dzTtoQSvd^sva

did x&v %6iXs(Dv iiov Ttgb TtQodmTtov doi} idxov; Ez. Ms xiiv %6-

ladiv x^v ddi^xi^av a'dxcbv ed'yxav Ttgb TCQOdmTtov avxa>vi 4. 7 X'^v xbXadiv

xrjg adixCag avxov xd^rj tcqo TtQodd^ov avxov»

„anf dem Antlitz^^ : Exod. 346 TCUQrjXd'ev xii^iog iCQb

TtQOdcjTtov avxov; Deut. 5 ? ovx ddovtaC dot %'sol bxbqoi !JtQb srpoo’-

d)7COv /Lion.

ia"J!3£) ohne vorgesetzte Praposition: Ps. 8815 eXsog ml dX^jd^sicc

TtQOTtOQSVdSXai JtpO TtQOddltOV dov.

„von zu demAntlitz“: Reg. IV 6 32 dTtsdxsiXsv avdQa %Qb

TCQOdmTtov avxov.

Die hebr. Vorlage gibt keinen AnlaB zur Yerwendung von

in;p6 jCQOddTtov Dent. 31 ? di) ydg sldsXsvdy utQb jtQodG)Mv xov Xaov

xovxov ntn
5
,du wirst hineingehn mit diesem Yolk“,

Der von jrpo ;rpo^£6:n;on abhangige (xenetiv bezeichnet stets

eine Person mit Ansnahme von Par, II 1 13 '^Xd'sv 2JaXcofid)v . . . Tcgb

(B
;

aTtb A) ^Qod(h%ov dxrjvijg ybaQXVQiov "’S&bt).

1) Dagegen gebraucht der Gen.-Ubersetzer fiir '^ysb bei Geben und Senden

diiTCQOG^sv, das umgekebrt in Exod, nicbt vorkoramt, vgl. S. 189. tJber noch an-

dere Wiedergaben des hebr. s. unter mxd c. acc.

2) tiber die verscbiedenen Konstruktionen bei 7r^o^n[;op£i;f£rO'at (Genetiv, TtQb

TtQoaonTCov^ sy,:rtQoad'£v, dvavtCov, TCQotBQog, p,std) siehe Diss. S. 41 f.
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Da TCQo^wTtov sonst bei den Grriecben — aufier im N. T.

(nnr Lnc. und Act.) — niclit vorzukommen scheint und auch inner-

lialb der Sept, selbst in den von Haus aus griechisck geschriebenen

Biichern (Sap., Tob., Mac. II—IV) feblt, so muB man annehmen,

daB diese Eedensart ungriechisch gewesen ist.

B. Berner findet sick 7Cq6 in der Wendxing ^qo 6g)d'aX^cov

'tivog. Sie steht fiir

„zwischen den Augen“: Exod. ISo. le scftaL (Soi (bzw.

(Sri^etov 67tl tTjg %SLQ6g 6ov ml iuvruidcivvov (bzw. &6dXBvtov)

TtQO 6(p%'aX^^v (Joo;; Dent. Gs s6xav &(SdXsvtov 7tQh dqyd'aX^cov 6ou
(ebenso 11 is). Das Snbstantiv dg)d^aXiio( ist nack dem Muster des

Hebr. gewaklt, nickt aber die Praposition TtQd; denn pi wird sonst

in der Hegel durck dvd iii^ov wiedergegeben (oben S. 170 f.).

„m den Augen“ ; ler. 41i5 utoiTj^ac to sid'sg TtQO 6(pd'ccX-^

fi&v fion (B; sv dcpd'ccX^olg A)^).

„gegenuber (vor) den Augen“ : Ps. 100 3 o'^ ntQosd's^rji/

TtQO 6g)d'(xXii,&v fiov ‘jCQdyiia Ttccgavo^ov lob lie ovx '^v ^0Q<p^ tcqo

6g}d^ccX[i&v (iov,

^Yon^i Lev. Si Xdd'rj avtov tcqo ocpd'aX^^v Db5!^!D „es ist

verborgen von ihm", d. k. vor ikm.

Anders zu beurteilen ist die Wendnng 7tQo 6(pd'aX(ic5v Xa^i^dvscv

TL^ die sick innerkalb der Sept, nnr in Mac. II. Ill findet (da-

fiir aber bei Polybius und Diodor wiederkehrt) 2
) : Mac. II 817 ^qo

d^d'aXixwv Xc(§6vtag %fiv dvdficog sig rbv ayiov tOTtov 6vvxstsXs6iiivi'iv

cc'dxcDV vpQi^v; IIIli mC xivag xmv Xa^pdvovxag Ttgb xcov

dg)^ccXiid5v xbv %oivbv bXbov,

C. Abgesehen von diesen festen Wendungen findet sick %q6
nur nock selten vomOrtei Esdr. lOii iv xp tcqo xov Ibqov ^jtvXSvog

s'dQvx6QG) (B-qov)', Ps. 71 17 Ttgb xov 'fjXCov ScaiiBVBt to '6vo[xa wbxov
und 5 ^vvmQafiBvst xp 'fjXCip ml Ttgb xyjg esXT^vi^g ysvsdg ysvscov (beide-

mal '^S&b); Sir. 8830 Jt()6 :n:offcov zcc^tjjBi l6%'bv ccixov; Mac. II 815

15 81 TCgb xov >d'v0£a0X7]giov

;

122 ? 7tgb xcov xBi%mv m%'B6x^XBgi
Mac. III4ii iv xp Ttgb xrjg TtbXscog iTtTtodgdiKp,

2. Zeitliche Verwendung:
a) zur Angabe der Tageszeit in Exod. 2226 Ttgb dv6^cov ^Xlov

„bis “zum Hineingehn (d. k. TJntergekn) der Sonne".
Exod. 21 24 Deut. 442 104. e TCgb XTjg i^^lg ml Ttgb r^jg xglxrjg 0. a.,

1) wird sonst in der Regel wortlich iibersetzt (slebe unter iv),

2) Rrebs S. 38. Vgl, auch Rittenb., Syll. ^495i20 toy %Cvdvvov %cA vcc dsivoc

7tQb 6(p&aX(iav ^otovfisvog.



dasselbe mit Mrizugeffigtem rj^isQccg Exod. 4io 21 se = bldnd
„voii gestern und ehegestern". — Ps. 73 12 TtQo aldovog tnp)2 „von
IJrzeit", „von altersher^^; mit Hinzufiigung des Artikels Prov. 82s

TtQo tov ai(DVoq „von Ewigkeit“ (so auch Sir. 249 42 21); im
Plural Ps. 6420 6 v7t(XQ%cov ^jtQo t(Sv aicovcDv^) (hebr. uur G'lp

zeit^O' — lob 16 32 avtov TtQo cogag (p%'agr]6B%aL ‘IW
„au nicht seinem Tage (d. h. vor seinem Tage)^) wird er vollendet

werden"
;

33 tgv'yyjd'sCi] 8b mg ii^q)cc^ Ttgb Bgccg mod „er

bedriickt (d. b. wirft ab) wie der Weinstock seine unreifen Trauben"

;

246 dygov Ttgb cogag oioc aitmv ovra sd'egKjav (im Hebr. anders);

Mac. IV 124 avtbg tS'd'VTj^rj Ttgb mgag^), — Sir. 3024 46 19 Ttgb occccgov"^)

bzw. blo6 W; 61 so igyd^s^d’B tb ^gyov v^iav Ttgb Ttaigov

(hebr. anders); auberdem Mac. 1086 o^rot Ttgb Kaigov^ ob dv r] to

d-fjigCov^ Tpav,

b) Mit griech. Sprachgebrauch aller Zeiten stimmen liberein:

Deut. 33 1 Ttgb tTjg rsXavvrjg avtov
j

Sir. 11 28 Ttgb tsXsvtrjg ^a-

Ttdgi^B ^TjSBvai 27 2 q Ttgb tov O'avdtov abtorv] Mac. I10s4 tgstg ii^egat

Ttgb sogrfjg ocal rgstg tniigai [istd sogtijv; IV 1 22/23 Ttgb iiev ovv t^g

TjdovTjg h^tiv STtid'VjjfCa^ [istd 8s trjv 'fjdovijv %agd* Ttgb 8s tov Ttovov

§6tlv (po^og^ [jbstd 8h tov Ttdvov XbTtrj, In ahnlicher Weise lob 3 24

Ttgb tmv aCtmv piov 6tsvay[ibg Vitcbv] Prov. 16 is Ttgb dvvtgLfiTjg 'fjysttat

vPgtg^ Ttgb 8b TttchpLatog %aKOcpgo6vvv}
]
18 12 Ttgb dvvtgiP't^g vipovtcct

Kag8ia av8g6g^ y^al Ttgb 86^y]g taitBivovtai] Is. I85 Ttgb too ^agt^iiov^),

— Sir. 18 19 Ttglv i) XaXri^at iidvtavs^ %al Ttgb aggm^tsCag d'sgaTtsvov;

20 Ttgb Tcgc^Bcog i^sta^s 6savt6v\ 27 t Ttgb Xoyi^iiov sitaivi^'^g

dvSga] 37 is ttgb Ttd67]g Ttgd^scog PovXt^ bd jjKopf (d. h.

Anfang) jedes Tuns“; 48 10 TiOTtd^at dgyrjv Ttgb d'vpov,

c) Ein paar Mai erscheint Ttgb vor substantivierten Adjektiven:

Sap. 14 20 tbv Ttgb oXCyov („vor kurzem“) ttpuj^evta dvd'gmTtov vvv

6B^a6p>a BXoyv6avto\ lbs og Ttgb puTcgov b% yrjg yBvrjd'sCg] Mac. IV 9

5

&6TtBg ov%i Ttgb ^ga%Bmg Ttagd ^EXsa'Qdgov pta^'cbv, Dagegen 11 10

6

1) Vgl. Cor. 127 aocpiav ... z^v d'3To%£}iQvp,[i£vr}v, TtQomgiGsv 6 ^sbg Ttgb

t&v ala)V&v B^g 86 ^ccv

2) Gesenius-Buhl, Hebr. u. Aram. Handworterbuch s. v. Js^b weist auf das

entsprecliende assyr, ina Id umesu bin. Doch macbt die ganze Stelle den Kommen-

tatoren Scbwierigkeiten (s. Budde und Duhm).

3) Vgl. Dittenb., Syll. ^796 B 25 7tQb wQCcg zBlsvTTjacci. Abniicb Isocr. 10 29

Ttgb ijbOiQccg zsXevzrjaag. Die bier und im Text gesammelten Stellen sind bei

W. Schulze, Tod des Kambyses, Berl. Ak. Sitzungsber. 1912,'*’ 696 hinzuzufugen.

4) Vgl. Matth. 829 'o^'d'sg Sds Ttgb yiatgov §cc6ccvLacci i]\i&g\ Cor. 145 Ttgb

naigov zl %gLV£Z£.

5) Im hebr. Text steht uberall, wo er vorhanden ist, "'iSSb-
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TtQo iitxQov xq6vov (vgl. ihBz^ oi) %oXi)v %q6vov u. a. in Mac. II unter

^std c. acc.).

d) TtQo ro'iitov steht zweimal an Stelle eines Adverbs (;;Vor-

her"}: Esdr. 11234 TtQO roiitov "Eh()C0sip 6 IsQS'ijg nT’53 ;;Vor von
diesem"; 6ii rbv ol%ov og olKodo^irjiisvog Ttgb tovrov h7] utoXXd

tiOTjptJ „von vor diesem“; einmal vertritt es ein Adjektiv:

Esdr. 1560 zbv iCQh toiitov (tov statt tovtov B*) olmv = )n^

„das friihere Haus“, eig. „das Bans das frllliere (erste)“

(hebraisches Bucli Ezra 3i2
;

in Esdr. II 3 12 zbv olxov tbv

e) In derselben Weise wie bei anderen Schriftstellern wird
bisweilen ijrpd nach dem Artikel oder zwiscben Artikel and Snb-

stantiv gesetzt: Lev. I828 tolg sd'vs^tv totg Ttgb v(ic5v ‘I'lIOK

„das Volk, welches vor euch“; Dan. 7? Tcdvta zd Tt^b

ccitov d-riQCcc bD „alle Tiere, welche vor ihm“;
Mac. 1156 o^ TtQo ifiov pa6i,Xslg] 11 26 ol Ttgo avrov; II 8 26 ^gb
rov 0cc^^dtov dcxri; 2s2 rb Ttgb zijg l0Tog^ag, Vgl. auch Esdr. Ibeo
(zitiert unter d).

f) Sehr haufig findet sick jtgb tov mit dem Infinitiv, in der

Hegel fiir „in [dem] noch nicht“ (= bevor) mit dem finiten

Verb, wie Gen. 4528 und sehr oft; auch fiir bloJBes D'lt) mit dem
finiten Verb, wie Gen. 24 i 5 ^ccl syEvsto 7cgb tov 0vvtsXi0ai a'dtbv

XaXoyVtcc iv tfj dcavoca, %al Idoi) ^Pe^izKa i^S7togs'6Eto ^']T\ W'l
inib nbD „uiid es geschah, er hatte noch nicht vollendet zu reden“ ^).

Sonst steht Ttgb tov mit dem Inf. fiir

„in [dem] Nichtsein" Prov. 824 zweimal;
‘’Ij&b „vor^ mit dem Inf., wie Gen. 13 10;

15^ „bis“ mit dem Inf.: Gen. 486 ol duo viol 00V ol ysvbybBVol

001 Bv Alyijjtt^ Ttgb tov fis iXd'stv elg Alyv^tov „bis

zu meinem Kommen zu dir^^;

in freier Wiedergabe eines hebr. Helativsatzes Is. 44 ? tcgb tov
BXd'sXv dvayyBiXdt(o0av v[Mtv ‘idK „was kommen wird“;

ganz abweichend vom Hebr. Gen. 11 4 7COLoj0oiiBv iccvt^v bvo^a
itgb tov SLa07tagrjvaL ml jTrpo^cijrou jcdorjg tr^g yfjg pJD3 Id „damit
wir uns nicht zerstreuen".

g) Eine eigentiimliche Vorwegnahme der Praposition 7tg6 bei

1) Vgl. auch Gen. 19 3 £g)ccyov Tigb tov %ot^ri^fjvccLj wo d'Hd „nocb
nicht batten sie sich niedergelegt^*^ irrtumlich zu sg^ayov sfatt zum folgenden Satze
gezogen ist, und Gen. 26 tc&v ^Xcogbv onyQov Tcgb tov ysvBGd'cci stcI tfjg yfjg ticcI

Ttdvtcc xoQtov ocyQov t^gb tov dvatsilccL, was als Akkusativobjekt zum vorher-
gehenden Satze gezogen ist, wahrend es in Wirklichkeit ein neuer Satz ist: „alles
Gestrauch des Feldes war noch nicht entstanden auf der Erde, und alles Kraut
des Feldes war noch nicht hervorgesproBt‘^
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Zeitbestimmungen findet sich: Am. li tcqo diio kmv tov ^svgijlov

^!35Db „zwei Jahre (Dualform) vor dem Beben“
;
4?

tQLcov ^rjvcSv tov tQvy't^tov nfbia „iii noch. drei

Monaten zur Ernte^^ (als es nocli drei Monate bis zur Ernte war)

;

Mac. 111536 TtQo ^cag fj^sQccg tr^g MccQdoxccLKrjg 7]fis^ccg^).

3. Als eine mir unerklarlicbe Merkwiirdigkeit ist anzufukren

TtQo tov mit dem Akkusativ fiir an drei Stellen: ^Ixod, 17$

iyco £(3t7i%cc hsi tcqo tov 06 i%l trig ^kgag] Lev. ISso Sjtojg

07]t€ &7cb utdvtcov tSv vojiL^Giv t(Sv i^ds^vyiievDOv b ysyovev Ttgb tov

ifiagj ISTtim. 1823 Xs^Q0)v etctcc kaCiv ^TcoSo^rj'O'Tj Tt^b tov Tdviv

Aiyvuttov ^).

Ersatz fiir jr^d, das, wie ici. gezeigt babe, in seinem Gre-

branche sehr beschrankt ist, bieten^)

a) 'a^tCQo0%'£(v) (etwa 110 mal als Praposition in LXX ge-

brancht) = "’D&b, besonders bei Grehen und Schicken^), wie Gen. 32 ig

UtQO7tOQaV£0^B Sll7CQO0^aV flOV‘ 33s 7tCCQ7]ld'£V £^7tQO0<d'aV aitCJVj U TtQOel^

d^dtco 6 Tcii^Ldg fiov £fi:tpo0'd’£v tov ^jtccMg^ 24? &7to0tBXal tov ciyyaXov

avtov £^7tQO0d'£v 0ov (in gleicker Weise bei dm0tsX^aov anch 323

a'dtron feblt nur in A], 455.7 4028 Ps. 104i7 Mac. III523),'

Gen. 41 43 ezijQv^av £iji7t^o0d'£v avtov Einmal in Gen. anch

bei tLO'ivai: 4820 ad'rjzav tov ^EcpQdi^ aivitQO0Q'av tov Mava00‘t]^ vgl.

lud. 1821 adtjTcav td tB%va xal tijv %t7j0i>v %ai tb §dQog aii^QOG^d'sv

ax)ta)v. Bei yLV£0d'ai : Mac. Ill 6 50 tdg £^7tQO0^Bv avta>v yayBvrj^hag

avtiX'^li'ipaig. Abgesehen von dieser Stelle und der oben angefilbrten

II 15 23 — in 1 5 48 sckwankt die tlberlieferung : A Ttdg 6 Xabg aitov

^^TtQOOd'Bv avtov^ bTtLOd'sv — kommt aii7tQo0d'av in den Makka-

baerbiichern nur als Adverb vor, auch in Beziehiing auf die Zeit:

1380 tovg ^aOiXaig tovg e^TtQoo&av (feblt in A infolge eines Homoio-

1) W. Schulze, Graeca Latina S. 15.

2) Vgl, Is, 3 0 83 ^Qo rjiiBQav „von gestern her"; Ez. 3817 7tQb

(dig)’ A) rjiiEQ&v Tcbv ^'^jtQoad'sv „in friiheren Tagen", eig. „m

Tagen friiheren"
;
Zach. 8 10 tcqo zmv rj^sg&v hsCvaiv genau = Dnn ‘^!3E)b

(vgl. Act. 5 36 21 38 7tqb Tovtov xcbv riybSQcbv).

8) Hierzu bemerkt Rahlfs : Ira letzten. Falle ist oi%odoyi>£i<s^aL zu erganzen

(„bevor Tanis gebaut wurde"), ira ersten wahrscheinlich iaxdvai („bevor du stehst",

also ^"iDSb j,vor dir" in zeitlichem Sinne gefaBt statt in ortlichem). In Lev. 18 so

kann man kein Verbura aus dem Zusammenhange erganzen, sondern nur etwa

„bevor ihr das Land bewohntet".

4) Siehe dariiber auch Frankel, Vorstudien zur Septuaginta S. 159.

6) In Exod. erscheint dafiir n^oaonTtov, s. oben S. 185.
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teleuton-Sprunges)
;

111438 ?iv yag iv tolg s^Ttgodd^sv %g6voog^)\

III 622 i)otsg B^TCQo^d'SV avt& ^aiiiri%ccv8V[isv(DV,

b) ivccvtCov^), das in der Sept. 365 mal, doch nicht in Mac.

II—IV vorkommt, und zwar, soweit ich geseben babe, nur bei

lebenden Wesen. Es stebt in Gren. 5) und Exod. ftir folgende

hebr. Ausdrlicke:

'’D&b: Gren. 611 icpd'dgi^ dh 'fj yr} ivccvtcov tov d'BOV] 18 22 ^A^gaci^

Ss £(^r't]KC3g ivccv^Cov Kvgiov] 41u 66tri evccvtCov ^ccgab ^cc^iXscog

Aly'ijttov] 43 15 £6t7]dav ivavxCov ’Icoc^r/^o; Exod. 9 11 'fjdvvccvTO

ol g^agficcxol 6ty\vccL IvavxCov Mcovaij. — Gen. 7i 5xl stdov diKaioi/

hvavxlov [lovj 10 9 O'Srog yiyag %vvrjybg svccvxCov KvgCov xov

— Bei transitiyen Bewegungsverben: 2720 0 TtccgsScoKsv ocvgcog

6 %'£bg ivavxtov fiov; 43 9 (jx'ijeco avxbv ivavxCov 6ov] 472 i^xrj^sv

aixovg ivavxCov ^agao)] Exod. 16 33 aitod'ri^Big avxb ivavxCov xov

d'sov slg dtaxTjgrj^Lv (abnlicb 34); 2620 ^al BTttd'ij^sog STtl xi)v xgdcTCs^av

&gxovg ivcontCovg ivavxCov iiov ^55^5 D'^DS miTilDI „und du

sollst geben auf den Tiscb Brot [des] Antlitzes^) zu meinem Ant-

litz“. — Bei Sprechen^’): Exod. 630 ai^tav Mcovofig ivavxCov xvgCovj

33 19 XaXri^G:) STtl xco bvoiiaxC (xov xvgiog (Bj %aX£6co xp dvo^axL xvgCov

AF) ivavxCov 6ov, — Tiber avagsoxaiv ivavxCov xiv6g (Gen. 17 1

2440 4815
)
siebe Diss. S. 63. — Auberdem findet sicb ivavxCov als

Ubersetzung von nocb an folgenden Stellen der Biicber Gen.

und Exod.: Gen, 613 139 17 is 20 15 23 12 24 12 27? 30 30 33 14 34 10. 21

4O 9 4388 44i4 476.18 Exod.dsO 79 820 9l0.ll.13 lllO 1322 I69 18i2

27 21 28 26 . ai 29 11 .

„bei dem Antlitz“ oder „das Antlitz" (Akkus.): Gen.

19 13 Tj xgavyij aimv ivavxCov %vgCov] 27 sig xbv xdTCov ov alcfxijxac

ivavxCov %vqCov] Exod. 3424 dg^d'rjvat ivavxCov otvgCov (vgl. S. 196

Anm. 1).

(Akkus.): Gen. 30 40 adxri^av ivavxCov xcov Ttgo^dxcov xgibv

diccXavKov xal %dv %ol%CXov iv xotg d^ivotg

1) Ygl. Dittenb., Syll. ®391 ev rs rotg ... %al vvv]

9 15 25 'Uccl vvv yiccl iv tm ifLTtgoad'Sv XQOvm.

2) Vgl. Hibeb-Pap. 1, 89, 9 ivccvtCov t&v vTCoyayga^iiivov ^ccgtvQcov, Elepb.

17 und 10 ivavxCov ccvdq&v xQiibv. Siebe aucb Dittenb., Syll. ^ s. v. ivavxCov.

3) In der Gen. feblt TCQb 'jtQoamnov (S. 184) und wird regelmafiig durcb

iintQO(S%'sv (S. 189), ivavxCov oder ivwTtLov ersetzt. siiTtQocd'sv kommt in der

Gen. etwa 10, ivavxCov etwa 70, ivwniov 6 mal vor.

4) Dlnb »das Brot des Antlitzes“ (Scbanbrot) wird Exod. 39 is wieder-

gegeben mit zobg aqxovg xo^g "xcQcyiSL^ivovg.

6) Vgl. Bar. l5 rivxovxo ivavxCov %vqCov.
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pb pSii Din „und er gab das Antlitz des Kleinviehs zn dem Gre-

streiften und allem Schwarzen in dem Kleinvieh Labans

„in den Angen": Gen, I64 ^vqCcc ivavzCov

ai)t‘fjg (ebenso 5); 19 14 edo^sv de yEXoid^siv ivavtCov t6p ya^'-

pQ&v U'dtov^)] 21 11 (3%XriQov da i(pdv7] rb qT]^cc ^cpddgcc ivavtiov

^A^QCidii (ahnlich 12); 27 12 a^oiiai ivavtlov avtov dtg xcctacpQov&Vj

283 ^ovriQai si6iv ai %'vya%iQsg Xavdav ivavrCov tov TtatQog

wb%ov\ 38? 7tovi]Qbg avavtiov (Ei suavn) 'icvQLOv] 10 7tovi]Qbv Sa acpdvT}

%b QyjiMu ivavtCov rov 'Osov
;
34 is ^Qa6av 01 X6yoi evavtCov

ebenso 41 37 rjQS^av dh td Qijiiccta ivavtlov ^agam Ttal ivavtCov Tcdvtmv

tcbv TcaCScDv avtov Exod. 1526 idv .,,td dQS6td ivavtCov avtov utouT]-

0^g nwn „wenn du . . . das Kecbte in seinen Augen
tust“ ^)^); 11 3 Mmv6fig [isyag eysvyjd'rj agyodga evavtCov t&v Alyvitticov

%al ivavtCov ^agad). Tiber e{)qC(j%elv and didbvai evavtCov nvog ydgiv

(sXsog) siehe unter jcagd c. dat. — Ygl. auch S. 186 (Anm. 1).

jjZU den Angen“ : Gen. 23 11 ivavtCov t^v otoXit^v [lov

dsSmd ^oi] 30 41 sd^rixsv ^laxco^ tag ^d^dovg ivavtCov tcov Ttgo^dtcov
]

42 24 Mrj^sv aitbv evavtCov avt^v] 47i9 iva ^rj &7to%'dvcoiisv ivavtCov

0ovi Exod. 720 eTcdgag tfi gd^dcp aitov iTtdta^sv to vdcog tb iv tp

Ttota^icp evavtCov 0aQaco %al evavtCov t&v d'sgautbvtmv aitov
; 8 26 idv

ydg d'v6co^sv td ^dsX'dyiiata tcbv AlyvTttCcov evavtCov avt^v] 93 ml
7ta6dt(D Mcov^fjg aCg tbv ovgavbv ivavtCov ^agah ml ivavtCov t&v

d'BQa^ovtcov avtov
;

17 6 iitoCri^sv ds MG)v(jfjg ovtcog evavtCov tov

1) Dagegen wortlicli libersetzt ler. 34 4 ^ Idv do^rj iv dcpd'ccl^oVg ^ov.

2) Daiieben aucb in wortlicber Wiedergabe des Hebr. : lud. 14 s A-Text

ijQsasv iv dcp^aX^ioLg fLov (ahnlich E,eg. II 3 19 184 und im A-Text von Keg. 1185).

AuBer diesen beiden Konstruktionen findet sich bei dQsa^sLv noch ivcQTtiov und

der Dativ, beides = z. B. Keg. 11 386 'ijgscsv ivoiTCiov avtSiv ndvra (so auch

Idt. 7 16 'ijQEGccv ot ZoyoL ccvtMV ivSmov ^Olo(p£QVov ‘uccl Ivmitiov Ttdvtcov xcov

%'£Qa7c6vxmv a'vtov^ dagegen 11 20 i^Qsaav oC Xoyot avtfjg ivavtCov "OXocpEQvov %al

ivavvLOv Ttccvtav t&v d'£Qa7c6vto)v avtov) und Num. 23 27 st aQiasi r& &£& (das

Buch Est. hat bei SiQsa%eiv ausschlieBlich den Dativ: I 21 2 4.4,9 5 is. 14). Siehe

Diss. S. 62 f., wo auch die Konstruktionen von svaQsarsLv (Dativ, hwTtioVj ivav-

tCov) verzeichnet sind.

3) Dagegen ganz wortlich lud. 17 6 tb £{>^£g iv 6g)d'aliioLg avtov inoCat

Vgl. auch ler. 41 15 oben S. 186.

4) ivavtCov bei dgsotov nur an der oben angefiihrten Stelle; auch iv 6g)&aZ-

lioi^g nur 2nial: Idt. 12 14 8 sotai iv tocg 6(pS'aX^ocg avtov ccQEatov] Sap. 0 9

iTCiGta^ivT] tC aQ£(Stbv iv dgy^aXfiOLg ffov. Dagegen findet sich BvmTtiov bei d:^£-

<st6v Smal, der Dativ 9 mal. Bemerkenswert sind Esdr. lIlOii ttoit\cax£ th

d^£Cthv ivoiTCLov avtov und 19 24 TtoLfjaav avtOLg cb? S^Q£atbv ivCaitLov avta>v

„tut sein Wohlgefallen“ bzw. DDlii^D DHD )nW5>b „zu tun an ihnen

wie ihr Wohlgefallen“.
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vl^v 19 11 rfj y&Q fj^SQa tf} TQLtr] %ata^iqdEtcci TCiigioq sud r6

fiQog to Ssivo: svavtCov Ttccvtbg tov ?.ccov; 24 17 to Sh etSog t^g dd^rjg

%vQiov h6Bl %VQ cplsyov 67cl tTjg %OQvg)7jg tov ivccvtiov t£v

vlcSv^I^Qcc^X] 40 32 v£(p6lri yccQ i7tl TTjg ^KTjvrg 'fjiiSQccg^ xal stvQ

avvrjg vvKtdg, ivccvtiov Ttavtbg ^l6Qa^X.

‘

11^5 „gegenuber, vor“: Gren. 3182 oi ^ij^atccc ivccvtiov tcSv ScdsX-

(pmv riiiiSv (dagegen 17 is o'Stog ^ojrcD ivccvtiov (Sov hebr,

31 17 hSs ivccvtiov tcSv ccdeXcpmv oov] 47 15 ocjcod'vijOxofisv

ivavtCov ^ov (vgL 47 19 oben S. 191 Tinter

b bei dem Begriff des Siindigens: Gren. 13 13 ol dl ^vd^Q^itoi

ol iv SoSb^ioig cncovrjQol %al iciiaQtcoXol ivccvtiov tov d'sov 6q)6dQa

(vgl. 387.10 oben nnter 399 cciiocQt'ijooiiac ivccvtiov tov d'sov;

in demselben Satze fiir b ivavtlov und sig: Exod. 10 ic fj^ccQtfjxa

ivavtlov xvqIov tov '^'SO'D 'b^&v xccl alg iiiag (s. ancb. nnter slg) ^).

bi^ „zn" : Exod. 7 10 IO3 el^TjXd'sv dh M(Dv6^g xat IdccQhv ivccv-

tiov ^ocQa6,

0^ j,rnit“ : Exod. 3428 "^v ixsl Mo3v67\g ivavtlov (B; i'vavti AF)
xvglov,

„in der Hand : Gen, 16 c Idov t) Ttacdldxri 6ov ivavtlov <?on.

In Gen. 23 la slutsv ted 'McpQcov elg tic hta ivavtlov Ttavtbg tov

Xaov tTjg yfjg pi<n „in den Obren des Volkes des Landes^

umschreibt ivavtlov einen bebr. Genetiv, docb zeigt ein Vergleich

mit44i8 XaXrjddtco 6 Ttalg 6ov QTj^a ivavtlov (jov „ in den

Obren meines Herrn“, daB in 23 is zwei versebiedene Ubersetznngen

desselben Grandtextes kontaminiert sind (vgl. oevd^^ Sv on Beg. IV 22 19

nnten S. 201 und Ttogev&fjvao ^st^ iiiov bTtl^m Gen. 246 unten S. 203).

An einigen Stellen findet sich der Prapositionalansdruck nnr

in der Ubersetznng: Gen. 12 19 ido'b ^ yvvTj 6ov ivavtlov 6ov] 3521

Ttovrighv icp&vri ivavtlov aitov (vgl. 38? oben S. 191 nnter
;
4432

6ti^6G) aitov ivavtlov 6ov,

In Mac. I kommt ivavtlov lOmal vor, docb scbwankt die

tJberlieferung Smal zwiseben ivavtlov nnd iv^TCiov: lie rjtoi^d^d'ri

Tj ^a^cXsla ivmTtLov ’Avti6%ov (Ai<; ivavtlov V); 821 ^qe0sv 6 Xoyog

iv^TCLOv aitG)v (A; ivavtlov ^^V); 10 co sigav %dQiv ivavtlov ait^v

(AV; ivGTTtiov Imal zwiseben ivavtlov nnd evavtc: Scs 6 dvrjg

’lo'tjdag xal ol dd6Xg)ol aitov iSo^d0d'Y}Oav Oepodga ivavtlov Ttavtbg

'l6garil (AY
;
Evavti Wie diese Stellen, so zeigen ancb die ein-

stimmig iiberlieferten, da6 Mac. I sicb in der Anwendung nnd
Bedeutnng des ivavtlov niebt von Gen. nnd Exod, nntersebeidet

:

1) Beachte aucK Ep. ler. 1 rag d^ccQriag v[icbv ag rjfjbccQtTjTiccrs ivccvtiov tov

'O'fO'D, aber 13 tbv slg ccvtbv aiiccgtdvovta, Vgl. S. 196 Anm. 2 .
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Mac. 1

3

18 oi)}c 8Lag)0QSi avavtCov tov oiQavov (A; rov ^eov
rov ox)Qccvov i^V) (j^^slv sv,%oXXol^ ij iv dX^yoig^ 4 is vvv
ivavroov t&v ixd^Qcov %ccl ycoXa^Tj^avs adtoiig; Geo ^Qsasv 6 Xdyog

ivccvtCov tov Pcc^vXscDg %ccl zg)v a^^d^/Tcoi/j 11 24 ai)QBv svccvtlov

avtov; 11 26 V7p(X)6sv airbv ivavrCov ^dvtcov r&v cpiXcov ccitov] 11 si

^.do^d(3d'ri^av of ^lovdaloi ivavtCov tov ^adiX^cog nal ivmitiov Ttdvrcov

twv iv rjj ^cc^vXsCq: avtov, Da6 in Mac. II—IV ivavtCov iiberliaupt

fehlt, ist scton S. 190 bemerkt,

c) ivavtb'^) habe ich in der Septnaginta 233 mal gezahlt, je-

dock schwankt an 113 Stellen die tiberliefernng zwischen svavxi

und ivavtCov oder svchitbov. In E x o d. findet sicb avavti nnr in der

Formel svavti %vqCov^) (612 2812 . 26 . 31.34 29 10 . 24 . 25 . 26.42 dOs.ie 3434

39 12 40 23)
oder avavri vov d^sov (2823) und entspricht stets ^D&b.

evavtCov ocvqlov stekt dafiir Exod. 630 10 le. In der G-en., in der

nicht vorkommt, findet sich ivavvlov ('pon) %vqCov Smal (18 22

19 13. 27 27? 38? 304 47 18 . 25), ivavtiov rov 'd'sov 3mal (611 13 13

38 10)^). In Mac. begegnet avavri nur an einer einzigen, schon S. 192

zitierten Stelle 1 5 es, an der b? svavti^ AY aber ivavrCov bieten.

d) aTtsvavto kommt in der Sept, etwa 80—QOmal vor. In

Gen., Exod. undPs. (bier nnr 2mal) stekt es fiir folgende kebr.

Ansdriicke

:

Exod. 30 e d’Tjoeig airb ditsvavn rov otaraTterd^^iarog (ahn-

lick 86 40 25).

bT „auf dem Antlitz": Gen. 23 19 (269 49 30) iv rp 07criXal(p

rov ayQOv rm diTtXm^ S idtiv icjtivavri

„anf dem Munde“: Exod. lie 6rQarvd airov &%avavrc

r^g iTCavXsmg,

„vor dem Munde“ : Exod. 142 6rQaro7tBd6V(ydra)6av aTtivavrt

rrjg ijtavXacog,

nDS „gegenuber“ : Exod. 26 35 d’Tjoacg ... t'^v XvxvCav aicivavri rrjg

rQa7ti^7]g.

1) Kautzsch bemerkt zu dieser Stelle: „Sin. etc. ,fur den Gott des Himmels',

offenbar blofie Auffiillung des urspr. Textes, der nacli jiidischer Sitte (vgl. z. B.

Dan. 4 23) die eigentl. Gottesnamen vermeidet und durch Ausdrucke wie ,der

Hiramel, der Name, der Ort‘ umscbreibt“.

2) Bvccvtiy &7tsvccvtL, %cirevccvTL stammen aus dem Doriscben (Wackernagel,

Hellenistika S. 3—6). Im N. T. bedeuten sie „gegennber“ oder „angesicbts“ (BlaB-

Debrunner § 214, 4).

3) Aucb in Ley. stebt svavti bauptsacblich vor %vqCoVj s. Huber S. 68.

4) Vgl. Luc. 18 Act. 821 svavti tov ^sov, dagegen Luc. l6 24 19 ivavtiov

tov &SOV.

5) Vgl. Dittenb., Syll. ^7o6i5 tov vaov tbv icTtivavti tfjg slcodov.
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„zu gegeniiber den Augen^: Ps. 862 adtuv (p6^og

'd’sov ciTtsvavti t&v 6q)d'alfi&v airov (derselbe Satz anch. IBs als

Zusatz des griech. Textes).

D'lp'a „von vor“ (ostlich von): Gen. 824 i^efiaXsv tbv ^Addcii %al

aixhv ciTcivccvn xov TCaQaSalcov rijg xQV(pijg*

Der von icitavavti abhangige Genetiv ist Zusatz des tJber-

setzers Gen. 21x6 aitaX%ov6a 6a aycd^rito ccTtsvavti a6tov fiaxQdtaQov^

. . . %al ixdd'rjto djcevavro aitov [laKQdd'av (an beiden Stellen im

Hebr. nur f,Yon gegeniiber

In Mac. I. II erscbeint a^ivavti je einmal: 1082 TtUQBva^alav

aig Ba%'ia%ocQidj d^tavavu TTjg cftaQaiipoXTjg tov ^cc(^iXspgj IIIO 26 ini

rriv ansvavti tov ^v6ia6TriQlov %Qri%l6a %Q06%a(S6vtag*

e) oiaTBv avT L findet sich. in der Sept. 83maL In Gen. und

Exod. ersetzt es folgende Aquivalente

:

Exod. 326 idcov AaQhv (p%o66^'i]6av ^'vOia^tT'iQLOv occctavccvtv

aitov,

„auf dem Antlitz": Gen. 50i3 aO-a^ipav avthv aig to otct]-

laiov TO 8l7cXovVj 0 ixt'ij^aTO A^Qad^i zb GTcriXaiov iv htyiObl

liaiov TCUQcc 'Eq)QG)v tov Xettaiov^ ^aTavavTi Mccii^q')],

^gegeniiber, vor^^: Exod. 102 itagavi^aXav iKai'I^QU'^X xaza-

vavTi TOV oQOvg (vgl. Am. 4 3 a^ava%%'‘)\(5a0d's yv^ivai xazavavTc dXX7]X{DVy

s. unter .dXX7]Xcjv).

^jVorderseite von“ (vor): Gen. 2 14 6 noQavo^iavog mza-

vavTi Ao^vQlcav] die Sxrj66v av yf] Nald xativavTi Eda^.

Besonders anzufiiliren ist Exod. 32n adsijd'rj Mcov^Tjg avavTo

(B, xatavavxL A) xvqIov "»D£i InK niW'a bin'll „es besanftigte Mose
das Angesicht J.s“ (iiber die verscbiedenen Konstrnktionen bei

8al6%'ai siehe Diss. S. 40).

In Mac. I findet sich xccxavavzo dreimal: 2 41 noXa^'^6coiiav xaza-

vavTi a’bxov (sonst nicht in der Sept., s. Diss. S. 78 f.); 840 ^X%'o6av

aig Mcc^67](pd xaxavccvxir "IsQov^aXijii] 1328 a^xri^av anzd nv^cc^iSag^

liCav xaxBvavTv xfig liidg (vgl. Sir. 36 15 8vo 8vo^ *iv xazavavTi tov

av6g)‘j in Mac. II einmal: 15 as to, 8i ani%aLQa t^g avoCag xaTavavtv

TOV vaov %^aitd€ai,

f) avdimov'^) findet sich als Praposition in der Sept, nngefahr

540 mal (doch schwankt an 107 Stellen die tJberlieferung). In Ruth,

Sap., Mac. II—IV kommt ev(hmov nicht vor.

1) Aucli im N. T,, doch nicht gleichmafiig in den verscbiedenen Stiicken.

AuBerhalb der Bibel finde ich die Praposition ivcomov sehr selten: Aeschin. c.

Ctesiph. 43 ol dh o'vrjyoQSvovxo ivoo^tiov andvrcov rcov ^EIXt^vov, worauf Helbing

hinweist (von den Herausgebern ist gegen die Uberlieferung evavtiov ge-
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In Gren. und Exod. steht ivchniov fiir folgende hebr. Aus-
driicke

:

Gren. 2451 idov Ts^bkkcc kv(h7Ci6v 0OV ‘]"’D3Db; 30 33 Sn iatlv

6 iiLad'og ^ov ev^Ttiov 0ov ‘I'lDliJ b)!? ‘iD „wenn du kommst
anf meinen Lobn (d. h, um meinen Lolin zu seken) vor dir“; 48 15

6 O’aoff (p £vrjQ£(3r7]6ccv ol TtccteQsg ^lov hcoTtiov (A, bvccvtCov BD)
a'bxov %al l^ccd^c] Exod. 21 1 %al tavta td dixat^^ara d TtccQa-

%'ri6ri £V(X}7Ccov avr&v] 405 xal 'd'7j<}£cg to d'V(jfLa0Ti]Qiov tb %qv6ovv

slg TO ^viiidv hmitLOv (AE, ivcwTiov B) t^g xiPcdtov] Reg. IV 22 10

xal dvsfvco avTO (sc. ^l^XCov) Ucccpcpdv Bvd)%iov rov jSaOiXhog^).

„in dem Antlitz“: los. lOs ovx v7toX£tg)d'7]i3£vao avtmv

o'dd'slg Bv(h7CLOv iiimv DMIQ „nicht wird stehen ein

Mann von ilinen in deinem Antlitz^^

„von dem Antlitz“: Gren. 31 35 oi diivcciiac &va6T7}voii svch-

7Ci6v 00V,

„auf dem Antlitz" : Gen. II 28 ocal aTti^avsv Aqqolv evA-

Ttiov 0dQcc Tov JtatQog avtov,

^^mit (bei) dem Antlitz^: Exod. 34 2s tgstg xoc/^gobg tov

avcavtov bcpO'ridSTcci jcdv dQ0sviK6v 0ov svStciov xvqCov V^IDT bD

p^n "‘ISS) riK j,es wird erscheinen all dein Mannlickes bei dem Ant-

litz des Herrn" (genau ebenso 23 17
,
wo wohl fiir ba^ zn

lesen ist)^); vgl. Dent. 31 11 oq^d'fjvai evmTtiov xvqiov ria^.

Anch. ohne naa: Exod. 23i5 342o ovx opdrjor} svAitiov ^ov xEvog a^b

schrieben, vgl. Klinke, Quaestiones Aescbineae criticae, Diss. Greifswald 1887,

S. 23); dann 2mal in den sog. Libelli der Kaiserzeit: Oxyrhynchns pap. iy,49.

658, 9 Bvw-JtLov viitiiv, parallel mit hnl Tcagovtcav vf^&v oder tcccqovclv v(xiv

(jenes zable ich in Paul M. Meyers Ansgabe „Die Libelli aus der decianischen

Christenverfolgung“, Abbandl. Berl. Akadera. 1910, 12nial, dieses 2mal). Ygl.

DeiBmann, Neue Bibelstiidien S. 40f. , der mieh aucb aufmerksam macht auf

Dittenb., Syll.^843 ivwTtLOv xmv 'jtQoysyQa^iiivmv %'bcov (diese Urkunde stammt

aus Plyampolis in Pliokis und gehort in die Zeit Trajans; sie liandelt Tiber eine

Freilassung, vollzogen vor dem Priester des Serapis und der Isis am Feste der

Bov^dana). Als Adverb stebt Bv^itiov Tbeocr. 22, 152 (in demselben Gedicbte

fanden wir aucb das allgemein bellenistiscbe 0: 1;^ ^egov, s. oben S. 170 Anm. 6).

Darf man danach annebmen, daS hmitiov agyptiscb-griecbiscli istV

1) Vgl. die weiter unten zitierte Stelle Mac. 1 14i9. Ebenso sagt man auch

iin Syriscben „einen Brief lesen vor jmdm.“, z. B. .-jop ... „der

Brief ist gelesen wordeu vor niir“ (Briefwecbsel zwiscben Abgar und Tiberius,

Ungnad, Chrestom. S. 56, Z. 18); o;o „sie lasen vor ibnen

die Scbrift des Konigs“ (Brockelmann, Cbrestom. S. 62, Z. 13),

2) Deut. 16 16
,
wo sich ganz derselbe Satz findet, beifit es jedocb fur

havtCov (AB, Evavti F), vermutlich zur Abwecbselung, weil in diesem Verse

nacbher aucb nocb hdaTtiov vorkommt fiir ein zweites on^c ocp^rjcri sv6-

irtLov xvQLOv rov ^sov aov xsvSg,
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„niclit werden sie erscheinen [bei] mein[em] Antlitz

leer^ ^).

„iii den Angen" ; JExod. 33 13 STtcjg av (n sigrincog %dQLV

ivAmdv (AF, ivavtCov B) 6ov] 17 BVQri%ag yicQ %dQiv iv^Ttcdv iiov

(ahnlich 349). Dieselbe Phrase findet sich auch mit ivavtCov (S. 191 f.)

und Ttaqd c. dat. (s. unter MQd),

„zu“: Exod. Sc s'bXa^Btto yCcQ ocatB^ipXsipaL ivS^tLov tov d'sov

b« tJ'^nnd „denn er fiirchtete sich von (vor) dem

Schauen zu dem Grott“; 228 urtQodEXBii^staL 6 ^vQoog trig oi%Cag iv(b-

TCLOV tov 'd'BOV.

„bis“: Exod. 229 iv6iitiov tov %'Bov eXBv^Btai ii %Ql6Lg dfi-

(fOtSQCOV.

b ,^zu“ : Exod. 3283 bC tig YKidQtrjxsv ivwTtidv /xov, womit zu ver-

gleichen ist die oben S. 192 zitierte Stelle Exod. 10 le fj^d^trixa

hvavxlov kvqCov . . . xal sig viiccg ^).

dlDb jjgegeniiber^ : Exod. 142 bvAtclov avtcbv otQatootBdsv^BLg.

Vgl. lad. 18 6 BvmTCLov xvqCov rj 6Sbg v^cbv TOb jjg^gen-

iiber (vor) J. [ist] euer Weg^S d. h. ihm wohlgefallig.

TO5b „zu gegeniiber^^; so wohl Gen. SOss iv6mov tmv ^d^ScDv^

wo aber im Hebr. TOSb „zu gegeniiber dem Kleinvieh" ^).

In Mac. I begegnet Cvditiov an folgenden Stellen: I 3 11 38. 52'

^6v%a6Bv 7} fij iv(b%iov avtoVf lie ijtoiyLd6^ri ^ ^adiXsCa ivmjCLOv

(Ab^, ivavtCov V) ^Avti6%ov] 823 ^wstgC^rj Ut^qcov xal 7
]

TCaQs^i^oXi}

adtov ivcoTCiov avtovj 742 ovtcog 6vvT^i>ipov t'l^v TCaQBii^oXiiv tavttjv

ivchjtbov ^iiLoyv (ji^pbBQOv (iiber dvvtQl^siv s. oben S. 185 und unter

aTcd); 14 19 avByv66%'7i6av [naml. die Briefe] bvAtclov ixxXTioCag iv

’lsQov6aX^li^)] — 11 51
,
wo der Schriftsteller zwischen ivavtCov und

ivbDTtbov wechselt, ist S. 193 am SchluB von ivavtCov zitiert worden.

1) (nb^) wird in der Verbindung „beiin Antlitz der Gottbeit erscbeinen^

(urspr. ihr Antlitz seben) auch wiedergegeben durch Ivavxiov (Exod. 34 24
)
oder

%m •jt^ocCoitc^ (Keg. II 22 xm TtQoaCi-Jtcp %vql'ov; Ps. 413 6q)d'ijao^ccL xp

ntQoaCoTcip xo^ ^sox) oder den Dativ (Is. 1 12 av iQxria^s dcp^'fivaC fiot).

2) Vgl. Luc. 15 18 . 21 ^[iccQxov sCg xbv ovgccvbv %al ivCuTCiov gov. Uber a^ag-

xdvsLv slg siebe aucb unter dg.

3) AuBer den angefuhrten Stellen findet sich hCoitiov in Gen. und Exod.

nur nocb Gen. 16 14 svsksv xovtov ijidXsGsv xb gjgsag ^gsccg ov ivwTtLOv b18ov

‘^b^n inb “nb^n ,
Norn, propr. des Hagar-Brunnens (vgl. 18 yag ivCaxciov sldov 6cp-

S'ivxcc fioi "ib^^ '^'Irtb^ ‘^jn"*b^^ DbS^ Uyn „babe icb aucb bier geseben binter meinem

Seber"). Der Name dieses Brunnens wird wiedergegeben Gen. 24 62 und 25 11 mit

xb (pgeag X7jg dgdcscog. — Hierzu bemerkt Kablfs: ivCoTCcov wird in Gen. 16 is. 14

Akkus. des Mask. ivCnxiog sein, also 14 ov ivSTtbov sMov ^dessen, den icb als einen

gegenwartigen sab“.

4) Vgl. Keg. IV 22 10 oben S. 195 und die Anmerkung dazu.
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g) xcctsv cjTCcov kommt in der Sept, nur an wenigen Stellen

vor ^). Es entspricht

I los. 1 5 oix dvTL0tl]0StCCl, &vd'QiCi)JtOg %CCt£V&7ClOV 'bfL&'U,

^in dem Antlitz^: los. 239 oid'slg avtsdtrj icatsvcoTtiov

jjin ^exi Atigen“ : los. 3? iv tfj rj^sQa ta'iit'fj ccQ^oiicct

ixljm^aC 0s zatsvcoTtiov Tcdvtcov vCS)v ^l0Qa^k^)»

An den iibrigen Stellen ist die tlberlieferung zweifelhaft:

Lev. 4 17 QavEi iutxdxig ^vavtt %vqCqv KursvcDTtLOv (BE, iv6otLOv A)
tov %atcc7tsrd0^ccTog tov kyLov ni<>; Ps. 43 lo Skrjv trjp •^ybSQav ^
htQOTtri ^ov ocatsvavtCov {^areymitidv A) fiov s0nv Est. Ds
sl0sk^ov0()c otd0ag tkg d'ljQag %ats0t7} ivcoTtiov s0rr} ocatevdoTtLov

TOV Pa0LXscog^),

b) BvavxCag^), Es entspricht

Exod. 142.9 ivavt(ag BsBk0E7Cg)6v,

los. 8 11 svavxCag trig Tcdkecog* ebenso fiir

Eeg. III 2O 10 (A-Text). 13 2I 27 Esdr. 11 1329. so Ps. 225 .

Eeg. 1 26 20 ocai vvv fiij 7ts0oi to al^d ^ov ^Tti xijv y^jv

svccvxCccg 7tQo0co7tov %vQ(ovj Esdr. 111827 ivavxCag xov iJtiiQyov tov

(isydXovj auch Ps. 37 12 .

riDi: Eeg. 1112235 ^ccl 6 fiadiksvg E^trjKayg i^cl xov SQfiarog

s^ ivavxCag UvQtag.

„entgegen“ (eigentlicb b mit dem Infinitiv von
„begegnen, treffen“): Eeg. 11721 (A-Text) xal Ttagsxd^avxo

xal ot aXl6(pvkoL ^agdra^iv ivavxCag TcaQaxd^scag^j IIlOio mqs-

1) Im N. T. nur Eph. l4 slvai rj^iag kyiovg %al d^m^ovg natsvwTttov a^tov^

Col, I 22 TtccQCiavfjaaL 'b^cig kyCovg %cil cciikpbovg Tied kvsy^il'tjxovg '/.arsvSTtLOv aitov
und ludas 24 rw dvvay^sva (pvXd^ai v^iag ciTCtccCctovg %aX axfiGai %ccxEvm‘JtLOv tyg

^6^7ig civtov &[jLSiiovg iv kyallidasi.

2) AuBerdem wird icvtictfivai verbunden mit a) %atk Ttgiaco'^tov ==

Deut. 92 Par. 1113 7, = Deut 7 24 11 25
;

b) ivavtCov = Dan. llie,

= Dan. lOiS; c) ccnsvavti = los. 7i3; d) svccvxl: Sir. 46? ccvtiatfivai

ivccvxi ix^Qov bnp UlS'^innb „indem sie fest blieben beim Aufruhr der

Gemeinde“ oder, wenn man liest, „indem sie fest in den Rifi traten ftlr

die Gemeinde** (Ryssel in Kautzsch, Apokrypben).

3) Dagegen ivavxCov Gen. 19 13 v'lpm^rj rj 'KQccvyr] avr&v svavvCov %vqCov

*^55 rii?; Mac. 11126 vifjmasv avxbv ivavtCov ndvvcov x&v cpCXav avtov.

4) kvti%Qv und %axavxL%Qv in der Sept, nirgends vor; imN". T. nur

Act. 20 15 %iL%£tQ'Bv ccTtOTclEvcccvtsg ty STtiovai] nccxrivtTjcaiiEv ccvTLTcgvg Xiov (einige

Hss. kvti%Q'v).

5) Marc. 15 39 6 7tccgB(Jtr]%a)g i| ivavtCag cevrov.

6) Ini^’ljPb wird auch oft durcb sig avvdvrrjaLv oder kitdvtrieiv wiedergegeben

(s. unter dg).

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1925. Beiheft. 14
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ivcivtiag vl&v ebenso fiir ini^^pb noch Reg. IIlSs

Par. 1 19 17 Ps. 348.

havtlag wird ohne hebr. Vorlage gebraucht: Reg. 1178 %l

i%7COQB'6£6%'B 7CaQctt&^a6%'aL ^oXs^tp kvavtiag lud. 8n (A-

Text) ivavtiag Zs^ss (B %al ^Isys^dX).

EvavtCccg begegnet anch ohne Genetiv: lud. lio i^rjXd'sv

X6^Q&)v ivavxCag (ohne Aquivalent im Hebr.); 9i7 ildQQiipev tijv

qjjvxijv airov £| hvavtCag (ebenso = Reg. II 18 is Abd. u;

= nwp bzw. D'^lp Hab, lo Ez. 47s).

Dem 1. Makkabaer buche ist havtCag ebenfalls gelauflg,

sowohl mit folgendem Genetiv: 4i7 TtdXs^iog kvavxiag 945

6 jtdXsiiog £| hvavtCag 'Snimv Hal i^67ti6d'8v 484 E7CB0av ivav-

tCag a'bxGiv] 10 48 itaQBvi^aXsv ivavtiag ^rj^TjtQCov^ als anch allein:

4 i 2 Bidav a'dtO'bg SQXO^Bvovg (ixo^i. A) ivavtiag] lies a'dtol dh

d7ti/jvtif}6av ivavtCag,

dvxL

Die ortliche Verwendung von avtC findet sich nicht mehr^).

dvxC steht vornehmlich fiir die Prapositionen ^ jjin" und DHln „nnter,

anstatt". Anfierdem Num. I821.31 fiir pbn „anstatt"; Sir. Su 4io

fiir 1‘1‘nln „anstatt“; Lev. 2024 fiir „auf"; ler, 11 17 fiir bbW
;jWegen“; Ez. 2020 fiir das Snbstantiv „Tun, Erwerb, Lohn“,

Es bezeichnet

1) Tausch; Gen. 444 Reg, 1 26 21 Ps. 34i2 TCovriQd avxl %aXmv

(bzw. ayad'^v) tilnin
;

Ps, 37 21 Prov. 17 is naxd avxl dyad'&v hnin

(ebenso Mac. 1 16 17); ler. 18 20 dvxl dyad'&v xand inlnri; llr? xaxd avxl

trig j,wegen“^}. — Exod. 21 23—25 Sdcsv 'tl^vx^v dvxl

fvxfjg^ 6g)d'aXiibv avxl 6(p&aX^ov nsw. mnn; Lev. 24 is dxcoxBiadxco

^vx'^v dvxl rpvx’Yjg mriti; Lev. 2420 6vvxQir^iia dvxl 6vvxQCii(iaxog^ 699-

d-aXfiQv dvxl dtpd'aX^ov^ ddovxa dvxl ddbvtog (ahnlich Beat. 19 21

ai; Reg. Ill 21 39 IV 1024 Jnnin). — Reg. Ill 21 42 6 Xa6g 6ov dvxl

xov Xaov a'dxov] Is. 60 17 dvxl oi'oco 6ol xQ'^^^ov. Ahnlich

steht dvxi anch noch lob 28 15 31 40 Sir. 206 Hab. 3? Soph. 2io

Is. 5Bi8 6I 3 Ez. 4 i 5 .

1) Das einzige von RoBberg S. 18 fur die ortliche Bedeutung zitierte Be>
spiel aus den Ptolemaerpapyri (Paris. 1,406 ovav f} csXi^vri rM rjXim ijtcGKOTTjGrji^

icvtl rfjg dipeco? gehort der tex't^r} Eiido^ov an, uber deren Zeit Hultsch bei

Pauly-Wissowa VI 949 zu vergleichen ist. „IJnbeliebt wird &vri, das z. B. auf

Inschriften von Magnesia und Pergamon fehlt, in den Papyri und in der Literatur

zuruckgeht“ (B,aderxnacher S. 115).

2) Rom. 12x7 i^ridsvl KCi%bv Stvtl nccyiov aTCodMvtsg (ganz ahnlich Petr. 1 3 £>

und Thess. 1

5

15); Dittenb., Syll. ®145 5 ta yiana dvrl t&v ccycc^cbv dofisv.
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Hervorzuheben ist, daB ccvrC in Mac. Ill besonders bei scharfen
Gegensatzen gebraucbt wird: 46 &vxl veQtpscog iiBtaXa^ov0aL 'y6ovg

... d'Qfjvov avd'" iiisvaCGiV] s ^Q6%ovg avzl dretpscov; 631 ccvtl :iti%gov

%al dvdardxtov pidgov ii6d'(ovcc 0(x)t7jQbov 0v6tri6diiBvoi, JEtwas ge-
mildcrt isij dcr Gcgcnsatz in I 29 %'ccvcctov ciXXcc0(SopbivGov ccviaX

XOV tdTCOV PEP')]X60SG3g.

Den tJbergang zu 2 vermitteln Beispiele wieGen.d?!? SdooKsv

U'itotg ’Ico0ii(p dgtovg dvtl %^v L7t%mv n; vgl. Mac. 1 15 ai 86xs dvx^

aixcbv (sc. xmv ^6Xbcov) 7tEvxa%60bcc xdXavxa dgyvgCov. — Exod. 2136
&7toxBi0BL xccvgov ccvxl xccTjQov tinn. Vgl fcmer Nuiii. 18 21 rotg vlotg

AsvbI iSoi> SsScona Jtdv STtidEzatov iv ^lagarjX iv ocXT^gip avxl xmv
Xsixovgyi&v aixmv] 31 oxi pbc^d'bg o'bxog ipitv b6xlv ccvxl rmv Xsvxovg-

yt&v (beidemal ^ibn) nnd Ez. 2020 dvxl XTjg XsLxovgyCag aitov

^g idovX6v6Bv STtl Tvgov dsdcoxcc avx& yrjv Atyiircxov

nn
5
,[als] seinen Lobn, nm den er gedient tat^.

2) Preis nnd Wert:
= Gen. 30 le p>E^i0d'cofjLccL ydg 6b dvxl x&v iiccvdgccyog&iVj

47 19 ^X'^6ai iifidg xal xiiv yrjv ijii&v dvxl dgtcov] Exod. 223 %ga^riX(D

dvxl XOV KXEp,pLaxog; Ioel33 xd %ogd6ia BTtcoXovv dvxl olVon; Reg.
Ill 10 33 dvB^ccLVBv ri B^odog AiyiTCXov agfia dvxl B%axhv dgyvgiov,

%cci LTtTtog dvxl TCBvxijxovxcc dgyvgcov,

= tiinin: Gen. 30 15 miixri^^iqxGi fisxd 6ov xrjv v'tixxcc xai5x7]v dvxl

xcbv pLavdgayogSyv (vgl. le, oben bei n zitiert).

= Am. 80 XOV %xd6%‘av iv dgyvgCip 7tx(D%oi)g (xal tcxgt-

%0'bg B) ocal xutcbivov dvxl iotodrip.dxG)v JqODn inISpb

„zu kaufen in (d. h. fiir) Silber Niedrige and (sc. zu kaufen)

einen Bedlirftigen fiir Schuhe^^
;
iv 1 nnd dvxi sind also bier

gleichwertig.

3) das Eintreten in die Stelle eines andern: Kum. 32 14 dvs-

6xf]XB dvxl xmv Tcaxsgmv 'biimv] Dent. 2 12 ^caxipxCod'rj^ccv dvi^ a'bx<^v]

10 6 IsgdxBvOBv ^EXsa^dg v[bg avxov dvx ccvxov; Reg. 11 1725 xbif

ApLB66Bl %axB6xri6Bv A^soOccXcoii dvxl ^Icod^. Vgl Mac. lOso vvv ovv

6B r]gBXL6dyiB%'a 6r]piBgov xov bivccl dvx ccvxov rjiitv slg dg%ovxcc %al

^lyovfjLBvov
]
14 i7 2XipiG)v b dSsXcpbg aixov ysyovsv dvx a'dxov dg%t€-

1) So anch im Syr., z. B. „daB er arbeitete in Lohn“ (Leben

des heil. Ephraem, Brockelmann Cbrest. S. 28, Z. 23). — I2 des Preises wird auch

dutch den Genetiv ausgedruckt (Diss. S. 35) und durch TtsQi c. gen. (s. dort Abs. e).

Einmal habe ich fisxd dafur gefunden : Mich. 3 11 ot rjyoviiEvoi cc'brfjg fistd &mQ(Dv

i%qivov, %al of LBqBLQ a^tfjg iisxd pLad'ov 6i7t£%gLvovxo, %ccl ot %Q0<p7jrccb cci)t'^g

fiExd ScQyvQ^ov i[iavrsvovTO.

14 *
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QS'iig. Oft von der Konigsherrschaft ^) : Oen, 3638—39 s^u0CXbv6bv

&v%" avtov^ haufig in Reg., Par., Mac. I.

4) &vxi tovtov ist tlbersetzung des liebr. pb „deshalb“ in

Ez. 286/7 BiCBiSr] did(D%ag zagdCocv 6ov accQdiccv d^Bov^ ccvtl

toiitov Idov i'yh ixdyco iTcl Gfs dXXoxQcovg Xoi^oi)g aith nnd

349/10 ccvxl tovtov^ TtoL^svBg^ rdds XiysL TCiigLog,

B) Sehr lianfig begegnet uns &v^) zur Bezeiclinnng des

Grundes als Wiedergabe der Kausalkonjnnktionen

nron^), Hervorzabeben ist dvd'^

S)v als tJbersetznng des hebr. „nacbdem“ los. 242o

^^ccvaXd)6sL iiidg hv b^ iTtocTj^sv i^dcg^ nnd des hebr.

„wie“: ler. Bi 9 dvd'^ S)v idovXBii^atB d'Eotg dXXoxQCoig bv tfi yfi

ovtojg dovXs'6dBXB dXXotQloLg ev yfj ovx Mich. 84 aTtodtQitljEV

th Ttgd^coTCOv avtov icT^ ait&v bv rm %aiQm b^bCvcd^ dv^^ div btcovt}-

QB'66avTO BV tolg eTtnrjSBVfia^LV ait&v btc’ ccvtovg. — Anch der ein-

fachen Relativpartikel entspricht es: Gen. 30 is SbScoxbv

6 'O’fbg Tov [iL^d'ov ^ov dvd'^ d)V eSco^a tijv 7taidL6%y]v fiov dvdgC

[iov l)nD „gegeben hat Gott meinen

Lohn, dafi ich gegeben habe meine Magd meinem Manne^^; Mich. Bis

7tOL7]0(X) BV oQytj %al BV d'v^w B%dL%ri^iv BV rotg b%'Vb6lv^ av'9’’ dov ov%

Bl6ri%ov6av ^b liyi? „welche nicht gehort haben“; loel 84/5

xa%B(x)g dvxcc%od60co to dvtcc:}t6Sofia iy^&v Big %BcpaXdg {yyi&Vj dvd^ i)v

to dgyvQidv iiov xccl to %gv6lov ^ov BXdpBtB*, 19 ^ ^Idov^aLcc Big TtBdcov

d(pavL&yLOv S0tab b^ dScxbwv vid)v TovScc^ dv& cav B^B%Bav aliia dCnaiov

iv tfi yfj aitwv; Zach. I15 ogyijv yLBydXriv iyh dgyi^oiiai i%l td sd'vrj

td 6vvB7titLd'e^Bvcc^ dvd'^ c)v yblv ByCO cogyi^d'riv bXlya
;
12 10 BTti^Xs'ijjovtac

Ttgdg iLB dv^' cov ^atcoQi^^avto, — Piir eine stat. constr.-Verbindung

steht dv^^ (bv Dan. 11 so dcavotjd'y]6Bt(Xb btc’ cc'dto'bg dvd'^ g>v iyncctsXLTtov

tijv dia^rptriv iro'O dyiov inlp p‘^‘1 „er gab acht anf die

Vexlassenden des heiligen Bnndes^^— Statt der Praposition b5? „anf“

1) Vgl. Matth. 222 'Aq%il(£og ^aailsvai vrjs ^lovdcciag ccvrl rov TtatQhg aitov

^IlQddov.

2) dvd'’ &v findet sich. auch in den agyptiscben Papyri der Ptolemaerzeit,

bei Polybius, Diodor und im KT. Besonders scbeint Luc. dvd'"' wv zu lieben,

auch da, wo Matth. u. Marc, andere Konstruktionen haben, vgl. Luc. 12 2/3 %al

%QV7tT:bv 0 ov yvcoG&yjGstai. avd'^ av oaa iv tfi a%ovla sHvcavs . . . mit Matth. 1026/27

nccl %QV7Cvov 8 0^ yvcoG^'^estat. 0 'bficv iv vjj GKOtia, slfvcats . .

.

3) Auch == "6tt Num. 20 12 Keg. 1 15 23 III 14 13 (A-Text)
;
— dLon Reg. Ill 21 42 .

4) = di6tL Deut. 21 14.

5) = drt Deut. 2025 Est. 87
;
== dioti JSTum. 20 24 . Vgl. auch die bei

c. gen. zitierte Stelie Exod. 32 35 :rtEQl vfjg Ttotyjascog tov ^ogxov 1W ^3)^

b3yin „wegen dessen, dab sie gemacht haben das Kalb".

6) = on Num. 11 20 Is. 7 5.
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mit folgendem Infinitiv findet sicli hv Am. I3 M rats xqlc$Iv

CC^S^sCcCig ^CC^CC(^HOV xccl STtl TCClg tB66CCQ6lV QVK d7CO0'tQ(X(p7j<^O^CCi ccvx6v^

ccv'd' (x)V STCQL^ov 7CqCo0iv di^TjQolg tccg Bv ycc6%Q\ i‘^0'6&ug T^v £v rcc-

Xccccd (ebenso av^ cjv I9. 13 21.6^ aber 1 g. 11 24 dafiir svb'kbv tov
Oder BVBxa rov c. inf.).

Sv otL = ;,weil“ begegnet Reg. IV 22 19 S)v oti

ilTCaMv^yj rj xagdccc 6ov . .

.
ya ayh poviSoc (oj9Fenbar Kontamination

zweier Ubersetznngsweisen, vgl. Gren. 23 13 oben S. 192 und S. 200
Anm. 3). An zwei andern Stellen, an denen dvS'^ wv oxt begegnet,
liegt scbon im Hebr. eine ans zwei Teilen bestehende Konjunktion
zn Grrunde: Reg. 11126 xijv d^ivada ditoxBl^Bi BTtxaTtla^Cova dvd'" &v
8xi i7toC')]6sv TO xovxo np:s?^); 12 10 ov% d7to6v7j6sxaL Qo^(pccCa

ex xov otxov 60V acog ccimvog^ dv^ hv 8xl !ap3>^),

dv^' hv treffen wir auch in Biichern an, von denen kein kebr.

Original vorliegt: Sap. I620 IBs Idt. 7 i 5 03 1820 . — Mac. 1 10 27

steht dvd'" hv fiir dvxi xoiixcov d: dvxa^oShdo^sv ifjutv dyccd'd dv^"

mv TtoLBixa iiB^^ 'fjfi^v, — In Mac. IV kommt dvxC iiberlianpt nur
in der Verbindnng dvd'" hv vor: 12 11/12 ovx 'fjdicd'rjg ... xovg xijg

BiaaPsCag dexrixdg 6tQ6fiX&6ai,; dvd'" hv xCcfMcevBXccL 6b 'fj ^b(cc 81%yi
7CvxvoxsQ(p xal ai(DVbp txvqI; 18 2/3 ytvchdxovxsg 8x1 xg)v Tca^'&v dB6iJt6xrjg

e6xlv 6 bv6sprig ^oyL6^6g, xal o'd ^6vov xcbv evdoQ'sv dXXd xccl t&v
a^cod'Bv utovcov* dv'd'^ (bv xi]v £'i)60Bt(KV tcqoib^svoi xd 6cbiiaxa xotg

TcdvoLg exelvoL, o'd yiovov ’bito xmv dvd'QcoTCCDV sd'avii(x6d'rj6ccv^ dlld . .

.

dvd'’ o'v=^m begegnet nur im A-Text von Reg. Ill 14 7. 15

in einem Abschnitte, der in B feh.lt und erst von Origenes sub

asterisco hinzugefugfc ist.

6) Vor dem Infinitiv steht dvxC nur in Ezechiel, und zwar zur

Bezeichnang des Grundes®): Ez. 209 yvhaovtai 8ti eyh sl^i xtigtog^

dvxl xov XsyBiv 6s
‘J3>^

„weil er gesagt hat“; 347—9 dtd xovxo^

^oiiiBveg^ dxo'v6axs X6yov xvqlov Zw iyh, Xsysi x'UQLog ’xvQiog^ at (liiv

dvxi rou yevB6%'af. %d TCQOpaxd ^lov aig TtQOvo^'ijv^ %al ysvsod'ab xd

TCQdpccxd ^ov aig xaxdPQC0[ia %a6i xoig d'r]gbOtg . . . dvxi xo'dxov^ tcol-

^Bvsg^ xdds Xeyai xvQiog WH „wegen des Seins meines

Kleinviehs“; 863 dvxi xov dxiiia6%'^vai v^ccg %al ihL6ri%'^vcii 'bi^dg

'1)7X0 xmv xvxXcl) 'b^^v hebr. p^ „weil in weik^ oder „wegen in

wegen“ mit folgendem Infinitiv^).

1) Die.s wird Geu. 22 is 26 5 diirch einfaches Sv iibersetzt,

2) Dies wird Am. 4 12 mit TcXrjv on wiedergegeben.

3) ImN.T. ist auch. vor dem Infinitiv die iirspriinglicbe Bedeutung „anstatt“

bewahrt: lac. 4i3/l5 dys vvv ol Xsyovtss . . . ccvtl zov Xsysiv vpi^ccg.

4
) „weil und in weil“ wird Ez. 13io und Lev. 2643 mit dv^ Sv

wiedergegeben.
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^erd.

L [jLstd mit dem Grenetiv und

In der Sept, erscheint bekanntlich fiszd weit haufiger als 6vv ^),

Nach Mommsen betragt, wenn man die Apokryphen nicht beriick-

sicktigt, die Zahl der Falle mit [istd c. gen. 1390, der mit 0vv

nnr 106^). Gen. und Ruth haben uberhaupt kein und in

Reg. III. IV gehort 0'6v nur der in A vorliegenden Rezension des

Origenes an (III610.15 85 13io 2I20 IV3i2 I619 17i6). Nur in

folgenden Biichern erscheint haufiger: Mac. II 26mal (etwa

50 ii6td)j Num. 21mal (38 iisrd)^ Exod. 12mal (etwa 35 (xstd), Lev.

12mal (30 ^std), Mac. I 12mal (etwa 75 ^srd), Mac. IV 8mal

(16 iistd). Li den Psalmen, also einem poetischen Texte, findet sich

6vv nur selten (5mal gegeniiber 56 fistd)^).

0'6v und ybstd warden gebraucht:

1. bei Verben des Gehens, hebr. ^^nit", jjmit^^, !i „in“:

Exod. IO 9 0i}v 'colg vBavC6%oig %ai 7CQS0^vtsQOLg iitOQSV^o^sd'a H^); lud.

827 xardpri^av 0vv avrw o[ viol ^I^QariX D35'; 74 ovtog 7toQEv6stai 6vv

0OL Est. 5 14 0v Ss atasXd's sig %i)v do%i]v avv fia^iXst Di!';

Mac. 11845 dvB^iqaav oi bv rij tcoXsl 6vv taig yvvai^i Kal %olg XB%voig

Bjtl to tsi%og; 1115 47 Mvtl tp ^dQBi 0i)v xolg d'rjQcoig

— Gen. 124 pxsto ^Bif ccitov A6t 464 %axa^ri6oi]bcci (istd 0ov

slg AbyvTtxov d5l^; Exod. 348 ^ridslg ava^rixco [jisxd 0ov Qi!'; lud. Is

dvd^Tjd'i (iBt’ i^ov Reg. I I 24 %cci dvi^ri iisx aixov D!S>^) (ahn-

lich 2 19 )nh<); Esdr. 1122 ol? ^Xd'ov ^sxd ZoQo^ajSsX dUS!^; Num. 3280

edv di diccp&0iv ivcoitXi^^svoL vfjicjv Big xov Tidls^iov

Ion. Is xov %XBv0ai ^bx' avx&v sig ©ag^sCg d3?.

1) Tycho Mommsen, Beitrage zu der Lehre Yon den griecb. Prapositionen,

S. 256: „Die Verfasser, trotz mancher Abweichungen unter einander nnd trotz

'sebr vieler mifibrauchlicber Anwendungen der Mit-Prapositionen, balten doch im

ganzen daran test, das Hauptwort der Prosa piEvd c. gen. vorwalten zu lassen,

nnd gestatten nur selten und nicht alle auch 0'6vj nocb seltener c. dat.“.

fiber a'uv siehe auch Mommsen S. 257, Anm. 149. — fiber das N. T. siehe ebenda

S. 397 f.
;

auch Theimer, Prapositionen im N. T.. II, S. 17 (am hiiufigsten findet

sich avv bei Lucas und in der Apostelgeschichte).

2) Siehe Mommsen S. 256, Anm. 149.

3) Mommsen S. 1
:

„(Tnv gehort in guter Zeit fast nur der edlen Dichter-

sprache und dem Xenophon an, wahrend fusTa c. gen. fast nur bei Prosaikern zu
finden ist oder in solchen Dichtern und Dichterstellen, wekhe sich der Prosa

nahern“.

4) Ahnlich im N. T.: Luc. 76 i^jtOQSvsto gvv avroig.

5) In Reg. II 22 ^al ''^Avvcc o'b'n avs^r} (jiet^ wbtov findet sich der Prapositional-

ausdruck nicht in der hebr. Voriage; ebenfalls nicht in 1 is ^cpccysv fiBxoc tov Scv-

Sgbg a<btfig.
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Hervorzuheben ist als XJbersetzung des hebr, „bi]iter“

in der Hedensart ^itoQsiisdd'ai ^srd tivog im Sinne von j,jindin.

folgen“^): Gen. 248 dh d'sly 'yvvij TtOQSvd’ijvccL [istd 6ov

nDbb „za gehen binter dir“. Ebenso 2489 ^^jitots o'd jto^svd^'fJ

7} yvvi] 6[iov; ei iTtOQBvd'rj^av fistd tov dvd'Qwutov, Das hebr.

‘nnb^ ist (wobl durch Kontamination, ygl. oben S. 192. 201) doppelt

ausgedrilckt Gen. 245 ^T^Ttors oi ^oiiXstac yvvii jtopsv&'^vccc fist^ dfiov

dTtCecD sig %iiv y^v %avx^]v ^^hinter niir“. Es steht jedoch in

dieser Wendung bisweilen schon im Hebr. „mit“: Gen. 2458

rov dvd'Q67tov roiitov] (ebenso Lev. 2624 . 28.41 Num. 10 82

22 12 . 13 . 14 . 21 ).

In Exod. nnd Num.®) trefiPen wir etliche Male den Ausdruck

6i)v dvvcciiBi ait^v an: = „anf ihren Scharen“, d. h. ab-

teiinngsweise Exod. 620 h^ayayBXv xovg v[oi)g 'IdQccfiX h yyjg Aiyv-

Tttov dvv dvvd^Bi ai%G)v (abnlich 12 51 ) ;
= dlni^^isb Num. 1 3 b7Ci(5%b-

tlta^d'B avtovg (dvv dvvd^sc aixcbv (abnlich I 52 29 . le. 18 . 24 . 25 IO 14 . is*

22 . 26 . 28 316 33 1); imPlural 282 0i)v tcclg dvvdi^B^iv ax)tmv, Exod. 74

i^d^m 6'bv dvvd[ieo ^ov rov Xcc6v ^ov „ich

fiihre berans meine Heerscbaren mein Volk“. Abnlich lesen wir

Idt. 11 18 b^bXbv07] 6vv Ttddrj xfj SvvdiiBi (3ov nnd Mac. 1 3 4o dTtfjgav

6vv 7cd0ri tfj dvvdiiBL aixcbv, Vgl. Mac. 1113 1 tcX'/i^'b^iv nnd

1 11 63 %aQ^6av ol dQx^vxsg Arj^rjXQCov Big KTjdBg . .
.
[istd dvvd^iscog

MXXxjg (vgl. Gen. 15 14 i^sXBvaovtaL a)d6 ^bxSc ditoaKsv^g utoXXTjg d).

Im Hebr. werden Verba des Kommens mit 1 der Sacbe ver-

bunden und so gleicbsam zu kansativen (== bringen nsw.) gemacbt.

Sehr iiblicb ist dieselbe Ansdrucksweise im Arabischen ^), wie z. B-

„er kam in (d. h. mit) dieser Eede“ = er bracbte

diese Eede, diesen Anssprucb vor; j.li „er stand anf in (mit)

der Wabrbeit^^ — er bielt die Wabrbeit aufrecbt (Caspari, Arab.

Gramm. § 423,2b); J.UL4 &5 „er eilte zu ihm in (mit) Speise"

= er bracbte ibm Speise (Briinnow-Eischer, Arabiscbe Cbresto-

matbie aus Prosaschriftstellern S. 2, Z. 15). In Anlebnung an das

Original finden wir aucb in der Sept, av fiir d: Ps. 65 13 e16bXb'6-‘

0o^ac sig xhv ol%6v 0ov bv bXo%avxc:)iia0iv ;
Eeg. 1

1

24 dvs^ri ,,, iv

li60'i(p xQVBxC^ovxcj III 13 1 dvd'QMog xov d'sov ’loiiSa TCaQBysvBXo

BV X6y(p ocvqCov; Mich. 60 si %axaXiqiiil}oiiav aixbv iv 6XoKavxcb^a0Lv

BV ^60%OLg BVLav0loig] lud. 15 1 B7ts0%B4faxo Ucc^fbv xr}v ywaixcc

1) Siehe auch unter ^std c. acc. (djtcCGj).

2) In anderen Buchern finden sich die hier

dungen nicht,

3) Vgl. auch altnord. homa mit dem Dativ.

anzufiihrenden hebr. Wen-
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avrov iv hgCcpip aly&v'^). Vereinzelt erscheint aber flir H auch diiv

Oder jisrcc: Pax. 1130 e iitoQsiiQ'xi^av oC %Qi%ovt6^ 6i)v talg i%v0%olalg

7taQ&, rov §a6ili(DS, VgL Exod. 16 20 at yvvat%Bg

67CL6G) airfjg tv^Ttdvo^v %ccl xoqgov^)] Dent. 234 Ttagd %b

6vvavt^6ai ccitoig 'Ofiiv ^atd ccQtcjv %al vdatog (dagegen Esdr. 11232

bra oi 0vv^v'trj0ccv totg vtolg ^l6QaiiX iv ccQtm %ai iv Matt),

2, Sodann findet sich nnd ^iBtd bei slvat^ ytvs^Q'ai nnd

[xsvBtv^): Ps. 54 i9 iv TtoXXotg ^0av ^bv i^iot Tob. 12 i3 Gfbv 0OI

ijHTjVj Mac. 1 16 10 &0tB dXtyovg alvat 6i)v TQvq)a)vt] IV 18 10 ht

S)v ^ijv '^fitv^)j II 13 18 ^aff iavtov Sh 6'bv totg TCQSdpvtsQotg yBv6-

[jtBvog i^ovXsMato] IV IBs Biistva dh xq6vov a%ii^g 6‘hv avdQl^), —
Gren. 2I 20 ^v 6 d^shg ^std tov TtatdCov 263 31s ho^ai ytBtcc 0ov

D3? (vgl. Esdr. Ills 'nal htat 6 a'btov
1

.1st aitov DS^); 2820

idv ^ X'liQtog 6 [Jtat^ i^iov; 44 so ^al (sc. idv) to Ttatddgtov

^ ilfjtav] lud. Ii 9 ^ccl ^v %'6Qtog ^Btcc ^lovda nnd oft (beachte

anch Dent. I 42 ov yccQ siiit iib%'^ vft&v ^denn nicht

bin ich in enrer Mitte“); Gren. 2455 ^Btvdtcj tj TtaQd'svog (Jtsd'^ rjftmv

fllisgag Sdsl dha Ancb bei ohstv: Gen, 243 ftsd'" mv iyo) ol%cb

IIB'^ avtwv ‘ila'-ipn „in dessen Mitte icb wobnend

[bin]^^; 2744 otK'i]0ov list' avtov ri^sQag ttvdg (abnlich 29 19). Bis-

weilen fehit ancb ein Verbnm finitum: Gen. 42 is 6 vschxBQog fistd

tov TtatQog 'fifimv ri&< „niit“
;
4232 6 ds ^tTcgdtsQog iistd tov Tcatgog

illi&v d'tjfiBQOV slg y^v Xavdav nit
;
Reg. 1 22 17 fj

,
%bIq aitayv iiBtd

davsid 'D'Sf (ganz abnlicb Reg. II

3

12 14i9 nb^; IV 16 19

— Sebr oft findet sicb ^iBtd bei %ot^d0d'at^ sowobl von der ge-

iscblecbtlicben Vereinigang, wie Gen. 19 32 mt^rid'&iisv ^ist^ aitov

34 i>cotii'i]d'7]v ixO'sg iistd tov TCatQog fj^&v tiH nsw., als ancb

in anderem Sinne: 47 30 icoti[i7]d''ij0o^at ^Btd tmv ucatsQOiv iiov D^.

Abnlicb beifit es 39 10 ^a^sMstv ^st' ait^g ^jL^nr] Seite",

1) AbBlich Cor. 1421 bv §d§d(p sX^oa TCQbg ^bficcg, ^ iv Siyd^j] TCVEv^ccvi vs

ycQccvtritog] (vgl. Gen. 32 10 iv rg ^d§8(p fiov dLi§'r]v tbv ’logMvrjv tovvov, vvv ds

ysyovcc elg 8vo TcagsiL^oldg).

2) Ahnlicli Idt. 3? v.al idi^ccvto avtbv ccvvol 'uccl TCaaa 17 TCsgCxcogog avv&v

^STcc 6TSg)dvG)V %ccl %OQav %al wiiTcdvcav,

3) Die dem cvv und ^srd entsprecbenden Prapositionen DSi^.und jnb^ konnen

auch durch Ttccgd c. dat. ausgedriickt werden (sielie dort).

4) Ebenso Luc. 2444 m mv a^v vfitv.

5) Ygl. Luc. l56 iiisLvsv ds Mccqlcc^ abv mg [ifjvag vgatg.

6) Luc. l66 val ydg ^slg wgiov fjv ilex' a'btov (ganz abnlicb Act, 11 21). Zu

dem Ausdruck %£Iq vvqlov vgl. Stellen wie Exod. 0 8 %eIq hvqlov iTciatai iv xoLg

TtTTjvEaiv 60V', lud. 2 15 %cd xalg tcvqlov ^v in' ccvrovg, vor allem aber Par. I4io

v.al ^v 7} %siQ 60V fisr i^ov.
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,,nel)en“ ^). „zu“ wird durch ^etd yertreten 4029 adipate iis ^std

rcbv TtatSQCov (lov.

3. In der Bedeutung ^zusammen mit*^ findet sich (^'6v und
pbstd auBerdem aucli noch bei anderen Verben: Ps. 83 4:' ^syccliivats

tov %vQLOv 6'bv i^ioC Mac. II lie L%sxavov 0vv rotg '6%Xoig tbv

%ijQLOv. — Reg. 1 16 5 e'vcpQdv^rjrs (ist i^iov Gren. 425 dyo^d^siv

^std tmv iQ^opiBvcov^) 'I’llnn ^in [der]

4. Verba, die mit avv zusammengesetzt sind, warden haufig

mit ^Btd verbunden, hebr. D5> oder n^^): Gren. 14 24 Exod. 33 le Num.

2235 6vii7toQEVB6%'ai ^Btd xLvog (dasselbe Nnm. 16 25 = nbri);

ebenso Gen. 50 7.

9

Exod. 242 ^vvavapaivsiv] 23 1 (Dvy%avaxld'B(5^ac; Gen.

4382 6vv8bi7CvbIv] ebenda und Exod. I812 6vvB0%'iBtv\ 33i 2 6vva%o-

ariXXsiv tivd pustd nvog] 236 dvvaCQSiv xi fisxd xivog; Num. 11 17

evvccvxiXa^pdvBLv xi [iBxd xivog:, Gen. 18 2s ixi] 6vva%oXi6i^g SCmiov

[isxd dcis^ovg; vgl. aucb Ep. ler. 48 fiovXsvovxai TtQog Savvobg oC iBQstg

7COV 6vva'Jto%Qv^^6v iJbBx aixGiv (sc. den Gotzen). Aus Mac.: 11248

jtdvxag xobg 6vvEX^6vtccg fiBx^ ccvtov aTti^xsivav iv QO^iipala, — 6vv

dagegen j&ndet sich nur bei (SwvipalvBiv: Exod. 36 10 6vvv(pccvai 6i)v

xf] 'bccKivd-m mbDhn hlWb „es zu tun in der Mitte des Purpur-

blaus“; vgl. lud. 16 is edv iq)dvrig xdg STtxd 6BiQdg xTjg oceq)ocXxjg yiov

obv xp did^piaxi (B, iiBxd xov did^ixcctog A; hebr. D5!^).

5 . 6vv mit vorhergehendem Artikel kommt bfters in Mac. I. II

vor^): I 3 i4 xov ^lovdav tcccI xobg 6vv aurw; Oeo xov IcDvad'dv %al

1) wird mit 'no:Qd c. dat. iibersetzt Gen. 39 15 (s. unter Tta^d), durch den

bloBen Dativ Reg. 111202 Zti kyyCaiv ovtog x& ohm ^ov bSI!s< „nahe neben

meinem Hause“, durch das Partizip ^xo^iEvog Esdr. II 12 6 d paoUshg %al ri 7tcdla%^

71 •ucc&Ti^svri ixofispa avtov (s. liber ixo^svog c. gen. fiir Diss. S. 40). Im

ITeuhebr. bedeutet es „nachj zu“. In der heutigen samaritanischen Sprache wird

es zur Bezeichnung des Besitzes verwendet, wie man ersehen kann aus einem

Brief des gegenwartigen Hohenpriesters der Samaritaner in Nablus an J. Rosen-

berg (J. Rosenberg, Lehrbuch der Samaritanischen Sprache u. Literatur S. 152

—159), wo es heifit IS*’ „es sind vorhanden [zu] unsere[r] Seite

(= bei uns) viele Bilcher", d. h. wir besitzen viele Bucher, und ahnlich noch

5mal in demselben Briefe.

2) Vgl. Marc. Ii3 rjv (isrd rcbv ^rj^icov (unter); Luc. 245 Tt ^rjtsirs rbv

^mvra ^srd r&v vsTiQmv (Theimer II, 27). Vgl. syr. „mit den

Heiden (d. h. unter den Heiden) verweilst du" (Leben des Ephraem Syr.,

Brockelm. Chrest. 29, 6).

3) Aus dem NT. T. vgl. Act. 1 26 %cA avv%ccrExpriq)i!Gd'ri ^stcc t&v Evdsna kico-

aroXcov. — Siehe auch unter dem Dativ (Diss. S. 64 f.), wo nachzutragen ist

Bar. 3 10 avvsiiidv&Tjg toig vs^goig,

4) Luc. 59 Tcdvrag ro^g G'bv avrm
\

032 IJitQog uccl ol Gifv ccvraj Act. 5-21

d dQxiSQEbg %ccl ot gvv ahrm.
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roi;^ 6vv avtp (A, [ist^ a'btov V)
;
II 1 14 ldv%lo%OQ %al oC dijv a'btp

g)tXoi; 7 12 tbv ^a^iXsa xal tovg 6i)v ai)tm (ahnlich 81 10 1); 812

luBtccdbvxog toig 6i)v airp tijv itaQOvclav tov 6TQato%idov] 13 14 ^cc-

gaKccXaaccg to'dg 6vv avtp (ahnlich 14 i3 IBs). In den llbrigen Biichern

der Sept, findet sich etwas Entsprechendes nur los. 21 13 tiiv Xs^ghv

ml xcL a(p0QO(j^hcc xk 6vv aixfj (B, Tcgbg avx'i^v A) „und

ihre (sc. der Stadt) Weideplatze“. Dagegen Gen. 724 N&s %al ol

liBx' a'ixov^) IlnK ns „N. und [die] welche mit (bei) ihm“
;
2469

xbv Tcccldcc tbv %ccl toig ^sx avrov „seine Manner

ebenso Mac. 1723 ml ol ^sx aixov] 9 i6 STts^xgEipav mtd
TtS^ag ^loiidcc %al tcjv fifii? avtov^ III? ^Id6cov ml oC ^st" aitov]

527 6vv tolg pbEt an'TO'u.

Hanfig findet sich iistd — D!? oder nach einem Substantiv

in Eallen, wie Gen. Bis 6x) %al ol vCoC 6ov %al 7} yvvij <?on ml at

fwoclxeg tcjv vtmv 6qv [ibxSc 6ov] ebenso 8 ig.i 8 Exod. 18 c 21 3 2837

2021 Lev. 830 IO9.14. L5 Num. 18 i(^4£T(i i3ov fehlt in B). 2.7.11.19

Reg. 1283 III 16 17. Der Zusatz ^sx avxov findet sich nur in der

IJbersetzung Gen. 1030 avtbg ml ai dvo d'vyazegsg avxov ^sx^ avxov,

gelegentlich auch in den Kbnigsbiichern ^). Zwischen dem Sub-

stantiv und dem nachgestellten Prapositionalausdruch findet sich

auch der Artikel: Gen. 2432 xoig utoalv avxov ml xotg %o6lv x&v

dvSgm xSv list aitov^). XJbereinstimmend mit der Vorlag.e geht

/isx avxov dem Substantiv voraus Reg. II 3 20 'J, Ttgbg slg

X ml fisx’ aixov slko^l avdgsg.

6. Nur ^sxd findet sich inWendungen wie „mit sich nehmen^^:

= W: Exod. 13 i 9 eXa^Bv Mcovtsfig xd d^xd ^Ico6rig) savxov] 14 g

Tcdvta xbv Xabv avxov ^vvaTC^yaysv iavxov (vgl. Reg. Ill 11 is

Xa^^dvov6 Lv dvdgag [lex^ aix&v)^); = Gen. 223 mgeXa^sv

1) Dittenb., Syll. ^1756 ^Aaxvyigldrrig 6 j£X(pb]g %al oT fte/ a'htov', 826 Eli 30

UavcavLCcg BsaaaXbg %cil ot ccvrov-, 6505 a{)tbv nccl ro'bg fist^ cc^tov.

2) So auch syr., wie opox opJa )c^m.9oJJ )x)oo#» ;o i.00^ 11^ „sie

siog herab von Rom nacb Jerusalem, sie und ihre beiden S5bne mit ihr“ (Nestle,

De sancta cruce S. 7, Z. 10; ahnlich auch S. 8, Z. 19).

3) Vgl. Dittenb., Syll. ^409 5 '’Ayvoova rbv T[7]lo]v ’nal T;dg vavg tag yi>st

a^tov.

4) Vgl. syr. p..*3j oq opox ;3j „es fiihrte mit sich er

der heilige Herr Ephrem einen Dolmetscher“ (Leben des Ephraem Syr., Brockel-

mann direst. 82 9); opojL CiOQj jj^ pj!o p „indem er nichts iiberhaupt mit sich

nahm“ (ebenda 2423). Entsprechend sagt man syr. auch „mit sich bringen“, wie

,oopQx oooj Q\Z)oJj )xu*2) ooo# coo^o „und sie gaben ihm eine Ab-
schrift der Briefe, die sie mit sich gebracht hatten“ (Ungnad, Chrest. S. 30,

Z. 20); opox Joo^ PjX)^ „alles, was er geschrieben hatte und mit

sich brachte" (ebenda S. 31, Z. 1).



fiSTct c. gen. und <svv. 207

aavtov Wo ^aldag'^)] = ITU „in seiner Hand^^: Gen. 24io ala^sv

5 %alg da%a iccciiTjXovg ... }iad'^ aavtov, Vgl. Idt. 2 5 fiatS^ as-

avtov avd^ag,

7. Sehr haufig wird avv angewendet, wenn eine Person oder

eioe Sache mit einer andern in Verbindung gebracht werden soli,

so dafi die Praposition fast dieselbe Kraft wie das Bindewort %aC

bat^). Ja, in einer Anzahl von Stellen ist aiiv geradeza die Uber-

setzung der Eopnla 1 „nnd“^) {iisrd ist. mir in dieser Punktion

nicht begegnet)^): Lev. 22 615 cctco tfjg aa^idd^soog a-bv tp alalcp

ntlbD'XS; 2 16 d^th t^v %idQG)V abv tco alaCcp nD'DtE3'50l HTS’lDi’n;

los. 624 •jt6Xig ave7tQi]6d'‘}] evTCvgcap^cp avv jtdatv toug iv abtfi (vgl.

Mac. IBs avaTCiigiaav tobg TCvQyovg avt^g ev irtvQl 6vv ^daiv xolg

avovaiv)] lud. 16 3 STtaXa^ato tcbv d'vgcov tfjg 7CvX7}g tYjg itoXecog abv

totg dval atad'p^oig T.-.l; Par. 1 16 32 ij S^dXaaaa avv tp

jtXYiQ6p>atL wbtil D"'n „das Meer und seine Piille"; Am. 63 s^agcb

%6Xhv abv ^daiv totg xatoiKovaLv abtriu „Stadt nnd ibre

Fiille"; ler. 20 ayh dtdcoi^C as sig pstoixCav abv TCdac totg g^iXocg

aovj Dan. 821 i%ovtsg td butoST^iiata ait&v xal tdg tidgag abtmv aitl

tmv HE(paX&v avtmv, avv tp Ipatiapip aitcbv. Die XJberlieferung

schwankt zwiscben aat und abv Ez, 30 12 tijv yijv ocal to TcXi^gcoiia

avt^g (B; 6vv tp %XYiQGyiiiati A) „Erde und ibreFiille";

zwiscben av und 6vv Beg. 1 30 10 %al 01 rngiaaol aSlcolav sv tatga-

%06L0ig dvdQdaiv (B; %al i^adccoxav zfavslS 6vv t. a. A) 'T\'l

„und es verfolgte D., er und 400 Mann^^

In abnlicber Weise wird „aucb . . . aucb“, d. h. „sowobl

...als aucb“ mit 6vv iibersetzt Deut. 3225 vaavCaocog 0vv Tcagd'svc}

D5i Tnd „sowohl Jiingling als aucb Jungfrau" (in dem-

1 ) Matth. 12 45 ^agciXcc^pdvsc /aS'O'* savtov S'jtrd srsgcc Ttvavfiarcc.

2) Polyb, XVI 7

1

... Xsfipoi tcsvte %ccl sl'ytoat %c£l rd, tovtcov TtXrjQcoficiraj

aber 2 . . . Tied Xsfi^oi avv totg 7cX7]Qd)iiccatv mtd.

3) Dagegen heiBt es in Ubereinstimmung mit dem Hebr. Mich. 22 diriQTtulov

avdgee %cd thv ol%ov a'htov, %ccl ccv^gcc ti]v ytXrigovoiJttav cevtov, wo ixbrigens

das erste dvdga flir das zweite fiir das synonyme stelit. — Vgl. Luc,

20 1 iitsetriGav ot dgxtegstg %cLi 01 ygap^icctstg avv totg Tcgsapvtegotg mit Marc. 1127

eg^ovtcet Tcgbg cc'vtbv 01 dgxtegstg %cd ot ygccft^atsig Hcct ot Ttgsapvtsgot und Marc. 94

wcpd'T} a^totg "HXstag a^v Mtovast mit Matth. 17 3 cocpd'rj avtoig Mmvafig %(xl

^HXetceg. Ferner Act. 145 ogpr} t&v eQ'v&v ts xal ^JovScctcov avv totg dgxovatv

avtG)V\ 15 22 tots sSo^B totg kitoatoXotg %oit totg Ttgsa^vtsgotg a^v oXy t^ k%%Xr\aLa,

4) Im Neugr. dagegen, wo avv geschwunden ist, treffen wir pstd an, z. B.

tbv ovgavb (is t datgtcc „den Himmel mit den Sternen“ (Seidel, Neugr. Chrestom.

S. 3, Z, 26); ti} ^dXccaaa. (is td %v(iatcc (ebenda Z. 31); 6 Mdlg (is td XovXovdta

„der Mai mit den Blumen“ (ebenda Z. 37).
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selben Verse dagegen lesen wir auch in tlbereinstimmung mit dem

hebr. d’'r]Xd^a)v [istd md's^ti]%6tog

Fur hebr. Asyndeton finden wir diiv lob 3025 6^q)QatvBrav

TtoXs^ov 6i)v (Bi<j %ccl 6'bv A) aX^ati %al %Qavyfi n’XDHb'a

„er riecht Krieg, Toben [der] Fiirsten und Larin“.

Dieses 6vv^ das ein Substantiv mit einem andern verbindet,

wird angewendet vor allem

a) bei Korperteilen

:

== b5^: Exod. 129 xscpaXijv 0vv rotg %o6lv %al rolg dvdo^d^iocg.

Lev. 84 thv Xo^bv thv STtl tov ^icmog 6vv totg vB(pQotg tcbqibXbZ-,

4ii ro SiQiia rov ^60%ov xal %d6ccv aitov tijv dccQxa 6'bv tfi xsg)aXfj ]

Nnm. 196 to dsQfia xal xd XQBa avx^g %al xb al^ia a'dxijg 0vv xfj

xdTtQO) ccix^g xaxaxavd'ij^Btcci,

= d: Lev. I 16 xbp JtgdXo^ov 0i)v xoog TtxsQOtg.

Ebenso Mac. 117? xb x^g xsg)aX^g SsQ^La 0'bv xatg tcbqi-

0niQovxeg\ 15 so xxiv %BiQa 6i)v xp di/ico ^).

b) bei Personen:

= 1 ler. 20 4 (siehe oben).

== lni< „bei, mit“; Ps. 1404 sxxXh’rjg xijtf xagdCav (lov Big

Xoyovg TtovrjQcag . . . 0vv ccvd'Q^Ttotg s^ya^o^evoig avo^Cav.

= Ez. 16 61 tag aSsX^pdg 0OV xdg 7tps0^vtspccg 0ov 0iv xatg

vscQts'paig 0ov.

Erei ist wiedergegeben Mich. 2 12 0vvay6^svog 0vva%%'^0Bxav

^laxco^ di}v TCddiv „versammeln werde ich, Jakob;

deine Gresamtheit^.

Die hebr. Vorlage fiir den Prapositionalausdruck fehlt Num.
Bis tbv BaXadii vlbv Bsbp aTtextscvav ev ^oyitpala 6i)v xotg xpavfia-

xtaig a'dtG)v (in demselben Verse lesen wir auch d^a xotg xpaviia-

xlaig avtG)v

Auch in Biichern, von denen kein hebr. Original vorhanden

ist, wird dvv in derselben Weise verwendet: Esdr. Ilso ol Ttpoxa-

'd'')jfisvoL dvv yvvat^lv id'Qi]vov0av avtbv] 650 ol viol ’loiida ... 6vv

xotg VLOtg %al adBXipolg] 086 dTCsXvdav a'bxdg (Frauen) 6'bv tBxvoig]

Est. E 13 ^Edd'iiQ 0i)v Mvtl xp xovxcov s&vso
;
Mac. 1 5 23 TtapeXa^sv

avtovg ix trjg JTaXiXatag xal sv ’^Ap^axtoig dvv xatg yvvai^lv %al xotg

xmvoig^); 11729 tW ev xp hlhi 0i)v xotg ddsXg)otg dov xo^iLdco^at

dSj III 6

4

di) ^apaoj ^Xrjd'vvovxa apiiadiv ... dvv xfi v7t6Qri(pdv(p

1) Ahnlich Dittenb., Syll. ® 1016 6%iXog avv v[fjc^ 66(pvi,

2) Act. 215 TCQOTCBi^TCovxGiv Tj^ag Tcdvtov cbv yvvcci^l %al tsnvoLg. Vgl.

Dittenb., Syll. ® 695 20 r& gvv yvvocL^l %c(l ti%voLg rotg tovtoov. Dagegen
finden wir ^std ebd. 569 10 sv kG^xxXBiai vTtd^^sv tbg v.cctoi'novwag fisrd t^tivouv
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dXQaxL^ Ttovropgdxovg a7c6Xe6ag; IV 17 2 m 6vv STtrcc Ttai^lv

xatccXij^a^a xijv xov tvQavvov fiCccv] 18 23 Oi dh 'A^Qaiiialoi Ttccidsg

6i}V rfj ad'log)6QG3 iiiqxQi slg TtaxsQCDv %cbQOv (SvvaysXd^ovxaL, In gleicher

Bedentung lesen wir ^sxd in Mac. II nnd IV: II

7

1 amdc ccdsXfpo'bg

liBxa tijg iiriXQog avllruKp/^ivtag; IV 1 10 xovg . . . ajco^'avovxag [isrci x^g

[iriXQog ccvdQccg] 49 x&v ds Uqscjv fiexSc yvvaL%c)V aal TCacdCcov iv xp
IsQW [%Exav6(kvxG)v xhv d'sov] 11 22 xsd'V7]^o^ai, %ayh ^exk xcbv aSsl-

(pG>v j^ov'j 1615 ^vvsXTjiiqjd'Yjg iisx^ xmv TtacScov,

c) 6VV verbindet einen Menscben mit seiner Rustung Mac. 111528

i7Cayv(x)6(xv %Qo%£ittxco%6xa NizdvoQa 6vv xfj itavQ%Xia^')\ eine Eerde
mit ihrem Hirten lob 242 TtoC^viov 6vv tcoi^bvi^) ciQTcd^avxag

r[eine] Herde ranben sie und weiden sie“
;
Rosse mit

ihren Reitern: Idt. 25 jcXfid'og LTCTtcjv 6vv ava^dxaig] eine Stadt(Land)

mit ihren Einwohnern: = 1 Am. 6 8 (siehe oben); = bs? Mich. 7 13

e6xat 7j y^ slg dcpavi(3^ov 6'bv xolg 'naxoixov^iv ccvxTjvj = D)5> los. 11 21

£^caX6^^£V0sv xo'bg 'Evccxalii , , , 6vv xatg TtoXadiv aix&v.

d) bei Sachen^):

= : Ind. 16 3 av£^d6xa6EV aixdg (sc. •d'VQag) 6vv xp ^o%Xp
;

Reg. 1163/4 X'^v diia^av 0i)v xfj xL^c^xpi vgl. Tob. 05 i^-Text xd d'v-

Xd%ia €vv xatg 6(pQayl6Lv, Vgl. Sap. 14 10 xb TX^a^'d'sv 6vv xp 8Qd6avtL

%oXa6%''^6£xai,

Bei einer Aufzahlung fiihrt 6vv das letzte Griied ein Esdr. 1

8

13

^al a%£V£y%£iv da>Qa xp ycvgCtp . . . %al ndv %qv6Cov %al aQyvQiov . . . 6vv

xp SadcoQrjiiBvip iutb xov ad'vovgi vgl. 26 Porjd'akcoaav aixp oC iv xp

x67CG3 aixov iv %qv6l^ ml iv dQyvQi(p ml iv d6(S£^Lv iTtxcov %al

KX7}VG}V 6'bv xotg dXXoLg xolg %ax^ £v%dg ^Qo6x£%'£iybivoig.

8 . Vor Abstrakten findet sich 6vv nnr selten: lob 8826 6i)v

i^riyogla ^)
;
Bar. 5n 'fiy‘i]0£xai 6 •d’abg ^l0Qai]X yuax £i(pQ06vvr]g

xp (pcoxl xfjg Sd^rjg aijxov 0vv eXBYjfio^vvrj ml dimco^vvi] xy

aixov, Haufig aber treffen wir ii^Exd an = Gen. 2735 34 13 ^bxcc

%cA yvvcctTtav’, 675 28 %£}iO[Head'd l rjfLag Ttatgidcc ‘uccl ^arsXriXlvI^ivaL fisrd

TS'H'vojv %ccl ywciLKav] 7086 %Lv6vvsv6vtcov TcdXiv t&v TtoXsLr&v /Lt[£]ra yvvctCcov

%al tSTcvcovi vgl. dazu die im Text genannten Stellen aus Mac. lY.

1 ) Ygl. Luc. 5 19 %ccd'7]%av a'btbv (den Gelahmten) 6vv t& %Xlvl8c(p (dagegen

Marc. 24: nur %aXa6L rbv 'ngd^ccvTov).

2) Uxngekehrt syr. p.x JIoxV qjljoiJ ^^es versammelten sicli

zur Kirche die Hirten mit ihren Herden“ Martyrer von Bet Seloch, Brockelmann

Chrest. 61, Z. 11).

3) Vgl. Dittenb., Syll. ^841 tt^v ctoav cvv rats i^iSQais’, 96940 t&v %i6vcov

avV xp £7tV%Qdv(p.

4) Siehe iiber diese Verwendung des ^ auch Brockelmann, GrundriJBII S. 367

(§ 237k).
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(atich. Mac. 17 io. 27 . 3o 828 16 15)®); Gren. 2631 2821 (44x7 b) ^srd^

acQtrjQCccg] 4288 4429 [iBtic XtiTCrig] 44 ai dSiivTig] 452 iisric xXavd’-

liov (Mac. II 13 12) ^)
;

4924 ^Qdtovg (Mac. 11 1228); Exod. I14

1425 ^BTcc ^lag (Mac. 11147)^)
;

11 8 iibtcc Q'viiov fii? „iii Grlnt

[der] Nase^^ (Mac. 1

7

35); 21 22 iibxcc d^i^ixatog] 32 x 2 iiBtcc TCovrjQiag*

Lev. 64 Num. 30 n 11E&' Sqkov, Besonders zu beachten ist Lev. 265

Mtol^T^cfBtB fjLBtd diScpccXsCag^) ntiHb „zu Sicherheit" (in Sicherbeit).

Aus den Makkabaerbiicbern sind aufier den sobon oben ange-

ftibrten Ausdriicken nocb zu nennen:

14 x 8 iiBxd 7taQQ'ri6Cag^)’, 56 iisr^ sicpQO^iivrjg'^)] 623 iiBx" B'6<pQo6'6vrig

iisydXi^g] 469 fiBx" Biq)Q06vvrig xccl %aQdg] 10 oe siQTjvrjg otal svtpgo-

6vvrig^)\ 64 [iBtd Xv^rtrjg ^eydXrig] 10 eo lid ^Btd Sd^rjg (aucb III 6 28);

145 fjistd ^d07jg X7jg Sd^rjg. — 9 50 dutsd'avsv ... ^std ficc^dvov ^sydXyjg.

— 9 87 dyov6iv xiiv v'6ii>(pifiv &%h Nadapdd' . .
.
^Btd ^aQUTtoiiTtrjg as-

ydXr^g] 1351 Bi0'ylXd'BV sig aiziiv ... ^Bxd alvB0Bcog Kal pccocov %al iv

^LV'tiQaLg ml hv zvii^dXoig xal ev vd^Xaig %al iv v^ivoig ml iv codcdg.

11222 lisxcc 7td67]g ijtiai%Blag (vgl. 3i tt. siQijvrjg^ 822 IBi.e

[i, ?r. d^ipaXsCag^), 15 ? 7t. iXTtcdog^ x? /t. 7t. svccvdQsCag)} 10 4 ^sx^

STtbSL^sCag] 67 iiaxd Ttt^Qag dvdyxrjg] 7 la iisx iXiovg] 10 38 ii>B%^ v^-

vcov ml i^o^oXoyyl^scog svXoyovv xp %vqIg)] He yiBxd ddvQ^mv %al

daxQvcDV IxixBvov 0vv xotg xbv xvqlov] 1224 iiBxd TtoXX^jg yox]-

xalag (vgl. 13 3 /x. tt. sigoavsiag)] 13x2 ^sxd xXavd'fiov xccl vipXBimv

xal 7tQom60Bcog] 14x5 fi^sx iTtupavaiag] 32 ^nad'^ Zqxov cpaaxbvxmv]

162 ^^'9’’ dyidxrjxog] 24 ^iBxd pXcc0g)fj^iagj 20 ^Exd BTtixXyjdBCog] 28 ^axd

%aQccg^^). — 828 ^Bxcc TtoXXfjg otaQccdQO^'^g xal %d6yig doQV(pOQLCcg,

IIII4. ^Bxd o'lxxov xal daxQ}j(X)v] lie 42 5 ? 6x4 [iaxd daxQiJcov
;

224 ^Bx’ ccTCBiX^g %i%Qdg (ahnlicb Bxs); 820 inaxcc vCxrjg] 21 ^sd'^ ccTtXd-

1) Vgl. Dittenb., Syll.®6935 Solov TtovriQov.

2) Daneben Mac. 1 13 17 $6X<p
;

1 30 iv $6X(p.

3) Bar. 4x1 ^srk TiXccv&iiov %(A itiv^ovg, 23 in umgekebrter Folge.

4) Aucb nocb neugriecb., z. B. Seidel, Neugriecbische Cbrestom. S. 12, Z, 20.

5) /Lterd icatpaXsCag aucb Bittenb., Syll.® 42630.

6) Aucb Act. 229 4 29 . si 28 31 Hebr. 4i6.

7) Aucb Bar. 3 86 4xi 59. Vgl. 423 insra xccQ^ocvvrig %cil sv(f)Qoavvrig.

8) Vgl. Bittenb., SylL^685io stQrjvrig Kal rfjg Ttdarig 6[iovo^ccg.

9) Aucb Dittenb., Syll. ^ 426 30.

10) Vgl. Tbess. lie Hebr. 10 34 13 17 fjistci. %ccQccg] Pbil. 2 29 [istd Ttdarig xccQctg.

Vgl. aucb aus dem Neugriecb. iatsuovtav 01 tpCXoi fih XvTzrj, %c£Qd (Gedicbt i]

^ccv‘d'ovXcc des Solomos Z, 10 f., abgedruckt bei Wied, Lebrbucb der Neugriecb.

Volksspracbe S. 131); itov al Tigd^st, fih %ocQd (Christopulos, UitovdTj Z. 15, bei

Wied S. 138) ;
mdsi cr’ vij ^ccetXiUGcc fis fisydXrj (Seidel, Neugriecbiscbe Cbresto-

matbie S. 13, Z. 32 f.).

11) Hebr. 12x7 fisrd ^ccoiqvov, Vgl. aus dem Neugriecb. fis zk dd%Qva % hsCvri

...'a-o: ncczi^T} (Cbrigtopulos, UccQccTtivTiGL, Z. 10, bei Wied S. 139).
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t7]tog'j 25 v^QScog^) mt 4i aXaXay^^v xal %aQag]

1 iietdc 7taQQ7i6(ag] 20 X8y6vrc3v iist^ a^oSei^sGig (beweisend); Bs. 6i

liBtcc i^icpavsiag] 621 634 7 13.16 %GQag] 624.27 ^std: 6:7tovSfjg^);

30. 37 {i6t^ kitBiX^g bI%bv\ 44 ^std: TtL^tSQg] 623 ^st 35 fist^

B'{)co%Cccg
;

7 le svcpQO^vv'i^g 7cal fio^g. Besonders zu nennen ist

7 14 O'btOL TB rbv E^7tB06vza t&v fiB^ia}iiiEV6)v diLOB^VT} xard tr^v

6Sbv dTtextBvvov^ xat fierd Mpa$siy^ccTt0fiwv dvi^Qovv (Kautzsch,

Apokryphen des A. T., S. 134: „unter Beschimpfungen").

IV 48 ^Btd dTtavXrjg ccjtfjBL; 4 11 ^Btd SaKQiicov] 622 EvXoynSxLag}

826 list’ dtaQa^Cug.

9. tlbereinstimmend mit den Prapositionen und 5ni^ findet

sick listd (nie 0vv)

) bei den Ausdriicken des Kampfens : Gen. 26 20 s\iGii6avxo

ol TtOLllBVBg rBQGQCOV llBtCC t&V TCOCllBVCDV ’I^adx (vgl. lud. 11 25

liil lid%6iiBvog iiia%B6ato iistd ’l6Qa'^X"a$] Esdr. 1123 25 Biia%B6diiriv

lisr^ ccit&v D55')^); Gen. 3224 BTcdXaisv list'' a'dtov dvd'QcoTtog 142

B7toC't]6av TtdXsiiov^) iistd BdXXa ^a^iXscog UoddiKov otal iistcc zrA.

1) Aucli Dittenb., Sjdl. ®780i8; v^Qsag ticcI ^lag ISO so,

2) Audi Marc. 6 25 Luc. 1 so.

3) Aucb Marc. 35. Vgl. aus der Edda Gu^run svarar med: reiM „G. ant-

wortet mit Zorn" (Brot af Sigurdarkvidu in Ranisch, Eddalieder S. 10252); be-

achte, daB der Prapositionalausdruck bier bei einem Verbum des Sagens stebt

wie in den oben angefiihrten Stellen Mac. Ill 5 so. 37.

4) Siebe aucb Diss. S. 64 (Datiy).

5) V. Wilamowitz, Antigonos von Karystos 17 Anm. 1.

) Namentlicb bei abstrakten Begriffen bedient sicb die bebr, Spracbe gern

der Umsclireibungen mit „tun, macben". In den meisten Fallen scbeint die

Sept, dem Original zu folgen, wie z. B. Gen. 18 19 Ttoistv dLv,ccLoavvriv nal ycgtCLV*^

25 ov TTotTjcrsts 'itg/aiv; ler. 22 8 TtoiBits %giciv %al §L%at06vv'r]v\ Is. 53 9 dvoiniav

O'ux iTto^riGSVy Eccl. 3 i2 (abnl. 7 21) Ttois^v dyad'dvj Gen. 34? aaxrjfiov iuro/^Tjosv

JSvxsfi iv ’lagailjX, Jedocb wablt die Sept, aucb andere Yerba als tvoislv: Is. 32 6

ticzqS^cc avtov (SC. tov ftoo^oi?) iidrccLa voriGBi tov cvvtsXsi'j^ avofia IHb

>ll3ln „sein Herz wird tun Unrecbt zu tun Rucblosigkeit". Zur IJm-

scbreibung eines einfacben Verbs durch das Verbum „tun, macben" mit einem

Substantiv vgl. aus dem Syrischen »er macbte Verneigung", d. b. er

verneigte sicb (Leben des Epliraem Syr., Brockelmann 34,21; 36,16); oooj

)JLcb.^ „sie macbten Gebet" (40, 14) ;
)ooj JiiOiiCHiDj j5.2iflD0JLo

„und Vermebrung an jedem Tag auf der Seite der Glaubigen macbte er" (Leben

des Jakob Baradaus, Brockelmann S. 126, 12). Von den indogermaniscben Spracben

liebt besonders das Persiscbe mit Verben wie „macben" usw. zu-

sammengesetzte Ausdriicke (s. Saleman und Sbukowski, Persiscbe Grammatik

§ 68). Beacbte aus dem H.T. Luc. 533 itcc^rjral ^Icodvov vriat£'6ov6iv Ttvwos.

Ticcl SsTjasig ytotovvtai; ludas 15 TtoifiGai %qCcLV) lob. Il6 Ttoio^iiBv nijv dXij^

-O’fitai/; 229 Tt&g 6 Ttoimv trjv di%aioavvriv
\

34 Ttcig 6 ytotoov triv diiagtCav (da-

gegen 6 Tt&g 6 diiccgtavov).
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(vgl. Par, 1

5

19 h%oiovv %6Xb\i,ov iista tav Idya^rjvmv D3>; II 16 9

fLStd 60V

b) in der Redensart „ein Biindnis mit jmdm. maclien^ nnd

ahnlichen ^) : Gren. 2028 Siad'rjdd^sd'a iistdc 6ov Sia%'i^‘iCYiv 05!^ (Reg.

11321 ln&^); ahnlich Gen. 174 ^ Siccd'TjKT] ^ov iist& &ov r\^] Reg.

1112246 xal slQ 7jvsv6sv ^Ico6aq)dcd' (istdc (ia^oXscog ’I^qcc'^X Ebenso

lesen wir Mac. I In dLad’w^sd'a diccd'Tjxrjv t^v id'v&v] IO4

sIq7]vi]v d'slvac [ist ax)tG)v^ auch. 658 7toc7
^
0G)[iEV whxmv slQ'njvt'jv

]

820 iiimv dv^i^cc^Lav %al sIqt^vi^v ^). (Siehe auch unter 7CQ6g

c. acc.). — Nur ein einziges Mai findet sich 6vv in einem Znsatz

des Origenes Reg. IV 17 15 (A-Text) t'fjv 6vv%'ri%riv aitov ijv hoiffsv

6vv TCaxQa^iv avtG)V STiiC.

c) bei „reden“: Gen. 31 24. 29 (pvXaiai ^eavthv /xif •itots XaXTjtyfjg

^atd 7axa)^ Ttovrjgd niTD’a d:^ ^T\r\ )ti „damit du nicht

redest mit J. von Gutem bis zn Bbsem“. Abnlich heifit es Mac. 1

7

15

iXccXrj6sv flax’ avxcbv elQ')]vi%ovg Xoyovg,

10. Einzelheiten

:

6vv xovxotg Esdr. II 15 is == nr 03? „mit diesem^^ = „dessen

ungeachtet".

liExd bei didovat statt des zu erwartenden Dativs: Gen. 812

ywi]^ i]v ^S(Dxag ^ist' e^ov ‘’‘1^3? „mit mir“.

Das Mittel wird mit (lexa bezeichnet Mac. IIGie Tcuidavcov ^sxd

Giv^q)OQccg ovx iyxaxccXsiTtBL xbv iavxov Xaov^),

Erwahnenswert sind noch Mac. Ildsg ^sxd xfjg xov MsvsXdov

yv(D^7]g nnd 10 s edoy^dxi6dv xs ^sxd xoivov 7tQO0xdyfiaxog xocl Tjjrj-

q}[0ljbaxog. Uber ^srd als Wiedergabe des 0 pretii s. S. 199, Anm. 1 .

An Stelle von 6vv treten diicc (jedoch selten, vgl. Mommsen,

Beitrage zur Lehre von den griech. Prapos. S. 267 Anm. 149) nnd

6 ft on, dies nnr einmal in der Sept, als Praposition: Mac. II 10 15

6fton dh tovxGj (xoiixcDV A) xal ol ^Idov^aloi,, Die Prapositions-

1) Sir. ^svd dv&^STfov icXovaLov = b3?^

2) Hinsichtlicb des N.T. vgl. BlaB-Debrunner § 227,2.

3) Auf anderer Stufe steht die Bedensart slsog Ttotsiv [istd rivog = D3?

Beg. 1156 2014; = b3? „auf“ 208. ^std = d3? und nsQi c, gen. — „zu“ sind

einander gleichwertig Beg. 1138 sTcoCrjacc ^Xsog ^istd to-u oi'%ov Zcco^l tov

TCatQdg aov ‘nal ytSQl dd'sXg^&v %ccl yvcoQit^cov. Bine alinliclie Wendung ist %a%Cav

Ttoisiv ^std vivog Beg. II13i6 03?. Siehe auch unter sitC c. acc.

4) Der instrumentale Gehrauch von ybBtd, der bei den attischen Schrift-

stellern nur selten begegnet (vgl. Lycurg. 124 iiBtk Ttoll&v TtccQccSsLyfidtcov didd-^

67istv)j mrd bei den spateren Schriftstellern, besonders den nachchristlichen, haufig

zugelassen (Jannaris, An historical Greek grammar § 1606, S. 387).
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adverbien 6^60£y avccfio^, avrccvdQog^ die Polybius und Diodor (dieser

jedoch mit Ausnahme von 6^6ds) fiir diiv gebrauchen, finden sich

weder in der Sept, nocb im N. T.

II. iistd mit dem Akkusativ
kommt in ortlichem Sinne nicht vor ^). In zeitlickem Sinne gibt

es folgende hebr. Worter wieder:

1) Oder „hinter, nacli“ : rama Exod. 3 20 11 s u. 0 .

= p „hmter so“^) (dafiir izBtvo Gren. 64); Exod. 5i fistd

Tccvra == adverbialem inbt „nacbher^^; IO 14 Tt^ots^a (sc. rijg

dx^tSog) oi yiyovsv xolccvtt] dzQlg ocal ravvcc o'dx efjtav ovrcog

„nach ihm“ (sc. dem Heuschreckensckwarm). Den Gegensatz

zu iistdc bildet Mac. 1 10 84 ^qo hQxfig ... iiexd eogxiqv] IVI 22

7CQ0 fi£v o^v xrjg ridovfjg . .
.
^£xd dh xijv '^dovyjv und 23 ^qo 8h xov

%6vov . .
,
^£xd dh xov Tcdvov,

Gen. 22 1.20 syevsto [isxd xd gij^axcc xavxa; 15 1 i^sxd dh %d gy-

ficcxcc Tccvxcc (ebenso Mac. IBs?); Mac. 1

7

33 8 so 03? (iBxd xoi)g Xdyovg

x&iitovg. — Exod. 18 2 fisxd tip/ &(pB0iv adxyg; Mac. 1023 fCBxd xiiv

XBXevxiiv’lovdov, — Gen. 06 xp dTtigficcxo 'bp^v p.Bd'^ ipag (ganz ahn-

lich 177 284 Exod. 2839); Exod. 2029 xolg vlotg adtov ccdxdv; 30 21

adxp %al xcclg yBvsatg adxov adxdv
;
Reg. Ill 3 12 08 od yi^-

yovBv £p7tgo0d'£V 6ov^ %al iiBxd 0h odx dvcc0X7j0sxaL opotdg <?ot; Ruth 44

xdy6 bLili psxd ad (du hast als der nachste 7erwandte das erste

Anrecht, aber wenn du verzichtest, so komme ich nach dir an die

Reihe). Ahnliches finden wir in Mac. 1:8? adx6v xb xal xodg

XBvovxag adx6v] 16 24 dysvTjd'y dg%iBg£vg ^lExd xov Mxdga ccdxov.

Vgl. auch Idt. 24 ixdXB^Bv Na^ov%odovo0hg ... xov ’OXoq)dgv7]v ...

dBvxsgov ovxa [iBx^ adx6v.

Vor dem Infinitiv findet sick pBxdx Gen. 64 pstd xb yBvvy6ccL

ccdxbv xov 2yd' (ahnlich 7 . 10 . is. le. 19 . 22 . 20 . 30
,

vgl. auch 13i4 14 17

Reg. 1

1

9 59); Ruth 2 n [iBxd xb djcodavstv xbv ccvdgoc 6ov» Ebenso

Mac. II 9 pBxd xb anodavBlv ccdxbv

]

20 psxd xb xcccxd^ai Alyvictov^).

1) Auch den Papyri der Ptolemaerzeit fehlt die ortliche Verwendung von

^£ira; bei Polybius ist sie selten. Im N.T. nur Hebr. 98 rb ds^vsQov

Tcitaeficc, vgl. aber BlaB-Debrunner § 226.

2) Auch fur p „von hinter so“: Reg. 11328 15 1 .
— Fiir

„von hinter" findet sich ^std auch Deut. 29 22 01 vloI v(i6bv dl dvaGtijaovrcci

DD’^nnat'a.

3) Vgl. Pap. Flind. Petr. Ill p. 36, 194 [istd to ygdipccc rrjv Tigb Tccvtyg l%i-

GtoXbv. Siehe auch Dittenb., Syh.® s. v. ^std. Uber Polybius und Diodor siehe Krebs,

Die Prap. bei Pol. S. 61. Aus dem JST.T. : Marc. Ii4 fistd rb Tcagccdodyvccc xbv

’I&dvriv, ahnlich 1428 Luc. 125 Act. 7 4 15 is u. 0 .

Ges, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 1925. Beiheft. 16
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2) I'M „voii“: iysvsto (iBtdc tQifiTjvov 'iSb’lBttD sWie

(= ungefahr) von drei Monaten“; Exod. 18 is 32 so fysvero ^erct

rijv iTtatigiov bzw. uijQiov mnwa; los. 23 1 syBvsto fisQ’’ rjfisQccg

%lslovg] Os. 62 yiEta d'60 ’fjfiigag^). Beachte auch, Ind. Ids [isd'

flfiEgag D‘''n'''!Q „von Tagen“

3) 1>'p'a „vom Ende“, d. h. nacliVerlauf von®): Gen. 4s hyivato

(hbO'’ ijiidgag-, 8 s. s (isrdi nEvtrjxovta xal ixatbv (bzw. ta06EQdxovxcc)

vjliBQag
I
41 1 syEvsto dh (laxoc diio ext} yjiieq&v *) und so oft (Gen. 16 3

Nnin. 1326 Dent. 31 10 Reg. Ill 17 7 Is. 23 is ler. ISe 49? Ez. 29is

Par. n Si), anch mit Hinzufiigung des Artikels vor der Zahl:

Exod. 1241 iyivExo fisird: xSi xaxgandeia XQid%ovxa tcevxs bxxi] Reg.

1112 39 kyav^^yi iiex& xd xgCa hrj (inis. 23 le i&xai iisrk i^SoiiijxovxK

hri fiigt rnir B den Artikel vor i^dofi. Mnzu). Znweilen finden

sich fiir fptt ancb andere tlbersetznngen, wie Sid c. gen.: Dent. 9 11

Sid xs66BgdKovxa ^yiEQ&v] I 61 Si ijtxd sxmv (s. auch unter Sid c. gen.).

Granz w6rtlioh ist wiedergegeben Reg. 1115? dnb xiXovg xaeba-

gdnovxa ix&v, dem Original angeglichen lud. 11 39 iv xilai x&v Svo

jiTjvmv. Ein Temporalsatz statt des hebr. Prapositionalausdruckes

begegnet ler. 41 14 Sxav xclTjQca&f} axt] D‘'l3® 5>3®

4) b ^zu“: Gen. 7 10 kyavaxo [laxd xdg ETtxd ri^iagag.

6) a jin“ : Exod. 2 23 [laxd xdg 't^iiigag xdg KolXdg sxaCvag.

1) tiber Gen. 11 10 und 163 siebe Diss. S. 16. Vgl. Dittenb., Syll. ®B8830

(istd (ifivccs Sio &nh xov %q6vov und 47 is [lerk nQiaxovta /Aite &nh to« oquov.

2) Der Begriff „einige“ feblt also. Siebe Diss. S. 66. Zu dem dort ange-

fubrten arab. Beispiel fuge binzu (,U „nacb Tagen“ (Brunnow-Piscber, Arab.

Cbre8tom.2S.S3, Z. 12), aus dem Aram. Xinn SSb l«n‘’ST hbTX p'al'i ina

Sb'iSp „nacb Tagen ging jene Hure zu jenem Scbankwirt" (Dalman, AramMsche

Dialektproben S. 21, Z. 20), aus dem Syr. „nacbJahren“ (Brockelmann,

Chrestom. S. 19, Z. 21), lo) bzw. .^) „Zeit“ d. b. einige Zeit (ebd. S. 136, Z. 14;

S. 137, Z. 19 f.).

3) Statt 'pp'52 flndet sicb gelegentlicb aucb rpb „zum Ende“. Dies wird

iibersetzt Esdr. 11236 ftsros fjiisgmvi Par. II 18 2 tslovg st&v\ Dan. lie

dg avvzsXuav hiavtobv (Theod. iiszcc zk h7\)
;

18 %azk cwriXuav nccigov iviavrov

(Theod. sis 'sb zsXos 'tcov tkxlq&v iviavtcav, genau == hebr. ‘p'pb).

4) Auch sonst findet sich fur appositionell hinzugefiigtes der Genetiv

ij^sgmv bei Jahr, Monat, Woche: Keg. 111428 Svo kri rj^isgav; ler. 353 szl dvo

hzi r]^SQcbv %(d iyob ScTtoatg^rpa- Reg. 111323 ‘uccl iy^vszo sis ^Lszrig^dcc rj^sgcbv.

— Gen. 29 j4 nal aizov fjbfjvcs. ijiisg&v, ebenso Num. 11 20.21 (dagegen

Deut. 21 IS fi7}vbg 7){isgas „eines Monats Tage“), vgl. assyr. araji umdtL — Dan. 10 3

Tro:? zgstg s^^oiicHSug zcbv 7}(isg(bv‘, IO 2 ij^riv Tcsv&av zgSLS s^do^ddccg (LXX; £§d.

'ijfisgobv Theod.). Ganz ahnlich wird im Serbokroatischen bei der Bestimmung der

Zeitdauer gewohnlich der Gen. dana „Tage“ hinzugef‘iigt
:
godina dana, mesee dana,

nedelja dana „Jahr, Monat, Woche“ (Muza, Praktische Grammatik der Serbisch-

kroatischen Sprache S. 44 und 81 f.).
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6) „auf [der] Hand^^: Par. II 17 15 xal ^sr avtbv ""Icouvdv

6 Tjyov^Bvog 1"!'’ b^ „auf seiner Hand^^ d. h. neben ihm (S. 170).

Mac. II braucht ^std gern in Verbindung mit %Q6vog: 423

IO 3 14i ^EtdtQLSfYj (bzw. %q6vov] 61 ov TtoXbv dh %q6vop

•

111 bUyov 8e utavxEXmg %qov16%ov, — Unsicher ist IV 12 7 ^Exd

liL^Qhv V6XEQOV {A.% om. [isxd V)^).

Die Praposition oder j,hinter“, die sowobl im ort-

licbien wie im zeitlichen Sinne steht, wird, wie wir gesehen haben,

in der zweiten Funktion dnrch [isxd c. acc. ausgedriickt. Anfier-

dem aber wird sie, nnd zwar sowobl im zeitlicben als auch im
ortlicken Sinne, dnrch d^tC^co^) wiedergegeben, z. B. Gren. 106 acci

xijv d''iiQav 7tQo6Bm^sv oTtL^co avtov] 32 18 %al Idov avxbg

Hanfig begegnet nns in XJbereinstimmnng mit dem Hebr. die Wen-
dung (xccxa)Sc6x£iv 6%i6(o XLvbg^ z. B. Gren. 3128 idCmlsv b%l6(o avxov

bdbv i]iiBQG)v E%xd] se xaxE8t(Ql,ccg ^ov* 865 oi xaxESiay^av 67tC6c:)

xG)v viG)v laQa'ijX (ebenso 444 Exod. 144. s. 9
;

vgl. auch ler. 3I 2

b7ti6%ip 60V PaSvstxac ^d^ccigcc). Auch in Mac. I treffen wir diese

Redensart: 10 78 xmedCm^Ev dTtCdo) aitov sig "!A^a)xov (vgl. 4i6 dutb

xov 8i6xEiv b7ti6%'Ev a'bxcbv). In ahnlicher Weise wird

,,gehen hinter einem her^^, d. h. ihm folgen, von den tlbersetzern

nachgebildet ^) : Gen. 32 19 xolg itQO’jtOQSvoiiivoig bTtlCmx^v tcoi^vlcov,

Exod. 1423 slofiXd'ov OTtoOG) avx&v
]

^ Ygl. Gen. 37 17 e^oQEvd'Yi l(X)6ii(p

%ax6%i6%' Ev^) xGiv d8 ccx)xov» Oft wird gesagt „gehen hinter

1) In Mac. 111588 x'^v yXaaaccv xov 6vaas§ovg Ni%dvoQOS i^ixs^iav ^(pri 'natd

fiSQog dwGBiv xoig ogviotg hat nur A ^istd statt %ccxd^ gewiB infolge eines Schreib-

fehlers (der Schreiber daclite sclion an das folgende Wort, das mit iis beginnt).

2) Tiber die Gleicliwertigkeit von ^sxd c. acc., dnCca und c. gen*

siebe Diss. S. 40. Hier moclite icb nocb nacbtragen Reg. Ill 1 is, 17 . 20 . 27 . so jSafft-

XsvGEL fisx^ i[is (bzw. nccd'tjGEtaL l%i xov S'qovov ... fiev’ ccvxov), aber 24 /3ac>t”

XsvGsi b^iGto ^lov, bebr. uberall

3) Vgl. aus dem N. T., in dem OTtLaca 38 mal (davon etwa 25 mal mit folgen-

dem Genetiv) vorkommt: Mattb. 3 11 dnuGoy fiov SQ^ofisvog] 16 24 Marc. 884 d^utVco

fbov iX^si'i^; Marc. I 20 dTt'^X^ov daticrco a'bxov. tJber die Verwendung von dTetaa

s. BlaB-Debrunner § 215, 1. — Die Redensart „geben binter einem ber“ findet

sicb aucb im Syriscben; so wird Marc. 1451 avvrj'KoXov'd'si ccvta^ 54 'fjHoXovS'rjcsv

avx&, Mattb. 26 58 ^TioXovd’st ccvx& in der syr. Ubersetzung durcb Joo^ |ij

„kommend war er binter ibm“ wiedergegeben“
;

vgl. aucb Leben des Epbraem

Syr. (Brockelmann 31, 14) „und er ging binter ibm“, d. b. folgte ibm,

Abnlicb wie im Syriscben wird aucb in der got. Bibel das Verbum d’noXovd'siv

libersetzt: Mattb. 81 laistidedun afar imma i}%oXovd'7}6av avt&j ebenso 810 9 9

(zweimal). i9. 27 .

4) Wahrend ditCGco mit folgendem Genetiv etwas iiber 300 mal vorkommt,

flnden sicb 57i:i.g&sv und ^ccxotcig^ s

v

c. gen. nur etwa je 20—25 mal (siebe

15*
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einem Gotte", d. B. ihm dienen: Dent. 4$ 'dv^'QCOTCoq oiStig ijco-

QEv^ri 67tl6(o BsBkcpsy^Q] Reg. Ill Ms (A-Text) og B7tOQBv%'ri dTcC^cj

/Aou; Os, ^ n ' 7toQS'6B0d'at dutC0 (x) t^v [lataCmv] ler. 28 b^tC^co avco^ps-

Xovq i7t0QB^%'ri6av, Vgl. Exod. 34i5.i6 i%^OQVB'\^0cd0iv a[ d’v'yatEQsg

00V d7tl0(D tmv d'E&v ccvT&v. AbweicBend vom Hebr. finden sichi

otoQ6'6s0d'()ci iiBtd xivog (siehe oben S. 203) und das Verbum sna^oXov-^

d'BLv lob 31 7 eI ds xccl tp 6(pd'ccX^p ETtriKoXoii^rjOEV ’fj 'naQdia [lov

jjBinter meinen Aogen ging mein Herz“^).

67cC0g) kommt aucB in Fallen vor, wo ipi Hebr. ein anderes

Wott als stebt: Gen. Ss &7CB0rEcXe xijv 7CEQL0XEQdv djcfoco

aijtov „von bei“; Exod. 2622 e% x&v d^(0cD tfjg dxrjvrjg

p'flS'nn „die Innenseiten der Wohnstatte"
;
Reg. Ill Is oix ^0av d^idcj

^AdmvEtoii oy „mit“, „bei“ (anf Seiten).

VJCEQ.

I. MitdemGenetiv
fehlt es in Gen., Exod., Lev., Ruth. Am haufigsten stebt es in

den Psalmen (lOmal im Text, 21mal in den Uberschriften)
;
ferner

in Reg. 1. II. Ill je 9mal, in Mac. I 8mal, II 17mal, IV 15mal

(in III nur 2nial).

1. In brtlicher Bedeutung kommt iTtsQ nicht vor^). In iiber-

tragener Bedeutung findet es sich, jedocB oft mit wechselnd,

bei Kampfen, Sterben und ahinlichen Ausdriicken ^)

:

^

Mac. 1 2 40 otoX6^7]0(DiiEV Eig rd i'd'vt] t^g 'ipvxrjg ruicbv zal

xmii dticato^dxcov 'fjixSv] 632 7toXE[i7j0ccxs 07][ieqov vtceq x(Bv ddBX(p(Sv

rjlicjv, auch Sir. 428 29i3 zoXs^riaei ixEQ 0ov 1[b „dir“, d. h. fiir dich,

in deinem Interesse. Dafiir ^eqC: Exod. 14x4 Tcxiptog 7CoXB^'ij0BL tcbqI

(BA, ijtlQ'FM und viele Minuskeln) 25 6 ydg Tciigiog ^oXsiisi

jveqI (BA*^^^, vTchg EM) avxajv xoijg JlyvTCxCovg] Deut. 822 x^tigtog 6

d'Eog 'fifiSv ccixog ^xoXEjiTjas^ TtEgi (BAEMN; v%Iq @ und eine Anzahl

Minuskeln) hebr. stets b; vgl. Mac. 19x4 TtoXs^i't^acaiiEv ^sgi

(b^V, ilCEQ A) XWV tj^V^mV fj[lG)V.

aucb unter ccno). Zu beachten ist, daB alle drei Worter inMac. II—-IV feblen. Im
K T. erscheint 670^00 c. gen. etwa 25mal, Htvlg&sv nur Matth. 15 23 %QdtsL l}7tL0^6v

ij^&v und Luc. 23 26 cc^t^ tbv atccvQbv (psgsLv bitia^sv rov ^Iriaov*^

ganzlicb fehlt TtcctbTCLC&sv.

1) Eine Vermischung zweier Ausdrucksweisen (7tOQ£>6£0^cct fbsrd rivog und
axoIo'U'B'ctV -rm) Bndet sich Apoc. 68 6 K$ng rj'noXov&si. (isr avtov,

2) Auch in den Papyri der Ptoleraaerzeit und bei Polybius sehr seiten.

Siehe auch Jannaris 1678.

5) Uber die Yerba des Bit tens siehe unter tceql c. gen. (S. 222). ,
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Mac. IV 16 16 ivaycovi^ccGd's ntQod'v^og rov jtcctQiov v6^ov^)y

dagegen Sir. 428 xov d^avd'tov ay6vi6ai jtsgl T^g dh^'d'scag bn^j

Mac. II 13 11 &ymvC6a6d'ai iib%ql %'avdtov tcbqI v6^g}v^ Isqov mX. ^).

Hierlier gehort auch 11261 elSov ol dLmmvtsg Stt nsgl tjjvx^g idtiv

ccvtotg (sc. dy6v] der Ausdruck jcsqI ifvxTjg ist schon von Homer
an iiblich).

Mac. 11176 (bff JtarBQcc iTteg vt^v did utccvtbg ^v^iiaxovvra; II63
i^sXd'dvtsg vicsQ^ccxstts ijchg tov sd'vovg

Reg. IV 19 34 206 vTtEQadmw iTceg XTjg ntdXscog ra'itYig bzw. blJ

(abnlicb Zach. 128 Is. Sis Siebe aucb Diss. S. 42.

Reg. IIII618/10 dTtsd'avBv vtcsq nSv d^ccgrimv avtov

Dent. 24 16 Reg. IV 146 Par. 11254 ovk dTtod'avovvrcci Ttarsgsg viclg

rmvcDv (bzw. viSv), ^ccl viol ovx dTto^avovvrai vTteg Ttategcov (hebr.

xiberall b5>); Mac. 1179 dTCo^ccvdvrag rj^dg vTchg rcbv aitov v6^cw

(abnlicb 821 ); IVlio 'bjchg zi]g KccloTcdya^Lag d'jto%'av6vtag] 11 15 elg

td avtd ydg %al ysvi]d’svtBg zgcicpBvxeg^ i)7Ceq tcbv wbtcbv %al duto-

%'vri6%Biv btpBlXoiiBv. Dafiir Tteglx Gen. 208 iSoi) 6%} dMd'pri6%stg utegl

trig yvvacxbg '^g eXa^sg Mac. IV 13 9 dd€Xq)io{d)g d^tod'divoLfiEv ddsl-

(pol Ttsgl tov v6(iov^),

Mac. 1250 ddzB zdg 2jjv%dg 'bfiwv i)7tEQ Scccd'')^7C}]g Ttatigoov

dagegen 1173? xal 'ipvxr)v (A zvxi^v) Ttgodidiofui, TVBgl zg)V TCa'-

%qI(x)V vo^cov.

Mac. TV 10 20 rjdBcjg vTthg zov ^bov td 'ron 66yiazog iibXti dKgmzr}^

gia^d^sd'cc.

Innerhalb desselben Satzes wecbselt {jTCBg mit Reg. IIIO 12

%gazccLa)d'd>^Bv iothg zov Xaov xccl tcbqI zc5v TtdXscDV zov d'sov

bebr. beidemal 1^2] 1 21 2 zb g^^a Ttsgl oS syh a7to6tBXXco

6B Tial iTtsg ov svzBzaX^aC Cot, bebr. beidemal die Relativpartikel

1) Dittenb., SylL ®317 20 409 30 dyayvi^ofisvog <b7t£Q trig Sri\n>o%QCctiag bzw.

v.oivfig GCQtriqCccg.

2) In anderem Sinne Mac. 17 21 'riyovLaccto ''Alnifiog ^sqI tfjg dQXLSQoavvTig.

3) Fur hebr. Akkusativ finden sich der bloBe Genetiv and vtceq c. gen. gleicb-

wertig in Mich. 67 st dS> TCQatdtoyid fiov das^s^agy ^ccQTfbv noiU'ccg fiov

dficcQvcccg 'ijjvx^lS /xov;

4) Vgl. Eur. Ale. 176 nsgl utcctScov %v^c%siv,

5) Ygl. Act. 1626 dv^Q&uoig TtaQadBdco'nbaL tdg ipvxdg cevtav vttsq tov 6v6-

licitog tov %VQtov riii&v ’Iriaov Xgiatov iind loh. 10 11. 15 13 87. 38 15 18 triv 'ipvxiiv

tid’ivai vTt^Q tivog (anders Marc. 10 45 dovvcci t^v 'ipvx'r}v avtov IvtQov dvtl

TtoXl&v). — In der Sept, findet sich nl}vx^v ti^ivaL mit h verbunden:

lud. 123 nal £<d’7j%a tijv fj^ov iv x^i'Q^' ftov „und ich legte

meine Seele in meine Hand“ (ich wagte mein Leben); ahnlich Eeg. 1196 2112

28 21 lob 1814.
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2. In der nachklassisdaen Zeit pflegt fiir mqC einzu-

treten. Dies beobackten wir auch in den Mabkabaerbiichern. So

finden wir xjjtep vomebmlicb:

a) bei den Verbis dicendi^) (aucb scbreiben, schicken) nnd sen-

tiendi^): Mac. 1326 iTcaQ rwv Ttccgard^scov ^loiidu i^'yjysl'to %dv

II

4

11 rov Ttoirjda^svov t'^v TCQS^^slav ^tcsq (piXiag %ccl 6v(iiia%Cag utQbg

tovg "^PcD^ccdovgj 11 20 Sb tovtcoD %atd iiSQog htstccXiiai (vgl.

Reg. Ill 11 10 ivtaiXaiiivcp a'irp 'bTthg rov Xdyov tovrov
;
Mac. II 11 35

inhQ d)v Av6(ccg , . . 6vvs%cbQ7}0£v 'b^tv
;
14 27 fygailjsv NindvoQi bjcsQ

t&v ^vvd'Tjx&v^). — 111248 iTtsQ Sivadtd^scog avccXoyi^6(ji€vog] 148

bxhQ tG)v avrjotdvtcDv xp pacfiXst yvi](3C(Dg (pgov^v, Vgl. Micb. li xal

iysvsxo X6yog tcvqCov TtQog MsL%aCav . . . i^thQ i)v stdsv tcsqI Uaficc^-

Qslccg ^al tcbqI PeQOv^ccXyjix ntn (H'lr; nin‘i

QbDflW 'j1‘T52'tt5 „ [das] Wort Jahwes, welches erging an Micha . . . was
(Relativpartikel) er schaute liber S. nnd Reg. 113 s STto^rjxstg

£jc’ ifis 'bTtSQ admag yvvacxbgy hebr. Akknsativ.

b) bei den Verben der Gremutsbewegung^): Mac.III 622 fisxs-

€itQ(xg)ri rov Pcc^iXscDg 97 oQyi} s^g otxrov oial SdxQva vtcsq xcjv s^7tQ06d'8v

airw fis^i]%<xvsv^asvG}v. Vgl. anch die in Abs. 4 anzufiihrende Stelle

11 1325.

3. Vor dem Infinitiv findet sich i»:;r£p Mac. 11486 kvBX'6y%avov ol

ocutd 7c6Xiv ^lovSalob^ (3vviLi,0O7CovriQO'vvtcov %al rmv ^EXX'^vcov^ ixcsQ

rov otagd Xoyov rov ^Ovluv d^raxrov'Pj^d'ac,

Zwischen Artikel nnd Snbstantiv steht vTtsQ: Mac. IV 11 2 rov

viithQ rrjg d^sx'^g ^a^ccvK^fidv; 146 rov vtcsq airrjg (sc. il^vxfjg dd'cc-

vdrov) , , . ^dvarov,

4. An einigen Stellen schwankt die tlberliefernng zwischen iTtsg

nnd TtagC: Mac. 111325 eSv6(p6QOvv (A, 'btitsQ V) rcbv 6vvd'7j%a>v

Oi UroXsiiastg
\

14i8 iv rotg Ttsgl (A, bTceg V) r^g ^argCSog dy&Otv}

IV 5 38 r&v dh i^iav Ttsgl (A, vTthg i?) rTjg svds^sCccg Xoyi6^cbv\ 628

tXscDg ysvov rm ed'vsi (Jon, &Q%s0d’alg^rfj '^jiisrsQ^ tcsqI (A^ VTchg ax)-

rS>v Vgl. die in Abs. 1 angeflihrten Stellen.

5. v%eQ o'b dient als Konjnnktion fiir „anf [Grnnd
dessen,] daB“ (weil): Reg. II 6 s ^d'xi^i^osv ^davalS v%^q ov diaxoTl^ev

^xjQLog dianoTciiv iv r& ^O^d] 810 BbXoyfiOaL ccbrbv v^hg ov STtdra^ev

1) Ygl. dagegen Gen. 1921 trjv noXiv tcsqI iXdXriaag.

2) So zuerst bei Demosthenes (Kruger, Attische Syntax 68, 28, 3) j
baufig bei

Polybius, in den agyptischen Papyri und im IST. T.

3) Dittenb., Syll. *686 75 vTtsg tsgctg x^Q^S syga^av ov^iv.

4) Dagegen wird Is. 1 1 durch %atd c. gen. ausgedriickt ogccaig sldsv

^HaccCag v[dg Ufimg, jjv stdsv %ccT:d Tijg ^lovdaCccg Horl %atk ’IsgovGccXri^,

5) Siehe aucb unter nsgC c, gen. (S. 222 f.), did c. acc. und Isci' c. dat.
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tbv 'Adgad^aQ. Fur dasselbe hebr. Aq^uivaleut findet sich Ttsql ov

21 1 tcsqI O'S id'avdt(x)6sv tovg rapcccjvsLVccg,

II. Mit dem Akkusativ

erscbeint 'bTtsQ innerhalb der einzelnen Bucher im allgemeinen nur

selten; Gen. 2, Exod. 1, Deut. 3, lud, 4, Reg. IV 5, Par. I 6, 114,

Esdr. I 3, Est, lob, loel, Agg., Is., Mac. III. IV je Imal, Mac. I 3,

II 6maP). Haufiger ist es nur in folgenden Biichern: Ps. und Eccl.

je 29, Sir. 28, Reg. Ill 22, II 18, I llmal.

Es scheint nur in kompar ativem Sinne vorzukommen^),

vgl. Diss. S. 45. Hier sind noch zwei adverbiale AusdrUcke zu

nennen: 1) Dan. 3 22 'fj xd^iivog i^exavd'ri vTthQ to (itQotaQOv i^ta-

TtXccaocog „der Ofen war geheizt auBerordentlich“

(Theod. otsQL66ov), ebenso Mac. 1 12 24 i^s^rgstpav ol ccQxovxsg Ji]-

liritQCov ^sxd dvvd^scDg iJtoXXrjg vjtSQ to tcqoxsqov, 2) Mac. II 8 35

V7C6Q ccTtav B'i)‘)'i^BQri%hg btcI rfj tov atgatov Siacpd'oga.

oTfSgi*

1. Mit dem Genetiv^).

Es steht

a) bei Verben des Sprechens, Horens, Erinnerns u. a. als

Aquivalent fiir folgende hebr. Ausdriicke:

„auf, uber“ : Gen. 249 cbiioijsv aitp tcbqI rov giq^axog tov-

Tou; 41 15 Byb ds ccKyjKocc tcsqI aov Xsydvxcovj 4221 ev cc^agxCcc (A,

d[iccQxcaLg EFM und einige Minuskeln, hebr. „schuldig

[sind] wir“) ydg b(3^bv tcbqI xov dSBXg)ov riyi&v] Reg. II 148 %dyh

BvxsXoviiaL Ttsgl 0ov. tlber ^ovXsvEdd'ccL TtagC xivog Gen. 50 20 siehe

unter aig und fW c. acc.

„auf [Grund der] Wendungen“, d. h. wegen: Gen. 2632

aitifiyyaiXav avxb tcbqI xov (pgaatog^); 21 11 ^‘nXrighv da i(pdv7i xb gfi^iu

6(p6dQcc svavxCov A^gadyb TCagl xov vCov avxov J^^ayjX] los. lie xb

gil^cc 0 sXdXrj^BV %vQLog Ttgbg M(dv6^v dv^'goTtov rov O'bov crcsgi ifbov

1) Mac. 1198 ist mit V trjv vTceg avd'gcaTtov uXcc^ovLCiv zu schreiben (A rijt

VTtsg icv^gmitoiv <b7CBgricpcLvCav).

2) Uber das K. T. sagt A. Theimer, Beitrage zur Kenntnis des Spracli-

gebrauchs im N. T. : c. acc. sehr selten; es bezeicbnet das Uberschreiten

eines Mafies, daher aucb beim Komparativ“.

3) tiber die Gleichwertigkeit von did c. gen., %sgC c. gen. und sve%sv siebe

unter did.

4) Ebenso Par. 1195, jedocli fiir einfaches dTcccyyeblat ziccvsld Ttsgl

Tcbv dvdgwv. Dagegen wird in der Parallelstelle Reg. 11 10 5
,
wo allerdings der

Prapositionalausdruck in dem tiberlieferten hebr. Text nicht vorhanden ist, •b^tag

verwendet: djtrjyystlccv ^avsld vtceq toav dvdgcav.
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%al 6ov^ hebr. mit Wiederbolung des Prapositionalausdrucks

^wegen meirier und wegen deiner“ ^). — Gren. 2I 25

wird unter c zi’tiert werden.

by „auf [dem] Worte (Sache)“, d, b. wegen der Ange-

legenbeit^): Gen. 12 17 ^tcc6Ev 6 d'sbg tbv ^ccQuh ... 7i:sqI 2dQccgj

vgl. Exod. 812 . Ancb der Plnral by „anf [den] Worten^S d. b.

^;betreffs" bann dnrcb einfacbes ui^sqC iibersetzt werden^): ler. 14 1 ml
iyivBto ^dyog %vqCov Ttgbg ^Ieqs^Cccv tcsqI trjg ccfiQO%(ccgj 722 ml oix

^vE'tELXdixrjv aitolg . . . iitSQl bXomvtco^dtcov ml d'vcCag, Statt ^eqC

findet sicb Peg. II 18 5 ml jcdg 6 Xccbg ij%ov6Ev

ivTsXXoiiEvov tov ^a6iXic:)g 7Ca6tv totg &q%ov0iv vtceq !d^E06ccX(h[i*

by „anf [Grand dessen,] da6“: Exod. 32 36 iTtdta^Ev xiigiog

tbv Xabv TtEgl tTjg 7Coc7j0E0g tov ii66%ov by „wegen [dessen,]

da6 sie gemacbt batten"^).

b „zu“: Gen. 1720 otsgl ^I^^aijX Idoi) i7t')^xov0d 0oVj 26? iTtrj-

gcbr^jaav oi ccvSgEg %ov xbitov TtEgl Ts^Exmg x^g yvvai'Kbg aixov]

Reg. Ill 21 7 &7CE6xaX%Ev Ttgog Ttsgl xcbv yvvccLTccbv ^ov ml tceqI

xcbv vlmv fiov ml Ttsgl xmv ^vyaxsgcDV ^ov,

Reg. IIIO 2 7tagamXE0ai avxbv ... xcbqI xov Ttatgbg a'dxov,

!i jjin": Reg. 12539 d^tE^xELXEv ^ccvsid ml iXdXi]0EV Tcsgl ^A^el-

yaCag (B, A^iyciia A) Xa^stv cc'vtriv mvxm Elg yvval%a

r\t)^b "lb nfinpb „uiid es sandte David nnd redete in A., zu

nebmen sie sicb zu[m] W’eib[e]^ (d. b. warb urn sie)^).

Piir bebr. Abkusativ: Gen. 1021 xijv utdXiv otsgl '^g sXdXij^ccg ^)

;

Reg. Ill 5 8 &7cifi%oa tcbqI ^dvxcov mv d7tB6xaXmg utgog iis.

1) In andern Biicliern als Gen. nnd los. wird by anders wieder-

gegeben ; lud. 6? ^^oricav ol viol 7cfQ. Trgbg zvgtop icTcb Ttgoao^Ttov Mccdid^L)

ilum. 13 25 %hv x67COv i%BLvov iirccovdiiacccv 0dgccy^ ^otgvogy did xbv ^otqvv; 12 1

Tial iXdXriasv Mccqlccii %al ^Accgo^v mta Mcavof] yvvcct%bg trig

TcCecrig {hsnsv auch Exod. IBs).

2) Uber die verscbiedenen Wiedergaben dieser hebr. Wendung wird unten

S. 242 gehandelt werden.

3) „Worte“ wird beibehalten Eeg. IV22i3 tcbqI t&v Xoyoiv rov pi^Xiov;

Dent. 421 ‘nvQLog fiot 'jtsgi tSrv Xsyofihojv vgf viiav (vgl. S. 176).

4) Dem biJ^ entsprechen sonst Konjunktionen als Nebensatzeinleitung.

Man yergleiche miteinander Dent. 2926 on TiccteXiTtoaccv ti]v dvcc&'tj'nriv %vqlov tov

S'sov t&v TCcctSQorv ct^t&v nnd die ahnliche Stelle ler. 16 11 dv%'* sy^utEXiTcdv

ot TtatsQsg vy,&v, Fiir by erscheint btL auch Est. 87, diotL Num. 20 24.

5) Wie hebr. wird auch arab. „sprechen“ fur „freien“ ge-

braucht (Geseniiis-Buhl, Hebr. Handworterbuch unter ^mi). Vgl. auch arab.

„Heiratsaiitrag“.

6) Uber vnig bei den verba dicendi siehe S. 218.
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Auch in den Makkabaerbiiclaern finden wir nach den

Verben ccao'iiBiVj pov?,6ii£0d'av^ y^dcpBiv^ diaXo'yC^ac^cci^ 6fM<pavC^£iVj anch

nach ccvarCd'sad'at im Sinne von „erzablen“: II 3 9 avsdsro iksqI tov

ysyovdtog s^cpavie^iov, VgL noch 11423 tcsqI TtQayiidrcov avccy^almv

vTCoiivfj^atL^iiovg xsXi6ovxa nnd 84 ^v7]6d'y}vai ds ml tijg ...

XsCccg xccl %bqI tcbv yavoiisvcov . .
.
^Xa6g)7]^L&v, wo daneben gleich-

wertig der bloBe Grenetiv steht^).

In Mac. II findet sich ancb die Eedensart ^Qo^itCictBi xivl %bqC

xtvog in dem Sinne von „es kommt einem etwas zu Ohren^^): Bn
7tQo67tB66vtG)v (so! vgl* die nnten anzufizhrende Stelle 1428) 3b

^ccijLlBt TtBQl rcbv ysyovdtcov] 812 ^lovSa 7tQO6B7ts0Bv tcbqI tfjg

tov NixdvoQog ^q)63ov (vgl. 03 ^ovti dh avx& xax' 'Ex^dtava TtQoai-

7CB6BV td xatd NixdvoQa xal rovg xbqI Ti^od'Bov ysyovorcc; 13 1

7tQO0s7tB0sv tolg TtB^l tov ^lo'iiSav ^AvxLoyov rov EvTtdroQcc ^aQa-

yevB^d'ai difv 7CX')fi%'B0iv ETti t'fjv ^lovSaiav] 14 1/2 7tQo6B7CE0BV xotg xbqI

rhv ^lovdav Ai]^')]tQLOv tov tov ^^sXavxov . . . XBxgatrixBvai t'fjg
J

28 7CQO67CB06vt(OV Ss tOlitCOV tp NcxdvO^C; vgl. 111325 dpiCC TCQO-’

07tB6Elv tijv k%l6toXilV t^vSs).

Der Prapositionalansdruck bezieht sich auf das impersonale

IisXbl: Sap. 12 i3 ® ^eXsi Ttsgl Tcdvtcov nnd Mac. 114 42.48 8?ra)^ iiiX'^

ait^ TtEgl tS)V ccyCcDv^).

Von einem Substantiv hangt otagC ab: Mac. 1 12 17 dzo3ovvaL

vg>tv tag Tcccgi* rifimv hitiatoXag tcbqI trjg dvavach^scog xccl trig adsXfd-

tTjtog II 2 13 67tt6toXdg paeiXscov citEgi dva'd'Sfidtwv. In Exod.

28 12 lesen wir fiv7j^60vvov x;bqI avt&v (hebr. nnr ‘jnDTb ^zum de-

denken“). Der Prapositionalansdruck findet sich zwischen Artikel

nnd Substantiv: Mac. II 2 is td Tcsgl t^v ^aecXscov xal 7tQog)')]tav

^L^XCa] 3 14 t^v TtBQl tOVtCDV B%C0XBll)iV\ IV 5 38 t&V Sh Bfl^V TtBpl ttjg

si^B/^B/^ag Xoyt0^av.

TtBgC nahert sich in der Bedentung dem viteg: Gren. 238

6at£ utagl iiiov Ecpghv tp tov Udag b; Peg. 1193 XaXifi6co xsgl

6ov iitgbg tov Ttatsga iiov ^ I
111228 on XuXev tcbqI e^ov xaXd dXV

xaxd Db^ J:<b „nicht weissagt er liber mich Grutes,

sondern Boses" ^); vgl. Mac. 11448 ol Ttagl TtdXacog xal di^iicov xal

1) Dem. 24, 132 dvo^ccatl tcsqi tivo$ fivric^'^vaL. Im N. T. ; Petr. II

1

12 vtco-

yi>i^V'f}6'ABiv TtSQl rovrcov.

2) Pap. Tebt. I, 6, 16 TtQoasTtsasv rjiitv %sqI tov . . . dvocyiSxogrjTcevccL.

3) [liXsL fioL tcbqC TLVog aucli Plat. Ges. 923 und im N. T. : Mattb. 22 16

Marc. 1214 lob. 10 13 Petr. 15 7. Die Verbindung ^sXsl ^ot tlvos bndet sicb weder

in der Sept, nocb im N. T.

4) Dieselben bebr. Worte lanten 18 oi 7Cqo(P71T£vel ovt6g ycov %aXd^ didvc

dcXX^ 7) %ccnci.
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t&v IsQwv Gixsvwv 7tQoiq'yoQ^0avt8Q, In einem und demselben Verse

wechselt vnaQ mit tcbqI (beidemal fieg. 111429 eldXri^sv vTtaQ rcbv

i,vK(X}v und iXdkri^sv tceqI %mv %rriv&iv (vgl. 1 21 2 II 10 12 oben S. 217)^).

b) beiVerben des Bit tens (attisch viteQY): Exod. Sa sv^at^d's

ut£Ql i^ov TCQog KiiQLov (ohne hebr. Vorlage; ebenso 028 nach B,

wahrend AM u. a. ^bqI ifiov fortlassen); 89 ^6x6 otSQl 0ov

ml tvsqI xtL b; so nach svxs^d'ca noch Dent. 0 20 lob 428 b^. 10

1[W; Mac. IV 4 ii.i3
,
nur einmal vTtsQ: II 12 44 TCSQLc^cfbv ml h]Q^dBg

VTtlQ vsTCQ&v £v%s(yd^ao, — Gcu. 20 7 7CQO(3sv^srai TtBQl dov aach

Reg. 175 12 28 1446
,
hebr. inKD „loskaufen“ .mit Akkus.

;
IlllSe

(A-Text) Par. IISOis Esdr. 1 630 Sap. ISit; ler. 448 40 20

(an beiden Stellen Bar. I13 Mac. Ills 15 i4 IV 4 ii, dagegen

iTtsQ nur Reg. II 27 bi^; 225 b; 12 19 — Gen. 2B21 idstto ‘‘Idadx

ocvqCov tcbqI Ts^BKKag x^g yvvav%hg aixov JlDDb „in der Richtung

auf sein Weib“, d. h. fiir s. W.
;

in gleicher Weise steht %bqC bei

dsl6%cci auch Sir. 21 1 284 3028 305 Idt. 831 Dan. 4 24, nie 'uxcsq. —
Auch bei a^iovv findet sich nur tceqC: Sap. 13 is Sir. 51 14 Est. 48

Tob. I22; ler. 11 14 Mac. II 11 17 . — Gen. 4156 E7iB%Qa^Bv otag 6 Xabg

TtQog ^ccQacj tcbqI (kqxcov b.

c) beiVerben des Streitens, Xampfens, Sterbens u. a. Eine

Reihe von Beispielen ist schonS, 216f. bei •bitBQ angefiihrt. Aufier-

dem sind zu nennen: Gen. 2621 i%QCvovxo tcbqI bksCvov (sc. xov (pQBa-

T05); 22 ov% e^a%B6ccvxo Tte^l avxov, beidemal b5>. — 21 25 ^ksy^Ev

Id^qadii xbv ^A^i^ikax ^eqI x&v (pQsdxcov xov vSccxog by’ (vgl.

oben S. 210 f.). Vergleiche Par. 1 16 21 ijksy^Ev Tcspl (Bi^, 'Stve^ A) aix&v

fia^Lkaig mit der Parallelstelle Ps. 104i4 Tjksy^sv vjcsp cc'dx&v ^cccfi-

kslg b2?* — Mac. 1134 SL'rjV8%d'ri xm dQxiEQst tveqI xfjg mxd xt^v Ttbktv

dyoQavo^iug.

d) bei Verben der Gemlitsbewegung^) fur

Gen. 2741 bvs}c6xbi 'H6av xp ^Ia%co^ tcbqI x^g aikoyCag] Exod.

30 i5 k^ikd6a(3Q'ai tcbqI xmv tjjvxcbv (ahnlich Lev. 426)^).

1) Eine Verschietung des Sinnes tritt ein Eeg. Ill 815
,
wo tcsqo hebr.

„niit“ entspricht: iXdZTjasv Sv r& ezd^iccti, avtov Ttsgl /Jocvsld tov •stccxQdg (mov,

und Eeg. n 3 18
,
wo im Hebr. b^ „zu“ steht: %vgiog iZdlrjasv Ttsgl Javsid. Dieses

bi< wird Eeg. II 7 19 mit wiedergegeben: Bldlxieug vtcso xov oHyiov xov dov-

lov aov (b&5 „zu“ und b2^ „uber“ werden oft verwechselt).

2) W. Schulze in Kuhns Ztschr. 44 (1911), 359 : Callim. epigr. 55, 3.

3) Im N. T. wird 'jtQoasv%sad'(XL mit xcsql verbunden Col. 13 4 8 Thess. 1 5 75

II 111 3i Hebr. 13 18
,
mit 'bTtsQ Matth. 5 44 Luc. 628 Col. l9 lac. 5i6.

4) Siehe auch unter vTteg c. gen. (S. 218), Sid c. acc. und c. dat.

5) b^ bei i^L?.cca%sa^aL wird auch durch c. gen. wiedergegeben, wie
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Exod. 3230 i^iXcc^cj^aL tcsqI vrjg a^agtCag (ahnlicli

Lev. 16 24) ^).

jjiiacli" : Gen. 24 67 TcaQS^Xiqd'ri ^l6ocdc% ^sqI IJaggccg trig {^V^Qog

avtov^) (vgl. dagegen Ps. 89x3 MQanXrld'ritL etzI tolg Soiikoig 6ov,

134 14 BTtl tolg doMoLg aitov •^aQa%Xr\%''Y\6£tai^ hebr. beidemal b3^).

b : Reg. 106 iiij dvelg 6 Tcati^Q iiov tdg Svovg cpQovtC^'^ (B -gst)

TtBQl '^^cbv
;

9 20 ^cil tG)v ovojv 00V . [lii d'flg t'^v oiagSCav 0ov

a'btalg.

Aus Mac. ist anzuflihren: II 11 31 ovdalg avt^v ... %aQavo%Xri-

d'7]6atccL 7t£Ql tS)v Yjyv07]^evG)v ]
1825 i8v6q)6QOvv tbeq! tcbv ^vv'd'rjz&v;

III 1 22 ol TtEQl tG)v TCoXit^v ^Qa0vv^ivtag
;
7 s jrapl tOrv

'ysyav7]ii£V(Dv. Auch bei (p6pog stebt tcsqu: II IB is 6 ^bqI 'yvvcciKmv

xai tSKvcov^ ati da ccd£Xq)0v %al 0vyysv&v^ av tjttovt ^legai aat^evog

u'dtotgj iisyL0tog Sa xcct Ttg&tog 6 tcagl tov ic()cd'r]yi,(X6piavov vaov g)6^og.

e) Als Ubersetzung des hebr. 1 des Preises^) finden wir

bei dovXaiiatv: Gen. 29 is SovXs'd^co 00 c a^ttct atr] Ttagl trig

d'vyatgdg 0OV trjg vacotegccg (ahnlich 20 . 25); 3026 azdSog iiou tkg yv-

vavTtag %al td %ai8la^ rtagX hv daSoiUXavxd 001 , Hier laBt sich an-

schliefien Mac. IV 11 3 d^tcog T^fia ocataztaCvag jcagl 7cXsl6vc3v ScSloct]-

^dtcDv d(p£LX7j0rig ty oigavcp dC%y tL^agiav,

f) Den Gegensatz zu jtagi bildet Tcatd mit dem Genetiv Gen.

50 20 viiatg ifiovXa7j0a0d'S %at e^iov (b5?) alg jcovygd^ 6 dh ^abg apov-

Xa7)0ato Ttagl a^ov aig dya^d (hebr. Vorlage fiir Ttegl iiiov fehlt).

II. Mit dem Dativ

nur in Prov. ^): I 9 0ti(pavov ydtg %aQ(tcov ds^y 0fi KOQv(py kccI %Xolov

%gv0£ov :Jt6Qi 0^ tgaxyXo) ^'©^^b D!n lln „denn

ein Kranz von Anmut (lieblicher Kranz) [sind] sie (namlich die

Zucht des Vaters tind die Lehre der Mutter) deinem Haupte and

Ketten deiner Gurgel (d. h. deinem Halse)“
;
in derselben Bedeutung

steht ^eqC fiir b; 322 iva , .
,
xdgig y tceqI 0m tga%ril(pi fiir b3> jjauf“:

Lev. 8 15 %cil yylaaev ccvtb rov i^tXdaaa'd'ai btv^ cchtov (vgl. Huber
,

IJnter-

sucbungen tiber den Sprachcliarakter des griecbischen Leviticus S. 62). A bat

aucb bier

1) Ygl. dagegen Dittenb., Syll. ^104215 diiccQtLav 5)^ ov fir; 0vvritc£i l|st-

Xdifaad'ai.

2) Vgl. aucb Dittenb., Syll. ^llVOso ^rcsgl tovtov TcccQSTtccXaacc v6v d’sov,

3) Dieseni’ des Preises entspricbt in anderen Fallen der Genetiv (Diss.

S. 35) Oder dvtl c. gen. (S. 199),

4) Dem N. T., den Inschriften von Magnesia und den Papyri ist c. dat.

fremd (Radermacber, Neutestamentliclie Grammatik S. 117).
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621 acpu'^ai (Jf aitovg hid 6fi tpv%fi dia jtccvtdg^ %al iyxXoiax^ac TteQl

iltl B) TQCC^TjXp^).

III. Mit dem Akkusativ
kommt TtSQb in Gen. nnd Exod. sehr selten vor, und zwar

1) zeitlich: Gen. 15 12 tcsqI 'fjUov dv6fLdg‘‘^), wofiir im Hebr.

ein selbstandiger Satz steht: ©’atiUn „nnd es war die Sonne

zum Untergehn"; Exod. 11 4 ^sgl ^haag viHztccg^) niS)ni3 „wie

(um) die Halfte der Nacht“^).

2) brtlich: nach icagitid'evai: Gen. 41 42 icsgisd^ri^sv %%oihv

XQvdovv tcbqI %hv tQd%riXov avxov b)s?^). In abnlicher Weise nach dem
Artikel statt des Possessivpronomens : Gen. 3723 trov %ix&vcc tov

%OL%CXov xhv Tcegl avtdv „welcher anf ihm“ ^). VgL Keg.

117 38 ^ccl ivsdvasv Uc£oi)X xhv zlavald [lavdvav tcccI itagoicscpccXaCav

XccXuriv itsgl rijv oiscpaX^v a'bxov III 21 32 itsQiB^66avxo ddiczovg

itsgl rag 66q)iiag avx&v I26i6 x;8t%og i}(5av utsgl ^^dg b^^.

' Wie in Gen. nnd Exod., so kommt auch in M a c. I itsgv c. acc.

nur selten vor, und zwar nur in ortlichem Sinne: II 13 itagcad'sxo

Svo diadriiiaxcc itagl xijv ocBcpaXijv avxov'^)] 11 ei 7CsgiSKd%'i(3sv tcsqI

avx7]v (sc. rd^av) in der Bedeutung „belagerte“ (vgl. Dent. 20 19

adv da itaQi%aH0^g itagl itoXiv ^iCav b^^ ;,wenn dn driickst

nach einer Stadt“ d. h. sie belagerst) ^)
;
13 40 xoiig icagi rjfidg („un-

1) Vgl. Xen. Anab. 1, 5, 8 B%ovv£g . . . GtgSTtrohg ytBgl rotg rgccxTjXoLg %ccl

npsXLcc TtSQL rccLg Ubrigens vgl. tceq/! c, acc. Abs. 2.

2) Derselbe Ausdruck auch Xen. Anab. 6,5,32.

3) Ebenso Xen. Anab. 1, 7, 1 ;
Polyb. 1, 19, 12; 31, 22, 9. Vgl. Act. 226 tcsqI

(jusari^^Qcccv.

4) Auch bei Polybius und in den Papyri der PtolemS-erzeit wird von

der Zeit nur selten gebraucht. Im Neugriech. hndet sich die zeitliche Verwendung

von 7CEQ^ iiberhaupt nicht mehr, sondern es wird dafiir %axd gesagt (Jannaris,

An historical Greek grammar 1636).

5) Vgl. Marc. 042 Luc. 172 TtsQiv.EttccL ^vXog 6vL%bg (bzw. Xt^og iivXtTibg

TtsQf^nsLtav) tcsqI tbv tQdxriXov cchtov (s. auch BlaB-Debrunner § 202 unter TtsQL-).

6) An Stelle von tcsql wird auch %v%X(p gebraucht, das wir auch bei

Polybius lesen (s. Biss. S. 47). Dagegen das wir gleichfalls bei Polybius

als Ersatz fiir ttsq^ des Ortes antreffen, findet sich in der Sept, nirgends.

7) Matth. 34 6 ^Icodvrig eIxbv . . . ^dvrjv dsQfiarLvrjv tcbqI Trjv 6ag)'bv aiftov]

ahnlich Marc. 1 6. Vgl. Reg. Ill 21 32 (unter 2 zitiert).

8) Sonst wird nsgiKcc^l^aiv a) mit dem Akkusativ konstruiert, und zwar fur

hebr. c. acc.: Par.I20i; fiir Beut. 2012
;

fiir los. 105. 31.84;

fiir Qnbi: los. 1036.88; fiir : Reg. 111 1527; auBerdem Mac. II 1083;

b) mit iuci: c. acc, fiir b^ Reg. 1111527 1617 21 1
;

oline hebr. Aquivalent:

lud. 9 50 A-Text, auBerdem Mac. I 6 i 9 . 2o(&5c-ay).
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sere Begleiter“; vgL Reg. II 15 is ^dvtsg ol tzeqI avtov [ohne hebr.

Aquivalent]).

Weit ausgedebiiter ist der Grebrauch von Ttegi c. acc. in Mac.
11—IV. Hier kommt es znweilen aucb in zeitlichem Sinne vor,

in Mac. II zweimal: 5i jcsqI dh tov %atQov tovvov^ abnlich 9i; in

III und IV je einmal: III 5 46 ^eqI rfjv egd, IV 14i9 %£qI

%hv trig ^XlQoyovCag %aiQOv iMjiiivovtai tovg 7CQo0L6vmg, Viel haufiger

aber erscbeint es in ortlicher oder iibertragener Bedentong:
in Mac. II nngefahr 63, III 7 oder 8, IV 22mal.

Aus Mac. IV bebe icb heraus: Ss triv ^ccdCXetov ^xrjviiv

'^Xd'sv^ ut6Ql 6 7Cdg t&v TCQoyovcou 6tQcctbg sdtQatOTCsdavxab-, 9 is %£qI

ov (sc. tgo%bv) %atataiv6iiEvog 6 avyavrig vaavCag s^aQd'Qog ayCvsto]

10 8 tcsQl ov (sc. 'r^o%6v) stc ^^ovdvXcov axiiaXi^oiievog; 020 tcbqI tox)g

ix^ovag tov oQyccvov ^sqibqqeov ai 6dQ%sg,

In Mac. II and III kommen die meisten Balle (dort 28, hier 3)

auf Verbindungen mit dem maskulinischen Plural des Artikels tind

einem Eigennamen oder dem entsprechenden Pronomen ^), wie II44i

alg tcbg tcsqI tbv 10 le of uta^l tbv Ma%m§aloVy 14 so ov%

bXlyovg tcbv %eqI ait6v asw. (so auch IV 54 %oXXolg tmv tcbqI tov

xxiQavvovY). Die dnrch den Eigennamen bezeichnete Person kann

mit einbegriffen sein: II 8 so totg Ttsgl Tb^dd'aov %ul Ba%%Cdriv (ebenso

IV 2 19 tovg tceqI Eviaahv otal jiavaCv)^). Diese Ausdrucksweise wird

dreimal durch das Partizip des substantivischen Verbs vervoU-

standigt: IlSie 16

1

toi)g ^eqI avtbv (bzw. tov "lovdav) bvtccg] III 1 27

of ^£qI ccitbv bvtag^),

Bisweilen steht in Mac.II—IVderPrapositionalausdruck zwischen

Artikel und Substantiv. Diese Ausdrucksweise nahert sich in ihrer

Bedentung mitunter dem bloBen Grenetiv^): 11125 totg Ttagl ccbtbv

dvdgadtv (zu vergleichen mit dem eben behandelten of Ttagl ccbtbv

iivtag)^ 20 6 Mccoc%a^cctog Siutd^ag tijv Ttagl avtbv ^tgatidv 67tSi-

Qrjddv. — lia rj Ttagl avtbv avvTtdotatog doKov6a alvai d'bva^Lg und

tav Ttagl tfiv Navalav tagicov] 22 tbv Tcagl avtd %60yLOV] 15i3 tiiv

Ttagl ai>tbv •b'Jtago%riv] III 5 5 ti^v ts XoiTcijv iiirjxavmvto JCfpl aitovg

1) 6VV und (iBvd in dieser Yerwendung nur in Mac. I. II (s. oben S. 205 f.),

2) Hauiig aucli bei Polybius, in den agyptischen Papyri und im N.T. Siehe

auch den Abschnitt iiber den Artikel.

3) Aus dem K T. vgl. Act. 13 m 0 ? vtsQl IlavXov =: Paulus und seine Be-

gleiter (siehe auch BlaB-Debrunner § 228).

4) Ygl. auch Dittenb., SylL®174i5 tovg atgcctTiyobg tobg Bvtccg tcsqI Mcctib-

dovtav.

5) Siehe Krebs S. 104c; Rofiberg S. 14f. Ygl. Dittenb., Syll. ®758 trjv

TtBgl ccbt^v aGi(pQoavvr\v (~ dik t^v CGi(pgo6vvriv ccvtfig).
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&iS(pdX€tav svvv')^ov\ IV 6 2 triv otsgl xijv svi^i^Biav s'i)6%ri^O(3'6vriv
]

13 13 tfi TtsQl tbv v6^ov g)vlaxf}.

Hier mag 11742 angereiht warden, wo sicli der Prapositional-

ausdruck hinter dem nentralen Plural des Artikels findet: td

ovv TtBQb toi)^ 07tlcc'y%vb0^ovg %al tdg ^iftBQ^alXov&ag alxCag k^cl to6ov-

tov dBdri%66%^G).

In iibertragener Bedeutnng findet ^bqI c* aco. in Mac. II

(und III) Verwendnng

a) bei 'ytvB^%'m'^) nnd 67tovddtBtv

:

Mac. II12i ol ^lovdatoi utsQl

fBODgyiav iyCvovto^ III 7 10 ovx 6^7to'6Sa6av Bvd'^^g 'stsQl tijv

m^oSov]

P) in xmovQylccv^ Sc[iccQT^7^^atcc 6vvxbXbIv (bzw. %bqC %iva^

xi\ II

3

32 ^ijTtotB dLciXi]iitljtv 6 pcc6LXsi}g 0%fi xaxovQylccv tivd Ttsgl tov

^HXboScDQov i:ito tcbv ^lovdcclwv ^vvtstali^d'cccj IBs 0vvEtBXB€fato mXXSc

ijtsgl tbv pG>^bv cc^aQt7l^cita^)j

y) in der Wendung to ysyovbg Ttsgl aitbv sXdttco^cc Mac. IIII13
,

die der Polybianischen to ysyovbg 0vii7Ct(D^a ^bqI top rvatov ent-

spricht (&ebs S. 104 d);

d) bei Zahlen („gegeii^): Mac. II 11 2 ovvadgoC^ag ^sgl tag dxth

livgidSag^}; siehe auch unter Ttgog und slg,

Jtagd*

I. Mit dem Genetiv.

1. Es gibt die Preposition 1112 „von“ und die mit ihr zusammen-

gesetzten Boppelprapositionen und „von bei“ wieder und

dient zur Bezeicbnung des Erliebers oder des Ausgangspunktes

:

Gen. 1024 SpQs^ev ... %'atgv xal %vq Tcagd xvqIov ek tov

vov*, 2450 ^agcc xvqlov to ^gbetayy^a tovto) 40 24 axBld'sv 6

xati0%'60ag jtagd &bcw tov utatgbg Exod. 2721 vd^Lfiov

aicbvLov aig tdg ysvadg iiL&v TCagd t&v vl&v ^lofgu'ijX] Ps. 11723 tcagd

KVQ^ov iysvsto aj^trj] Peg. Ill 2 15 Ttagd xvqCov iyevsto aitp (sc. fj

pa^iXsCa}] 12 15 (XEtadtgotprj Ttagd xvqCov^)] 24 ifiov ysyovsv

to ^fjpa tovto 1209 . 3a ovvtBteXsotab tj zaxCa {avtT]) :jtagd tov

1) y^vsc^ccL TtsQt Tt begegnet aiich bei Polybius (Krebs S. 102).

2) Abnlicb Pol. 4, 82, 3 tcsqI rovtovs iTVspdXsro ytvsGd'aL %ccl ^ccmTcgayiiOvsiv.

3) Auch Polybius kennt diese Verwendung von iitsQ^. Dafi sie auch dem
alteren Griecliisch nicht unbekannt war, zeigt z. B. Plat. Parmenid. 127 b ^bqI ^tri

(idlLarcc sTfWf %ccl £^7]%o'iftcc. tibrigens hat tcsqc' c. acc. auch in den S. 224 f. aus

Gen,, Exod., Mac. II—^^IV angefiihrten Zeitbestimmungen den Sinn des Ungeftoen.

4) Vgl. arab. yXXa „Yon bei“, z. B. Briinnow-Fiscber, Arab. Chrestom. ^

S. 37, Z. S (Ibn Hilam) LPcKXxs „darauf ging er heraus von bei ihr“.

5) liegt nicht zuGrundeBeg. I14i5 iysvT^^T} syietaaig Ttagd xvqCov '’rijnl
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^ov (bzw. ccitov) DS^'a. Vgl. Mac. II Hi? ^Imdvvrjg kccI

Ad)ft Oh utaiitpd'ivxsg Ttccg 'b^cbv'^),

Speziell steht es so beiVerben des Nehmens und Forderns:

Gen. 23 13 to &Qy'6Qiov tov dygov kd^a TtccQ^ a^ov; Exod. 252 Xd^eta

ccTtccQxdg TtaQd TtdvTwv (ahnlich 253 30 16 35 5 )^). — Gen. 25 10 tov

dyQOV ^al to dTtifiXaiQV 0 ixT'tjaaxo A^gadyi ytccgd t&v vimv Xh
(ahnlich iOso 60 13 und nach dem Nomen xtyj^ig 2820 4982). —
Exod, 22 12 adv ds %Xcc7tfi ?rap’ cc'vtov — 822 cchri^ai yw^i TCa^d

yakovog %al 6v6k^vov aitrig 0zsvrj d^yv^cc^), ohne Objekt 22 14 idv

6a alTije'fi Tig %aQcc tov iitXrjdCov,

2. Auch fur hebr. Ausdriicke, die aus ‘ja und einem Substantiv

zusammengesetzt sind, steht utccQu bei Yerben des Nehmens u. a.:

j,aus der Hand“^): Gen. 21 30 xdg amd &^vd6ccg xavtccg

Xtj^'ilj'^ TtccQ^ i^ov'j 33 10 s%T7]0aTo rriv ^aQCda tov dygov ... ^aQa

3820 zoii(0a0d'aL tov agga^covcc Ttccgd Tijg yvvai%6g. Ygl.

Mac. II7ii aiTOv tccvtcc ^dXiv iXTcC^oi zoiii^aod'ai.

‘’US) „von bei dem Antlitz“: Gen. 4834 ^gav 8a iiagidcc 7Cag

a^Tov (Joseph) Ttghg avToiig (die Briider Josephs).

a&b'a
55
von zu dem Antlitz, von vor“: Exod. 863 aXa^ov utagd

M(d6^ TtdvTa Tcc dtpccigafiaTcc’^),

3. In Mac. findet sich nach Yerben des Nehmens u. a. ebenfalls

stets einfaches Tcagd: nach Xaii^dvaiv ISs II 34 II15i6 IY12ii;

ciTtoXafipdvaLv IYI823 ;
dsxa^d'ai 1 15 20

;
zoiii^a^d'aL II 7 n®), Ebenso

17 18 ijts^'ijTovv Ttag' avxmv aigrivriv] II 15 7 dvTLXyjfujjacog Tav^cc^d’ccL

Ttccgd TOV zvg(ov,

4. Ttccgd ersetzt bei aztv'^alv und 7tvv%'dva0%'cci den hebr. Akku-

sativ: Exod. 18 15 zgCdiv TCagcc tov d'aov ‘©1‘lb „zu

^und er [sc. der Schrecken im Lager] wurde zu einem Schrecken

Gottes".

1) loh. 1 6 iyevsTO dvd'Qconos ccTCSGtaXiiivog ccagd ^sov,

2) Oanz vereinzelt wird bei Xaii^cz'vsLv derjenige, von dem man etwas nimmt,

mit ScTtd bezeicbnet: Ion. 43 Xd^s trjv ^ov d%’ sfiov ‘ja.

3) Dittenb., Syll. ^7855 tckq skcctsqov ^legovg e7tLiis[Xsff]TSQDL ysyQcc^^sva ^triacc

v7C0^v7]^ccra] 330 35 daitai uvzov xQrjiidtov.

Ay In . anderen Biichern als Gen. und Exod. finden wir auch vollere Uber-

setzungen (mit siehe S. 228 Anm. 1.

5) Vgl. auch Reg. 1 1730 A-Text iTt^atQS'ipsv Ttag^ ccvrov, wo Tcagd =
„Yon der Seite“. Anders Reg. 111320 aX(x§sv rbv vtSv [lov iz t&v dyzccXoiv ^lov

jjvon meiner Seite“ (hierzu vgl. Gesenius-Buhl
,
Hebr. u. Aram. Hand-

wOrterbuch, wo bSijis^ mit syr. IL^ „Eilenbogen“ zusammengestellt wird).

6) Uber Xa^^dvELV, ScirtoXccii^dvEtv, dLccdexsG&ai, zo^LtsG&ccc 'Ttccgd tivog s.

auch Dittenb., Syll. ® s. v. Tcagd,
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befragen Grott“^); Gen. 2522 ijtOQS'ti'O'Tj jtvd's&O'at utaQo^ hvqCov

„zn befragen Jaliwe" 2
).

Ebenso finden wir utagd bei ^ccvd'dvsiv: Sir. Ss ^ccg a'itwv

^ccd'7]6'^ TCaidstav ‘J'D; 9 icccl yicg avtol sjjiccd'ov Tcccgd z&v TCaxegmv

ccitmv Stl Ttag^ aitmv fiad'rj^ri 0iivs0LVy beidemal 'J'a; ferner Mac.

mil IV 95 . In 1172 schwankt die tJberlieferung zwischen %ccgd

nnd dem bloBen Genetiv: sgcQxdv ml (lavd'dvsiv 7tag' •tuimv (Y ;
7tag

om. A)®).

6. %agd entspricht in freier tJbersetzung dem kebr. m Ps, 83

6

lia^dgLog dviig 0-5 ^0riv y] dvrCXyifitp^g cc'dxov mgd o'ot), ziigis ^"2 lb

„ Starke [ist] ihm in dir^.

6. Exod. 3522 steht im hebr. Texte b3> „auf“ (tier in der Be-

deutnng ^samt“, „nebst“), in der IJbersetzang aber utagd c. gen., wo-

durcli der Sinn des Satzes ganz verandert wird: ijvsyxav ol dvdgsg Tcccgd

xmv yvvaiytcbv^ ytdg (p sdo^sv xfi Slccvolcz Tjvsymv ^tpgccyiffag ml iv(hxcu

xccl daxxvXCovg ml sp^otXdzLcc ml jcsgidB^ccc b!D b;;^

‘iK'idJn ab „da kamen (oder mit anderer Yokalisation: brachten)

die Manner samt den Weibern; jeder, [der] freiwillig [war] von

Herzen, brachten (Plural infolge einer constructio ad sensum)“.

Wahrscheinlich widerstrebte es dem Emplinden des Ubersetzers,

daJS Manner Schmucbgegenstande trugen^).

7. Ttagd nach einem Substantiv dient einige Male zur Wieder-

gabe einer stat. constr.-Verbindung: Gen. 236 pa6LX£i)g mgd d'sov

1) Vgl. Mich. 68 tL %vQiog h^rjtSL mqa aov ‘j’Q. Dagegen Is. I 12 Tig ydq

iis^TjxTjas tavta i% rav xsigiov DDTtt „von eurer Hand“; Ez. 3i8 (336) vb

ccl^ci avtov h% XBiQog aov hSrjtrjaco und mit dem Artikel 820 338 rb afycc avtov

i% 'cfjg xsiQog aov in^rizi^aa
;
— Mai. 2 7 v6(iov i^^rjxfjaovaiv Sk ardfiarog avrov.

2) Matth. 24 iutvv^dvsto utaQ^ aiitoav'^ loh. 462 i^tvQ'Bzo ti}v mgccv mg^ avtmv,

3) In anderer Bedeutung steht der Genetiv Prov. 2226 fi'jjTtors fid^^g t&v

bdcov avtov Slb^ln “JlD „daniit du nicht lernst seine Wege^^

4) Hiermit hangt wohl auch das Fehlen der Sohne in Exod. 322 zusammen:
^iSfipie/Lecy'O’S ta iv^tia td td iv totg dtalv tmv ywaiTimv vfi&v ml ^vyatBQcov

„eurer Weiber, eurer Sohne und eurer Tochter^* (nur die

Rezension des Origenes korrigiert nach dem Hebr.). In lud. 824—26 laBt allerdings

auch der Ubersetzer Manner Ohrringe tragen, aber da wird ausdrucklich hervor-

gehoben, da6 es keine Israeliten, sondern Ismaeliter sind. — Ein anderes Bei-

spiel fiir absichtliche Anderung der hebr. Vorlage bietet Gen. 24 22 . so. 47 : Rebekka
erhalt einen Nasenring, was man deutlich ersieht aus der letzten Stelle, wo es

im Hebr. heifit b5^ DtUH „und ich legte den Ring auf ihre Nase“;
dem tibersetzer war jedoch augenscheinlich der Hasenring anstoBig, und er er-

setzt daher an alien drei Stellen den Singular DTI) „[Nasen-]Ring^^ durch den
Plural §v^tla „Ohrringe“ (vgl. oben S. 169), wobei er natiirlich an der letzten

Stelle das hebr. bs? „auf ihre Hase“ fortlassen muB.
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6v bI Piirst Grottes^j Exod. 302 ccQyvQlov cctpcciQB^cc

^UQa %^v e7tB6%B^iiBvmf &vdQG)v trig (^vpcxycoyrjg SKCctbv rdXavtcc v|OD

^DD ,,das Silber der Gemusterten der Gemeinde 100
Talente^^ — 4 20 tiiv QdpSov tijv TtaQa tov S'bov d'lJnbs^n »den
Stab Gottes“; 14i3 TTjv (jwvT^p/^oiv tijv ^tagct tov d'sov

„die Hilfe Jahwes"^). — In Gen. 41 82 aXrj'd'hg sotai rb pijijba to
Ttapd tov d'sov findet sicli aucb im Hebr. D57’d, aber obne daJB die

Relativpartikel die dem zweiten t6 entsprechen wiirde, voran-
ginge. — Vgl. Mac. 1 12 17 tdg tcccq^ rjii&v iTtLOtoXdg^); II 12 11 did

tijv Ttapd tov d'sov ^oT^dsiav. Zwischenstellnng des Prapositional-

ausdrnckes begegnet anck in dem der Sept, eigentiimlichen Ps. IBI7
iyo) da 67ta6(X[iBvog tr^v avtov iicc%aLgav.

Hanfig findet sick in Mac. I der Plural des Artikels, um die

Umgebung jmds. zu bezeicknen, wie 2 15 of Tcagd tov ^cccriXsog; 9 12

of Ttccgd ^Iovdov\ Oss ^Icovad'dv %al of Tcag'^ aitov usw. ^). In Mac. II

kommt nur ein Beispiel dieser Art vor: 11 20 avtitaXiiai tovtoig ts

%ccl toig Ttag"" i^iov diaXsxd'fjvai — Der Prapositionalausdruck

stekt im partitiven GenetivIllsD Tgvgxov ds tav Ttccgd 'AXs^dv--

dgov. — NebenI949 diiTtBtSav Ttagd Ban^ida („yon Seiten des B., aus

dem Heere des B.^) ... slg %iXiovg dvdgccg wird auck vollstandiger

gesagt 732 STtsOav t&v Ttccgd Nixdvogog d)g 7CBvtaKi0%CXioi dvdgsg,

8. Ganz vereinzelt stekt Mac. II Mai TtgoriX%'Bv Ttag sxd^tov

d(q)ga^ (A; d((pgog Y), Sd'EOav dCtpgovg (auf eines jeden Seite war
ein Sitz).

11. Mit dem Dativ.

1. = Q3? und riK ;jmit, bei“^). So kommt es vor

a) bei elvcci^ das in Nackakmung des Hebr. auck fortgelassen

werden kann: Gen. 2425 d%vgcc xal %6gta6(iDC TtoXi) Ttag iigXv d)S>; 27 15

tijv 6toX^v ... tijv xaXyv, ij '^v Ttag' adtfj ev ta oHxcp 31 32 inti-

yvcod'i tl eottv t&v acbv Ttag' iyiol d^?; Exod. 3321 idov tOTtog Ttag'

iliol Beg. 1 25 15. 16 Ttdoag tdg 'fiiisgag dg 7]g>Bv (bzw, ^^sd'a) Ttag'

adtotg (bzw. d2J^). Vgl. Mac. 1 8 22 slvai Ttag' avtoig sxsl iivruibocSvvov

eigr^vrig %al avg^^axCccg] II 2 14 60tiv Ttag' (sc. td pi^Xia),

1) Polyb. 3, 69, 3 17 TCaQ avrov acotriQ^cc.

2) Dittenb., Syll. ^ 543 25 rrjv TtccQ^ spiov iTtLCtolijv.

3) Ebenso Marc. 821 oC TtccQ^ a'Orov „die Seinigen“ (BlaB-Debrunner § 237).

Berliner agypt. Urk. 11385 (abgedruckt bei Helbing, Auswahl aus griecliiscben

Papyri S. 126, Z. 9f.) Ss^TtQ&viv %ai tovg 7taQ* ccvrov. Sielie auck Moulton, Ein-

leitung in die Sprache des N.T., S. 173, und Radermacber, ISTeutest. Gramm. S. 118,

die noch weitere Belege aus den Papyri beibringen.

4) Diese hebr. Prapositionen werden aucb durch ftsm c. gen. ausgedrilckt

(S. 204).

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist, Klasse. 1925, Beiheft. 16
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b) bei siQl(jKSiv^)\ Gen. 3182 tcocq ^ i^v bvqti^ ro'bg ^sotjg 6ov

tySf] 44: 9 . 10 ^CCQ^ S av tO %6vSv
;
Exod. 8628 %aQ^ CO SVQdd'7

]

Pv(30og T\i^] 24 tckq' otg 6'bQ 8‘d''r} ^vXa &6rj7Cta Ebenso Mac. II 57

OTKov svQ(0)tBto otagd tivi ^i^kCov Siad^T^XTig.

c) bei 'Vid'svcct: Reg. 1923 t‘^v [legCdcc i^v at^cc 6ov %'Blvai aix'tiv .

utaQd 60C D5?.

d) bei and.eren Verben: Gen. 34x6 oiKij^co^sv TtccQ i^ilv rib^; Exod.

221 %cctG3xi6d'rj McDV&7]g ^.aga avd^Q^Tt^ SHls^; Gen. 202? &vrl

tiig iQyadCccg^ '^g i^ya TtaQ i^ol hi STCtd etrj a'tSQa Reg. 12529

e^xai %vq(ov ^ov ivdsds^svi'i iv t^g tf^Tjg %vQC(p

So Mac. 11329 eotolrj6£v ... xatg Ttavo^lCaug TcXota iTCt-

ysylv^^Eva yor sachlichem Dativ, was selten ist^); vgl. die S. 232

Anna. 2 anznfiihrenden Stellen Reg. IIlOs 11 9 .

e) als Erganznng znm Substantiy: Exod. 22 25 iccv dl d(>y'iipcov

S)c&ccv£i07]g Tp dSsX<pp %p %avi%Qp TCaqd 0oC (BAF = Hebr. ; xp TCagd

60CM. nnd einige Minuskeln) ‘Ta5? „mit dir“. Vgl. Mac. IV 11 7 sItcsq

...eXTttda stxsg TtuQd d'sp 6(dxyiqiov (j,Hoffnung auf Heil bei Gott“).

2 . = „neben“ (eigtl. „Seite“): Gen. 39 15 Tcaxalslitcov xd

llidxLcc avxov Tcag^ a^oC (ahnlich le. is).

.3. = ‘j'D „yon“ und b (Zeichen des Datiys): Gen. ISid- /at) adv-

vaxat TtaQd xp d'sp^) Qfjiia] „ist unmoglich yon
Jahwe ein Wort (eine Sache, d. b. etwas)?", ygl. die freie tJber-

setzung Par. II 14 11 ov% advvccxat Tcccgd eol 6p%aiv av xcoXXoig %al av

6Xiyovg tlD n^i nt3>b „es ist keiner mit dir (neben

dir) zn helfen zwischen einem Machtigen nnd (eig. zu) einem, der

ohne Kraft ist (einem Unmachtigen)^ ^). — Ps. 76i3 cpo^agp Ttccgd

xolg ^ac^Usv^b xfjg yrjg ‘’Dbtib „den Konigen [der] Erde“.

4. MQti gibt Ausdriicke wieder, die ans der Praposition 1
nnd einem Substantiy znsammengesetzt sind: Gen. 44 is. 17 titag S

1) Siehe auch nnten Abs. 4.

2) Auch im K T. steht Ttccgd nur 1 mal vor unpersonlichem Dativ (Blafi-

Debrunner § 238) ; loh. 19 25 Tcagd rm avavgco.

3) So AM, dagegeu D und mehrere Minuskeln (besonders Yertreter der Re-
zension des Origenes) in genauer Ubereinstimmung mit dem Hebr. Ttccgu tov &sov.

Das Scliwanken der Uberlieferuug setzt sick bis in die Zitate fort: Luc. l 37 ov%

adwatijasL Tcagd nav gfj^cc dagegen vcagk tov ^sov A*BDL
(jcagd c. dat. Luc. 18 27 ra ccdvvaxa nagd dv^QWTCOLq Sward Ttccgd r& Q'S& iariv,

ebenso in den Parallelstellen Matth. 19 26 Marc. 10 27); die Uberlieferung des Philo

bietet teils den Dativ, teils den Genetiv, Hilarius den Genetiv (a deo).

4) Dagegen linden wir den Dativ lob 422 ccSwarst Si aoi o'b&iv

n'at'Q I'Ki'Q „und nicht ist unausftihrbar von dir ein Plan‘‘
;
ebenso 10 13

,
aber

ohne hebr. Vorlage. Ygl Matth. 17 20 oiSlv dSwarijcsi, v^cv] Marc. 9 23 Ttdvrcc

Sward r^ Taarsvavri^ 14 36 jtdvra Sward aoij Act. 2016 at Swarov sl^ a^bro).
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avQB%'ri TO %6vdv ITi . .
.

;,in dessen Hand" (vgl 9. 10 oben

Abs. lb). — Exod. 33 12 %dQiv a%Big tcccq a^oC „da bast

gefunden G-nade in meinen Aiigen“; 16 avQriTca iccqiv citaQoc. 6oi

„in deinen Augen^^). In der Eegel wird aber Wl „in den

Augen^^ bei “jn „Gnade finden“ durcb avavtiov (vgL oben S. 191)

iibersetzt, z. B. Gen. 6 8 B'bgav xuqlv avavtiov xvqlov tov d'aov; ebenso

I83 3O 27 325 33 io.i 5 34ii 39 4 4:725 . 29 504 Exod. 33 13
,
aucbBar. I 12

Mac. 1 10 60 11 24. Ahnlich beifit es Gen. 3021 a'dooxav a'dt^ %dQLv

avavtiov tov dQ%L6a6^o(pvXaHog] 43 14 6 ^s6g ^ov 8m] vyulv %dQiv

avavtiov tov dvd'Q^TCov (abnHcb ancb Exod. 821 11 3 1236). Statt

avavtiov findet sicb ancb bv^tclov, s. oben S, 196. Eiir das Sub-

stahtiv “jn, das an alien genannten Stellen mit xdgtg Iibersetzt ist,

tritt slaog ein Gen. 19 19 STCaLdij exjqsv 6 Jtaig 6ov aXaog avavtiov <?ov.

5. TcaQd nacb einem Substantiv an Stelle eines bebr. Genetivs

findet sicb Gen. 302 ayavato sv tp otztp Tta^d tp %vQi^ tp Alyvitticp

„in dem Hanse seines Herxn“. Mit dieser Stelle ist 2423

zn vergleicben, wo der adverbiale Atkus. „[in das] Hans“ oder

„[im] Hause“ durcb bloBes ^agd wiedergegeben wird^): at a6tiv

^aQd tp TtatQi 6ov tditog tifitv xataXv6ai „[im] Hause deines

Vaters*^ ®). Ferner 40 3 B%'ato aitovg av g)vXa%fi titagd tp

(piiXaxL n*^n!ii:Dn „in [den] Gewabrsam des Hanses (oder

mit anderer Vokalisation: in Gewabrsam [in das] Hans) des Obersten

der Scbarfricbter^ und 7 tovg avvov%ovg ^aQa6y oS ^(Sav [lat aitov

iv tfi (pvXanfi jra^d tp Kvgip a'dtov „im Gewabrsam.

des Hanses (oder: im Gewabrsam [im] Hause) seines Herrn^^.

6 . Bei passiven Verben stebt Ttagd: Mac. Ill 36 ^aXsltai Sh

utaQcc tolg jrollor^ Naq)d'dQ^)] IV 13 3 tp aTtaivov^ivm tca^d %'ap

Xoyi^iip (V
;
Xoy. TCaQcc ^ap A

;
utaQo. Xoy. i^) ^agiayavovto t^v

TCaQ'^v.

7. Zwiscben Artikel und Substantiy stebt es Mac. IV 3 n aicv-

d'VfLia tov TtaQa tolg tcoXsiiioig vSatog,

1) Luc. l30 svQSg yaQ %dQiv TtaQa ta &sm.

2) Der adverbiale Akkus. wird mit iv wiedergegeben Num. 30 it iv ra oha

tov dvdgbg a<bt^g )n'’13 „[i^] Hause ihres Marines — Der adverbiale Ge-

braucli von obne Proposition ist auch im Syr. haubg, s. Nbldeke, Syr. Gramm.

§ 243. Mit dem bebr.-syr. n'^3, das beinahe einer Proposition gleicbkommt, ist zu

vergleichen franz. cliez aus lat. casa „Hutte, Haus“.

3

)

^Voller lob. 142 iv ty ol%{cc tov v:c£tQ6g ]iov fiovai TtoXXcci slav. Yergleicbe

miteinander Act. 9 11 ^ijtrjaov iv oUCa ""lovda HavXov dvoiiati, TccQaicc, 1032 ovtog

^svL^stccL iv ol%L(f SiyLcovog ^vQGicag TtccQU ^dlccGGav und 9 43 iy^vsvo 8s '^^isQag

t'navccg iistvai iv ^Iotctct] Ttagd tivi IJificovi ^vqgel, 10 6 ovtog ^svC^stai Tta^d tivt

UificovL §VQG£i^ ^ iGtiv oiyiicc TtccQa d'dXaGGav,

4) KCiXsLG^ca irtccQd tLvi aucb bei Polybius.

16 *
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8. Abweichend vom Hebr. steht TtccQd G-en. 23 ii ycag i^ol ysvovj

^vQL£, ml (i%ov06v ^ov „nicbt (nein), Herr, bore

mich“ Oder mit anderer Vokalisation „bitte doch, Herr, bore micb“

Tind Exod. 16 is em^tog slg ro'bg mO'^jKovrccg mQ' Bavt<p avvdle^av

Itopb ^£)b „ein jeder entsprecbend seinem Essen (Appetit)

sammelten sie“ (aber i6 niir avvaydysta d%^ avxov a%a6tog aCg toi)g

xa&Tjmvvccg IbDliC 1t)pb „sammelt von ibm ein jeder ent-

sprecbend seinem Essen“).

IIL Mit dem Akkusativ.

1 . Ortlicb: '= i Gren. 19i Jhr ixdd’Vjto %vXyiv Uo-

66ii(dv] 13 18 Kat6xr}6sv Ttccgd riiv dgvv] = D3? 25 ti xcczpxrj^av ^l6ad%

TtaQd TO g)QE(XQ Trig bQd^acog] = 41b ivefiovTO aC ^6sg %ccQd to

%£tXog Tov^oTaiioVj Exod. 149 TtccQS^pspXrjxdTag mgd T'^v d'dXa^dav;

30 Tovg AlyvotTLOvg T£^V7]x6Tag mgd to %£rloff T'^g •O’aXd^^Tig

;

15 27

mgava^aXov Sa ixat Tcccgd (A BTtl) xd vdaxa,

Eiir znsammengesetzte hebr. Ausdriicke: Exod. 25 TtaganogavovTo

utccgd Tov jcoxa^ov „auf der Hand des Elusses'' (vgl.

S. 170) ;
13 20 €(jTQccToirtedBv0av iv Vd'o^i Ttagd xijv agri^ov niSp^a

„in Etbam im Ende der Wiiste^.

Eiir einen bebraiscben adverbialen Akkusativ: Exod. 29ii (ebenso

10
,
wo im Hebr. kein Aquivalent). 32 338 8826 4026 ^tagd xdg d'ligccg

Tfjg 0X7]V7jg TOV fiagxvglov nnS) „[an der] Tur“ ^). Derselbe griecb.

Ansdrnck findet sicb aucb 40 o, wo die Vorlage nin£> „vor die

Tiir“ hat.

1 ) In diesem Kapitel entspinnt sich zwischen Abraham und dem Hetliiter

um den Kauf der Grabstatte fiir Sara ein lebhaftes Gesprach, in dessen Verlauf

sicb viermal die Worte „hore uns, Herr“, „Herr, bore micb“ oder bloB „b6re

niicb“ bnden, 6.15 mit vorbergebendem lb, das von der bebr. Uberlieferung als

ib „ibm‘' aufgefaBt nnd zum vorangebenden Terse gezogen ist, in Wirklicbkeit

aber ^b „wenn doch“ zu*sprecben ist und die Bitte dringlicber macbt; 11 mit

was nur eine andere Scbreibung von ^b, aber im Hebr. als Negation voka-

lisiert ist; 13 mit lb „wenn du [boren wolltest], bitte docb“, was aucb

im bebr. Texte ricbtig vokalisiert ist. Der Ubersetzer abmt die Lebbaftigkeit der

Unterredung nacb, indem er jedesmal eine andere Ausdrucksweise wahlt: 6 fiTj^

HvQis' d%ov6ov ds rjfiav] 11 tcccq^ i^iol ysvov, %vqle, %ccl d-aovtsov fiov; 13 iiteidri

TtQog ^iiov Bi, ccTiovaov ftov
;

15 ovx^, %vqi.s ‘ dc^ij^iocc yd^. Er bat also in 6. 15, wo

der bebr. Text ib „ibm“ bietet, dafiir eine Negation eingesetzt, aber ii^ wo im

Hebr. eine Negation stebt, und 13 ganz frei wiedergegeben. ov%l = „nein“

kommt iibrigens aucb an anderen Stellen der Gen. vor: 192 dll' ^ ...; 18 16

oh%C^ dlld §yslaaag] 42 10 %vqis. Neugriocb. bedeutet cIxl „nein“.

2) Dagegen Reg. II 108 11 9 Ttagd ^d'VQcc (trig bzw. tov paoclscog),

Vgl. aucb c. gen. Abs. 1 a nebst der ersten Anm. dazu.
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Nach dem Substantiv: G-en. 22i7 n)v cc^^iov xriv mqcc to

T^jg %'aXdc60rig fiJDtCi „welcher auf der Lippe des

Meeres“ (ebenso Mac. Illi)^); Exod. 11 5 %fig d'SQa7tccLV7]g trig' TtaQa

rbv iiiiXov "1^255 „welche hinter der Mlihle^^
;
12 22 4^6

%ov ai^atog tov 7caQ& tijv d'vgav „welches in der Schale“

(oder „Schwelle“)j fiir einen hebr. Genetiv: Gen. 8637 ioc ^Poco^cod^

t^g Ttagic Ttotcc^idv ‘151351 ri13ini’52 „aus [dem] Rehoboth des Flusses";

Reg. 1 20 25 i7tl xrjg xad-edgag utaga xot%ov l‘ip51 Mitt „zu dem

Sitz der Wand".
Eerner findet sich %oLQd bei Verben der Bewegting fiir Gen.

21 11 sxoiiai^ev (fi^; iocoC^rj^av A) tag Ka^TjXovg s^co t^g ^itoXsoog utagd

to g)gsag tov vdatog
;
Exod. 29 12 to df XoiTtbv %dv ai^a ixxsstg otagd

t^v §i6iV tov %'V(3ia6tYiglov,

Zusammengesetztes Adjektiv und Prapositionalausdruck stehen

nebeneinander Gen. 49 13 ZapovXhv TtagdXtog xatoixTj^sL^ %al avtbg

:ta^ og^ov TcXoLcav J:|11ib ... d'^tt'^ P|1lnb „am Gestade [der] Meere

... am Gestade fderj Schiffe". Vgl. Mac. Ills UeXsvKiag t'^g ^aga-

%'aXa66Cag (7i schwankt die Uberlieferung zwischen aig nbXuv Tcaga-

^aXa^^iav und Ttagd %'dXa6(Sav

In iibertragener Bedeutung wird ^ccgd TtdSag (wie oft bei Po-

lybius) gebraucht Mac. Illds Ttagd TcdSag ^drj tbv adTjv bg^vtsg

xsC^svov] 5 8 i% tov Ttagd jtoSag iv itolfia fidgov^ auBerdem Est. E?

CxoTtstv ds s^soitLv, 01) to^ovtov i% t^v TcaXatotsgcov tb? Tcagsddica^av

l0togi&v^ S6a i6t}v Ttagd Jt6Sag 'b^dg ix^tjtovvtag dvo&LGog 6vvtata-

X66[iava tfl tG)v dvd^ia dvva6tBv6vtG)V XoiiidtrjtL*

2. In adverbialen Piigungen: Nur einmal kommt in der

Sept, die Wendung 7tag ovdav rj'ystad'ai,^) vor: Mac. Ill 6 42 iiata-

^oXdg f^g iljvxrlg Tcag^ oidhv ’{^yov^iavog, Sonst finde ich utag a%acta^

Ttagd ^LTcgov^ 7tag bXtyov^ itagd ^ga%v \ Mac. II IO13 TCgodotrig %ag" a%a6ta

dmiiGyv] 10i4 tcag^ a%a6ta TCgbg tovg iSCovg sTtoXaiiotgog^si^] 11132s

TCag 8%a0ta 'bq)og6^avoi ^std tfjg 8v6xX£a6tdtY}g sii^L^cfsmg did td%ovg

ijlidg ^ata^tgaipac td Ttgdy^ata, — Ps. 722 i^xov df jcagd fUKgov

a6aXaiid'ri6av ol TtbSag^ Jtag^ hXlyov i^6%vd'ri td diu^^jiicctd ^lov

1) Dagegen wird tlM „auf der Lippe (am Rande)“ durcli einfaclies Ttccgd

ersetzt Keg. 1135 111425 cog i} afi^iog r) Tcagd &dXaaaav^y Exod. 23 s&riKsv

avtijv (sc. T'bv <d't§tv) stg to slog Tcagd tbv Ttotcc^ov li^‘^51 ri5Dtt CjlDd „iii das

Schilf auf der Lippe des Flusses‘^ Ahnlich auch Dan. 125 %ccl tdov 8vo ^stsQot

£L<)t7]%SLG<xVf slg iv^sv tov Ttota^ov v.ccl slg I'vd-sv 15}<‘^51 tlMb 51351 ^51^5

lii^‘'fl h&db 51351 „einer tier zur Lippe des Flusses uud einer liier zur Lippe

des Flusses “ (Tlieodotion iibersetzt wortlich stg ivtsvd'sv tov x^^'Xovg tov Ttotcc-

fiov %ccl slg ivtsvd^sv tov %£lXovg tov Ttotcc^ov),

2) Polyb. 14, 7, 3 ; 16; 13, 3.
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„wie (nm) weniges“ nnd „wie niclits“. An den folgenden

Stellen hat der Grrundtext stets „wie (um) wemg“: Ez, 16 47

TCciQa ^LKQOv Kccl 'bTteQKSi^ccL ait&g iv Ttd^atg ratg 6dotg 6ov; Prov. 5 i4

Ttag dUyov S'ysvdfirjv iv tfcccvrl occcnp] Ps. 93 i 7 ita^cc ^Qaxi) TtccQtpxrj^sv

tp adrj fi ipv%')] fiov; 118 87 ^ccQd pQaxi} 6vvsreXs0(ii/ iv rfj

3. Selten steht zur Bezeichnung des Grrundes, in Gren.

nnd Exod. je einmal vor dem Infinitiv^): Gen. 2020 iSovl8v(3sv

7t£Ql ^FccxijX i^td m] xal ^6av hvaytCov a'btov d)g y]iisQca bUyau

^agd tb DcyaTtccv airbv ccit'ilv^) Hlni^ „in seinem Lieben sie

(Akkn8 .)“
;
Exod. 14 11 elitccv Jtgbg Mov^flv Ilccgd tb i7tdQ%£iv^)

livi^liara iv yfj Aiy'6^X(p i^ojyaysg Tjfidg d'avatmi^ai iv tfj ipijfip; "’bli'Din

n^nb isnnpb Q’^ninp „[GescHelit es] wegen des Nickt-

seins (eig. von NicMsein) von Grabern in Agypten, [daB] dn uns

genommen bast, zn sterben in der Wnste?“. Ebenso wird iiber-

setzt, indem nur die in der Exodusstelle nicht beriicksichtigte

Eragepartikel n mit aJ wiedergegeben wird, Reg. IV Is si xcagd rb

Hij slvai d'sbv iv ^^gccril {jiislg 7toQ£V£6d^£ iTCL^rjrrj^aL iv BdaX

livtav d'sbv Ak%clq6v\ und e si Tcagd tb ^ri slvcct O'sbv sv laguijX

0i) TtOQSvrj iv tfj BdaX ^vlav d'sbv A%%aQG)v
;

(dagegen is

A-Text :tapd tb fvrj elvai %'sbv iv ^lapaijX tov i'K'Qi]tf]6ai iv p'ij^ati

aitov obne si\ Aucb einfacbes ‘^bl'a obne wird in derselben

Weise iibersetzt Dent. 028 TCapd tb firj Svvcccfd'at ocfipcov si^ayaystv^)]

vgl. ancb Sopb. 3 6 i^eXimv al TcdXsig aitmv TCapd tb ft^rjdeva iTtdg-

%siv iir]Ss %atoiKslv ^bniQ „verbeert warden
ibre Stadte von Nicbtsein von Menscb[en], von Nicbtsein von Be-

wobner[n]“. Dagegen wird ^bl’XD dnrcb did tb c. inf. wieder-

1) An anderen Stellen wird anders wiedergegeben : Gen. 26 10 ^ingov

iKOifnjS'T} tts tov ysvovg fiov fistd ryg yvvccMg oov; Ps. 2i2 orav i^'icavd'y iv

xd%u 6 ^v^ibg 80 15 iv firiSsvl tohg ix^Qobg ccvtcov itaTtBivonaa] lob

32 22 si fiTjj v.ccl iiih afjTSg sdovtav,

2) Vgl. Dittenb., Syll. ®495i30 Ttagcc rb ri]v dgiS'^iriatv TtoiTjcaa^ccL.

3) Die Worte nal ^aav bis ccirrjv fehlen in A (cod. B kommt iiberhaupt

nicht in Betracbt, da er ja erst mit Gen. 4628 beginnt), dock werden sie ein-

stimmig von der iibrigen tJberlieferung mit nur geringen Varianten (hervorzuheben

ist 8td statt v:aQd in 1) bezeugt.

4) Bezeicbnend ist die Lesart des Philo, der nach Brooke and McLean Sldc

rb ^7} bIvcci hat; auch ein Teil der Uberlieferung des Chrysostomiis bietet did

statt rcccQcc.

5) Ganz wdrtlich
5
,von Nichtsein des Nichts“. Zwei Negationen in demselben

Satze heben sich im Hebr. nicht auf (Gesenius-Kautzsch, Hebr. Gramm. § 152 y).

6) In demselben Satze kommt noch einmal Ttccgd ro c. inf. fiir ‘j’XD c. inf.

vor: TtccQcc rb iilo^occl (B, die sonstige Gberlieferung fiigt v,vQtov hinzu) avrovg

DnilS^ „von (d. h. wegen) seinem Hassen sie“; nur m hat did.
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gegeben Deut. 2855 dice ro ^ri %a%aXeLq)%'^vai (BF, %a%aXslBl(p%'aL AGrM)
avzp ovdav ev tfi at£vo%G3QCa 6ov] Ez. 345 dis^TCaQT] ta TtQd^ard (lov

dod TO ^rj alvat 7toi[iavag^). Sowohl Ttagci als aucL. did in ein und

demselben Satze finden sich Bar. 3 28 %ai d7c6Xovto Tcagd to

£%£LV cpQov’ipiv^ aiccoXovto did Ti)v d^QvXCav aitmvj womit zu ver-

gleicben ist Dittenb., Syll. ^834io oi Ttagd z^v idCccv zov jtQd'yfjiazog

(pv6iv, dXXd Ttagd zijv ^[icbv avz&v d6d'£V£iav rj did zivcc dXXrjv tv--

%i%iiv £[ji7c6di6iv.

Den Grrund bezeichnet itagd auch Mac. IV 10 19 oi ydg Ttagd

zovto (deswegen) zbv XoytiJiibv rjii&v yXo^^ozo^Tj^sigy der einzigen

Stelle, an der sich jtagd mit dem Akkasativ in diesem Buche findet.

4. Die Bedeutnng
5
,gegen, wider“ findet sich in Gren. nnd

Exod. nicht, in Mac. an drei Stellen: 11445 og d’ dv itagd zavza

:woi')j&ri^); II 4 36 vTchg zov jiagd Xoyov (wider Vermuten) Tor ’OmW
dTtBXzovfi^d'ai

;

11178 ^'i]Z£ dvaidi^ovzog tceoI z&v yeyavrj^svGJv Ttagd

X6yov (gegen Ordnnng, Eecht).

5. Tiber den komparativischen Gl-ebranch s. Diss. S. 44.

did.

I. Mit dem Grenetiv.

1. Ortlich:
= 2 „in“ : Exod. 1429 15 19 ^TtoQsvd'rjaav did ^‘7]Qcig^) (ebenso

Mich. 2 13 diijXd'Ov TtvXi]!; Tcal B^ijXd'ov di avzTjg; Beg. 104 diTjXd'ov

did zijg yrjg] 1114 29 zijg i(D66zi:ov zfjg eK%OQ£voyi£vi}g did Tofi to^%ou)
;

Exod. 3227 dvaKd^irl^azs ... did z^g TtaQSfi^oXTjg,

= „durch" (urspr. „Abstand von^?): Gren. 208 ^aQaTCTiijjag

da ^A^iiJiiXa% ... did z^g %'vgidog^), Vgl. Mac. II3 19 did z&v d'vgCdmv

diaxvTtzov; Reg. II 2O 21 7
}

KEg)ocXij airov Qi(p7]6£zai Ttgbg 6£ did tov

zaCxovg.

= jjanfj fiber": Reg. Ill 615 cpmddiiridsv zovg ivdaaiiovg di'

dXov zov oimv; 08 7tdg 6 diaTtogavo^iavog di avzov (sc. zov oUtcov).

Der Prapositionalausdruck steht ohne hebr. Aquivalent Reg.

11749 diadv 6 XCd'og did zfig •xagi^atpaXaCag, — Mac. 1551 di^X%‘sv did

1) Noch anders Os. 46 w/n-oicb-aT] 6 Xaog pbov ag o<v% kxov yv&aiv ‘1^*13

'’bl'JQ „vertilgt wurde mein Volk von dem Nichtsein (wegen des N.) der

Erkenntnis“, wo cbg dadurch veranlaBt ist, daB der Ifbersetzer "'‘0^3 von

„ahnlich sein, gleicben" statt von H'Dl „vertilgen“ ableitete.

2) Ganz ahnlich Dittenl)., Syll. ®39920 kkv ds tig nagd xavta jrotrjt.

3) YgL Hebr. 11 29 Sis^ricccv %r\v ^dXucGav cog kik |?]oag

4) Dagegen Arist. Thesm. 797 sk S'VQtkog 7caQcc%vjttsLv. Vgl. aber Herodot

III 145 kianv'ipag did tjjg yogyv^rig.
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tTjg TtdXscDg'j 631 dice tTjg ^Idov^acagj aber 546 did: fis0ov

ccitTjg (sc. tTjg ^dXscog) TtoQS'iis^d'ciL Dies diet ^b0ov findet sicb auch.

sonst: ler. 444 di^ijXd'sv dia fis0ov rrjg ndXscjg D5>n TiW jjin der Mitte

des Volkes^‘; Am. 5 17 iv Ttd^aig bSotg oiOTCstdg^ di6ti ^Xsiido^at doSc

(jiB0ov 00V „in deiner Mitte"; Idt. II39 cJ|cd 0s dice ^e0ov tTjg

^lovdaiccg] Sus. 02 6 ayysXog %vq(ov 6QQi^|JS 7tvQ dtSi ^s0ov ccvt&v^).

Den Abstand bezeichnet did Mac. II 617 di dXCycov iXsv0thv

ijtl tijv diYi'yri0iv,

Tiber diddvai ti did xsigdg nvog und tm ist beim Dativ ge-

handelt (Diss. S. 59 f.).

Erwahnenswert ist noch Gren. 33 10 ds^ca td dwpa did rmv ijjidjv

%sLQmv ‘iTlS „ans meiner Hand" ^).

2. Zeitlich:

Gren. hat kein Beispiel, Exod. nur did utavtdg^) = ^be-

standig, immerfort" : 2B29 27 20 2826.94 SOs; dieselbe Eormel anfier-

dem Num. 17mal, Ps. 27mal, Is. lOmal, Lev. 7malj Sir. 6mal,

Par. I, Ez. je 5mal, Par. II 4mal, Peg. II IV, Prov., Est., ler.

je 3mal, los., Idt., Os., Nah., Hab., Dan. je Imal; auch in den

ersten drei Makkabaerbiichern : 1 1 sc 8 15 1525 II 14 24. 34 III 7 e. 9 .

Dieses did Ttavtdg ist nicht nur die tlbersetzung des adverbialen

n'^rjn, sondern auch des Substantivs „Fortdauer", das sich

mit und ohne Artikel vor allem in stat. constr.- Verbindungen

findet: Num. 4? ol ccQtoi of did Ttccvtbg Dflb „das Brot der

Eortdauer", d. h. das Schaubrot; Ez. 39 u dvdQag did %avxbg

„Manner von Fortdauer", d, h. Leute, die ein bestandiges Gre-

schaft haben; Peg. IV 25 30 hnatoQECa aitov B0xiatoQsCa did otavtbg

sddd'Tj aixp lb Ji^riD „seinUnterhalt [als] ein Unterhalt

von Fortdauer (d. h. ein stetiger) wurde ihm gegeben"
;
genau die-

selben hebr. Worte iauten ler. 5234 0vvta^ig aixp idCdszo did

•jtavtdg, Daneben begegnen uns filr auch noch andere griech.

Ausdruebsweisen. So wird lnbl3> „das Brandopfer der Fort-

dauer", d. h. das taglichc Brandopfer, zwar Num. 28 10. 15 29i6.i9.

22. 25. 38. 31. 84. 88 ubersetzt mit i] bXo%av%(Q0ig rj did Mvxdg^ 2831 zb

bXo^a'vzGiiia zb did navzog^ Ez., 46i5 bXo'^tccvzmyia did Ttavzog (hier

1) Ygl. Luc. 4 so BLBlQ'dv Sid h>b6ov avtav (ebenso lob. 859 in einem weit-

verbreiteten Zusatze). Schon Herodot VII 128 (iscov avt&v ccvX&vo: sIvccl.
_

Ohne folgenden Genetiv Dittenb., Syll. ^ 969 65 %oir\6BL ds %al rdg 6Qoq}dg tdg did

(isGov. — Siehe auch unter h,

2) Sonst findet sich bei S^xBad'cci entweder xsigog nvog: Par. II30i6

Is. 402, Oder h %siQ6bv ttvog\ Exod. 20 25 32 4 Sir. 60 12 (hebr. nur der Singular

„aus [der] Hand [jmds.]“)<

3) Auch Thess. II3 i 6. Vgl. Dittenb., Syll.^58835 730io 734 5 98215 1157 60 .



anch im Hebr. obne Artikel), dagegen Esdr. II 2O 33 xov

ivda^sxL&^ov and Exod. 29^2 Num. 286 Esdr. lids ^v0Lct bzw. 6X0-

xcc'iitcj^a oder 6Xoxavt(o&eog ivdsX6%i6[iov (anch im Hebr. obne Ar-

tikel) ^). Eerner wird SntiS^ ;jSpeisopfer von Eortdaner", d. b.

tagliches Speisopfer, zwar Lev. 620 mit d'v^Ca dtic itavx6g wieder-

gegeben, aber Num. 4i6 x] Q'vaCa ^ mO*’ tuleqccv'^)^ Esdr. II 20 33

%'v6Ca xov kvSsXB%i0yuov (an beiden Stellen aucb im Hebr. mit Ar-

tikel). Zwei tibersetzungen werden verbunden Exod. 30 s d'v^Ca^cc.

ivdeXsxc^iiov StS: jtccvxog (BM, om. did navt. A*E) jn'n'Op j,Eanche-

rung von Fortdauer", d. b. taglicbe Haucberung; das ist also eine

Verquickung zweier verscbiedener IJbersetzungsmoglicbkeiten, wie

wir sie schon Gen. 23 13 (oben S. 192), Reg, IV 22 19 (S. 201) nnd

•Gen. 245 (S. 203) beobacbten konnten^).

In Mac. IV kommt Ttavxog nicbt vor, wohl aber dtu plov

(4i), das nmgekebrt in der iibrigen Sept, fehlt^).

Neben diet: Ttavxog steben dv oXov^) Reg. IIIlOs Ez. SSs Mac.

1

6

18 nnd did: xdXovg Is. 626 Est. B 7
,

beide gleichfalls, soweit der

bebr. Text vorbanden ist, =
Eerner findet sich die zeitlicbe Verwendung von Sid Mac. 1 1227

di’ SX7]g X'fjg vvKtdg] IV 3? di SXrjg fjfx>BQag^)i II 13 10 di’ ij^SQag %al

vv^xog'^). Dabei ist za bemerken, dafi olog anBer Mac. 1122 ? IVS?
mir in Akkusativverbindungen vorkommt: oXriv xijv iniBQav Ps. 246

3I 3 nsw. (im Psalter im ganzen 17mal) Pro v. 21 26 23i7 Is, 2824

662; ?>Xriv xfjv v'i%xa Exod. 142o. 21 Lev. 69 Num. 14i los. IO9 lud.

16 2 . i 6(A-Text) 19 26 Reg. 1 16 11 31 12 11 232 Os. 76 Is. 218; SXrjv

xiiv rj^sQccv Kal SXrjv xijv vvxxcc (ixsivrjv) Num. 11 32 Reg. 1 28 20

Is. 626, so anch Reg. 11924 Mac. 1 5 50 oXrjv xijv i^^sqccv iycsdvrjv ml
SXrjv xijv vvxxcc.

1) Ygl. aucli Num. 283 sig oXoTiavTcocriv svSsXsx&g, „Brandopfer“

im stat. abs. stebt und daher vom Ubersetzer durcb das Adverb

wiedergegeben ist.

2) Ein Hinweis sei gestattet auf die Lesart des cod. n

3) In Dan. bezeiebnet alleinstebendes das taglicbe Opfer. Dies gibt

sowobl der Sept.-Ubersetzer wie aucb Tbeodotion stets riebtig wieder: 811.12.13

wenden beide das Wort 'd'yaia an, 11 31 Sept, ^vclcc, Tbeod. hSsXsxLGiiog. Be-

merkenswert ist 12 11, wo es in der Sept, beifit rj ^vaCa Sia Tcavrog^ bei Tbeod.

6 £v8£XE%L6iL6g.

4) Polybius und die Papyri der Ptolemaerzeit baben beides, dia irtcevtog und

^cov. Letzteres ersebeint ferner Dittenb,, Syll. ^495 5 781 1101 15; aucb neu-

grieeb., z. B. %cctccdi%(x^saccL dril. stg yvvaHa dia §lov (Seidel, Neugrieeb, Cbrest.

S. 16, Z. 16).

5) Aucb Dittenb., Syll. ®665 20.

6) Aucb Dittenb., Syll. ®117l5.

7) Pap. Tebt. 1 48 Sid rs vv%thg %aX rj^sQccg,
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d/f alG^voq\ Dent. Bsd Is. 6O 21 Db"!3?b „zu Ewigkeit", Dent. 1228

„bis zu Ewigkeit", anch Sap. 4 19
;

in freier TJbersetznng ler.

20 11 oin Bvdri^av artiiiccg at di aicbvog oi% i7CbXri6d'ifi6ov%aL

ntibD „Sch.ande von Ewigkeit“, d. h. ewige Schande.

Side xB66sQd%ovxa rjiisQ^v Dent. 9 11 yp‘D „nach Ver-

lauf von 40 Tagen^ (vgl. S. 214) ^).

3. In llbertragenem Sinne:

= G-en. 4i a>ctr]6cc^7]v dvd^Qc^Ttov did xov &sov; 40 id:

^vT^dd’TjxC [lov Sid asavxov, VieUeickt ist mit letzterer Stelle zu ver-

gleicken Mac. IV 5 ss 01^% ovxing olTcxstQTjdm xb ifiavxov y^Qag^ &0xs

S£ i^avxov xbv ^ccxqlov %axaXv6ai vS^iov,

= ^ Exod. IBs did: xov utvsv^axog xov d'v^iov 6ov diS6xrj xb

aJdcop. — Reg. I 22 13 . 15 BQcoxdv avxp Sid xov 'O’^on; II

5

19 riQ6x7]^£v

Navels Sid xvqCov (dagegen wbrtlich 2i STtrjQchxrieBv ^avslS iv

%VQl(p) ^).

= b ,,zu“ : Gen. 408 ov%i Sid xov d'sov 7) Siatsdcpri^ig avxwv (der

Traume) ioxiv, — Reg. Ill 17 1 di,d: 6r6^axog Xoyov fxov „zum
Mnnde meines Wortes“, d. h. entsprechend meinem Worte (s. anch

' nnter oeaxd c. acc.).

== „von bei“ : Reg. Ill 1 27 Sid xov otvQiov ^ov xov Pa^iXscog

yiyovsv xb Qfj^a xovxo.

= „anf dem Munde“, d. h. anf das GeheiB: Exod. 17 1

Sid Qtliiaxog kvqCov] Nam. 3 le. so . 51 Sid g)(DV'yjg %vQiOv (s. aneb unter

oeaxd c. acc.).

„in der Hand“ ^): Exod. 8629 06a ^vvixa^sv TciiQiog Ttoifi^ai

aifxd Sid M(vv6fi\ avxri rj (Svvxa^ig xxjg ^xrjv'^g xov fiagxvp^ovy

xa&d 6vvExdyY} Ma)6fi^ X7)v XsiXovQyCav slvac xebv Aevsix^v Sid ^Id'a^dg

xov vCov Aageov xov isgmg, Ahnlich Mac. II 4 ii xd xsC^sva xoig

TovSai'oig g}iXdv<d^pco7ta ^a6iXi%d Sid 'Imdvvov] 7 ho xov vSpiov xov

So^svxog xolg itaxgaaiv Sid M(o6ri] III

7

10 Sv" a'dxa>v XTjg

dg)£iXoii6v'rig TcoXddEog,

1) Vgl. Act. l3 dt’ ij^sQ&v TsaasQci'iiovtcc 67tzccv6[isvog avxotg\ Matth. 26 61

(abnlicb Marc. 1458) dvvcc(ica %ccraXv6ca xbv vabv xov ^sov %al did xqlcov tj^sq&v

ot%o§ofi^cat faber Marc. 15 29 ovd 6 %ccxalvG)v xbv vabv nal otyioSoficov iv xQtalv

fjfiBQaig)', Gal. 2idtoj dsnaxsaadgeov ix&v TtdXiv dvi^riv sig^IsQooolvfia. — Marc. 2 1

'Hal eiasXd'dv TcdUv slg Kaq)aQvaob^ dd ’^^isq&v 'fjHovaS’rj oxi iv oik(p iaxCv^ wobei
zu beaebten ist, daB der Begriff „eimge‘^ bei „Tage“ weggefallen ist (s. oben
S, 214 Anm. 2).

2) Reg. 111225 i’^tsqcoxifiGaxB 8y\ aijfisQov xbv hvqlov steht aucb hebr, der

Abkusativ nW „befrage doch heute das Wort Jabwes".
Wie bier „Wort'‘ uniibersetzt gelassen ist, so „Mund“ los. 9 20 nal %vqiov o'bn

£7t7iQa}X7](sav nm*’ ,,und den Mund Jabwes niebt befragten sie^*.

3) Siebe aucb unter iv.



Bei einem passiven Partizip findet sicli did Exod. 229 6 aXovg

did tov d'sov „welclien fiir schuldig erklart Grott“.

Bei passiven Verben wird dcd auch in Mac. IL IV gebraucbt: II 4 3

&6'vs ocal did tivog tcbv vjrio tov U^fKovog S8doKL^a(D^svG:)v q}6vovg 6vvtB~

lsl6%'ai] 621 81 avtov 7CaQa(3%sva6^Bvta\ IV 17 11 dlri^'^g ydQ

aycov d'BLog 6 So ait^v ysyBvi]iisvog^ vgl. anJBerdem die scton bei

zitierten Stellen 11 4n 7 30^).

Oft findet sicb in Mac. II. IV instrumental gebraucht^):

II 7 24 ov [lovov did Xdycov STtoietto tijv 7taQd%Xi]6iv^ aXXd %cci dt

OQKcov Bitl6tov; 12 25 ijtidt60avtog dh avtov dtd tiXblovcov tbv OQ^td^dvj

IV 16 24 Sid tOTitcov tmv X6y(ov . . . %aQa%aXov6a, Der Prapositional-

ausdruck stebt auf gleicber Stufe mit dem Dativ IVBss t^v

%bqI tTjg sv^sfisCag loyi^iimv ovts Xoyoig dB(Sit66Big^ ovte Sl' sgycov,

— II 15 16 tijv dyCav QOiicpaiav ... Si’ '^g d'^av<y6ig tovg vjtBvccptiovg

*

IV 3 10 ovx 7jSvvato So avt&v (sc. tcbv %7iyG>v) Id6a6%'ai ti}v SCipm^

— 11225 Sid iivriiiifig avala^alv] 14 i 8 tiiv %q16lv 81 afydtcov TCoiiq-

0a6%'aL\ 1521 yivcQ0oi(DV on ovx s0nv Sc otcXcov] IV 2 22 vovv Sid

tmv ai^d'rjtTjQiCDv ivsd'QdviCfsv

;

812 Sid tov (p6^ov %b16bibv aitoSg,

— Abhangig von ^avd'dvsiv

:

IVI17 'fj tov v6^ov TtaiSeCa^ 8C fjg

td ‘d'Sia 6B^v&g %al td dvd'QWTtLva eviiq)BQ6vt(og ^ccv^dvoiisv] 10 le

BTtivosij tvQavvs^ ^a^dvovg* Zva xal 8id tovtcov ^dd'i^g, — Bei Aus-

driick^n des scbriftlich Uberlieferten : II 2 is 7ca%'bg i^riyysCXato

Sid tov vd^ovj 223 V7tb 'IdacDVog tov KvQrjvaiov SsSrjXcDiiBva Scd Ttivts

^i^Xlcov] 4$ i^ayysiXd^BVog tm ^aOiXal SC avtsv^scog dQyvgtov tdXavta

B^Tjxovta Ttgbg toZg tQia%06i0ig] 11 15 06a ydg b Mama^alog B7ciS(D%av

tp Av6ia Sid ygaTCtav^) %sQi tcov ^lovSaCcov] ebenso Esdr. 122 Sid

ygam&v (dagegen ist in den Parallelstellen Esdr. Ill 1 Par. 113022

das bebr. „in Scbrift“ wbrtlicb durcb av yga^tp iibersetzt).

In Mac. IV findet sicb etlicbe Male der Prapositionalansdruck

zwiscben Artikel und Substantiv^): 95 tbv Sid tmv ^a^dvmv ri^tv

d'dvatov d%BiXmv (abnlicb I45); 135 tmv ^hv Sid itvgog dXyriSovmv;

1) tiber diesen Gebrauch des Std in den Papyri der Ptolemaerzeit siehe

RoBberg S. 38, III 1.

2) In den hebr. vorliegenden Biicbern ist mir did fiir instrumental gebrauchtes

H „in“ nur Reg. Ill 616 begegnet: amodoy^ricsv tovg toi%ovg tov oHov 8id ^vlov

TIS^Q^VCOV.

3) loh. 1720 did tov loyov; Act. 1527. 32 did Xoyov.

4) Vgl. Inscbrift von Andania, Corp. Inscr. Gr. V, pars 1, Nr. 1390, Z. 84

tag Tigdvag tag d^vo^ac^ivag did tcov &Q%aicov iyyQacpcov. Epist. priv. ed. Wit-

kowski 48 15 otg ... did y^aiiiidtoav iyiQiva^sv orj^fjvai (sc. tb avto). Act. 18 28

kitideiyiv^g did tav ygaip&v.

5) Die Redensart ot did tivog, welche in den Papyri der Ptolemaerzeit be-

gegnet (RoBberg S. 38), kommt in Gen., Exod. und Mac. niclit vor.
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149 'tcctg dtSi TtvQbg ddiivacg] is ti dst ri}v dice rmv itXoymv ^(pcDv iTtL-

dBL%vvvab tijv TtQog tie %i%va (Svvjcdd’etav
]

15 29 tov did^ 6jtXdy%v(x)v

dy^vog] 17 s %hv dice %mv p(X0(ivmf

4. In adverbialen Ausdriicken:

di’ ixcct^Qov: Mac. IV B 21 („in beiden Fallen").

s'dd'sCag: Is. 59i4 Si svd'sCag oiz iSSvavto disld'Siv JiriDS

bDin „Grerades (Rechtes) kann nicht kommen".

Sid XEvfig: Lev. 26 le dTtEQslTs Sid xBvflg td dTtBQ^cctcc =
„vergeblich" ^); lob 2$ 9 17 Prov. 2329 = D5ln „umsonst“ (obne

Ursache, Verschnld.nng)^); Ps. 243 = „leer" (ohne TJrsacbe)®).

In lob 65 ^1
)

Sid xBvfjg HSKQd^Btcci bvog ccyQiog ist S, %. Zusatz des

Ubersetzers. Frei ubersetzt ist Ps. 30? ro'bg cpvXdc^^ovxag ^ccxccidxr}-

tag Sid HBvijg „die Bewahrenden (Yerebrenden)

Windbauche eines Niebts (d. b. Gotzen)" ^). Sid %BV7]g findet sich

anfierdem nocb Sir. 23ii Mac. 1 612.

Sid td%ovg: Ps. 611 aii3%vv%'BLi]6av aepoSga Sid tdyjovg „Augen-

blick", d. b. pldtzlicb®); auBerdem Sir. 11 21 Est. Eis Mac. I627

III 3 23 5 43 ®),

II. Mit dem Akkusativ.

1. Vor einem Zeitausdruck stebt Sid c. acc. Reg. I9i2.i3 Sid

tijv rjjj^BQav ^%Bi sig tijv TtdXiv bzw. ei^'^^sts aStdv j,den Tag",

„diesen Tag", d. b. beute, bzw. ai"'nD „wie den (diesen) Tag".

2. In Gen., Exod. nnd den Makkabaerbiicbern wird es nur vom

1) wird Lev. 2620 lob 39 16 Is. 6528 mit slg %bv6v wiedergegeben,

Is. 494 mit 'nsv&g-, einfacbes p'^'i obne b Ps. 72 13 mit pata^cog,

2) DUn in dieser Bedeutung wird iibersetzt Ps. 108 8 {iTtoXspriadv .llb) dcogsav.

3) dp*’^ in dieser Bedeutung Ps. 7 6 (dTCOTCscotpi Scyth twv ixd'Qmv ^ov) %sv6g.

4) Derselbe bebr, Ausdruck wird Ion. 2 9 so ubersetzt: g^vXccaaopsvoL pdrcacc

yial 'ipsvd'fj.

5) Fiir beifit es Is, 47 9 i^ai'cpvrig, ler. 4 20 d(fva.

6) Mit did rdxovg sind zu vergleicben a) iv vdxsi: fiir den adverbial ge-

brauchten Inf. abs. ‘iMd „eilends'‘ Deut. 9 3(B laBt i-v t. fort) 2820, fiir Sign'd

„[in] Eile“ los. 819
,

fiir „um wenig, beinabe“ Ps. 2 12
,
auBerdem nocb

Deut. 2824(nur in B). 63 los. 818 Reg. 1 23 22 Sir. 27 3 Bar. 422 . 24.25 Ez. 29 5

Mac. 1115 43; b) der adverbiale Akkusativ roexog: Reg. 11122 9 Par. II 18 8 fiir

Mac. III 69
;

c) derselbe adverbiale Akkusativ mit dem Artikel ro tdxog

fiir 'llnd Deut. 74. 22 9 12 lud. 223, fiir JSFum. 164G los. 106 lud. 954 (AGMN;

raxv B), fiir das asyndetiscb mit einem zweiten Verb. Bn. verbundene „er

moge eilen'^ Is. 5i9. HauBg werden jedocb ^T\12 und in^rid mit tcixv und rax^cog

wiedergegeben.
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Grunde gebrauclit ^). Es ist Ubersetzung der tebr. Prapositional-

fiigungen 'Tiiyn nWegen", wie Gen. 12 le si s’xQijefccvTo

di aiti]v; 2624 xXrj&vvS) to dJC^QfiK di^ A^gadfi (fiir auch,

Reg. 11222 23 io 11721 182), und ^wegen", wie Gen. 305

ftlOEv KiQioq tbv olxov tov Aiyvxuov 8ik Fiir 'jS'^ab »iim

... willen“ stebt es Reg. Ill 11 13.32. 34 Sid ^avald tbv dovXbv [lov,

Ferner steht es fur

„auf [Grrund von]“ : Gren. 269 [iijitots aTtod'dvco di/ cciff^v;

8829 tC dLamTtTj did 6h q^gay^og; Reg. 1121? sg)6Caato 6 Pa6iXavg itcl

MayLcpL^66%'a ... Sid tbv oqxov xvqlov, besonders in p „auf [Grrund

von] so" Sid tovto% wie z. B. G-en. II9 1922 2I31 Reg. IBs u. o.

(auch Reg. 1 2 so Os. 26.9 = pb), doch steht dafiir auch avsKav

tovtov (Gren. 224 I614 206 3282 33io 4221)"^) und ov aivs%sv (Gen. I85

108 8826 Reg. II 18 20) ^).

jjVon dem Antlitz “ : Gren. 27 41) TtQOtJcbx^i^cc rjj gcor; [lov did

tdg d'vyatsQCcg rcbv vlmv Xar,

„bei, mit“: Gren. 398 si 6 xvgiSg fiov oS yivdxfxai Si" ifis

ovShv iv tip olxip aStov iTa 25b ^^nicht wei6 er hei mir

(d. h. neben mir, weil er mich neben sich hat), was im Haase

[ist]" ^), vgl. 3028 oSk ?iv'b dQxiSa6^oq)SXa^ yiv(h6xa)v Si aitov o^»-

hebr. aber bD nis5 nxn p25 „nicht war

der Oberste des Grefangnisses sehend irgend etwas in seiner Hand
(d, h. er bekiimmerte sich um nichts, was in seiner Hand war)".

^ „in“: Mich. Is Sid d^epsiav "laxh^ icdvta tavtoc xal Sid d^ag-

tCav oYxov "l6gcci^X.

b: Reg. 1 10 2 aSaifiXsSdccto Si b^dg.

Das haufig vofkommende Sid %l entspricht hebr. ni3b „zu was",

d. h. warum^), bisweilen auch „warum“®), wie Reg. Ill le.

1) Auch bei Polybius und in den Papyri der Ptolemaerzeit findet sich die

zeitliche und brtliche Verwendung des Bid nicht; im N.T. nur einmal die ortliche:

Luc. 17 11 Bid fjLSGOV JScc^ccQL'ccg %ci\ TaliXccCccg.

2) liber sonstige Ubersetzungen yon bb!5i!l siehe unter %dqLv S. 244, Anm. 5.

3) yid {Bid) tovto auch neugriechisch.

4) %vB%Bv tovtov Exod. 9 i6 = rib5t

5) ob eI'vs%£v Gen. 22 16 = p\
6) Dagegen 6 ov% jjBsi t&v %ad'" iccvtbv o'bBsv TtXrjv tov dgtov ov 'rjad'isv

ai}t6g b3l25 25in Onbn D25 r\)2^i<)2 im iftb „nicht wufite er bei ihm

(wohl reflexiv als ,bei sich‘ aufgefaBt) irgend etwas als das Brot, das er aB“.

7) Biat^ auch neugriechisch. — Fur iH'^b auch i'vcc ti', z. B. Gen. 42 1 44?

Reg. 12618 27 5 2812 11 3 24 14i8. 31.32 u. 6. Conybeare and Stock, Selections from

the Septuagint zu Gen. 42 1 (S. 127) verweisen auf Matth. 27 46 Act. 7 26 und auf

ut quid bei Augustin, tvcc tC ist schon attisch (s. auch BlaB-Debrunner § 299,4).

8) wird auch mit ti on wiedergegeben (Reg. 112421 III 1 13).
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Neben did rC findet sich aucb eKSKcc xivoq (Reg. Ill 9 8 „auf

[Grrtind vonj was^Q.

Wie scbon did 'tovro und svs^bv toiirov^ did %l und %vb%o:. tCvog

gezeigt habeiij werden did und svexsv {evsna) gleichwertig ge-

braucbt. Dasselbe ersieht man auch aus Gren. 12 is bItcov ovv on
(xvtov slfiiy S^tcog ai' bv ^oi yivritai did 6e iial ^'^(SBtai

7} fiov evB%Bv (30V Der Wechsel zwischen did und
BvsKsv beruht bier wobl auf Nachahmung der bebr. Rassung. Rerner

sind zu vergleicben Gren. 18 24 ov% dvri^Big xhv td'jtov £vs%sv xojv

utEvx'i^iKovta diXccCcov (abnlicb 28 . 29 . 31 . 32) mit 26 dcp^^co utdvtoc tov xd^tov

dt dixoTig (tebr. 24 28 ta, 26 . 29 . si. 32 Vergleiche aucb

Reg. II

9

1 7COL^6(0 [IBX CClfXOV B^BOg BVBXBV JcoViZ'd'dv mit 7 JtOilj^CO

^Bxd (3ov sksog did ’Icovad'dv xhv TtaxBQa 6ov (beidemal —
Auch %BQt mit dem Grenetiv wird gleichwertig mit did und bvb%bv

gebraucht, wie aus der Vergleichung folgender Stellen erhellt:

G-en. 267 ihxiTtoxB aTtoxxBCvcoOiv aitov ol dvdQBg xov x6TCov'jCEQVP6^B%%ag]

9 fiT^Ttoxs dTtod'dvcB di avxi]v^ hebr. beidemal bs?; 20ii iixa ts djco-

xxBvovdiv BVszBv X7]g yvvaiKog fiov b^ „auf [Grand] des Wortes
(der Angelegenheit)“, d. h. wegen (filr ebendiesen hebr. Ausdrack
finden wir bvbxbv auch noch 20 is Num. 1649 31 le Ps. 445 789, da-

gegen did Gen. 43 is did xb aQydgiov xb &7CQ6xQacpBv bv xolg

0C7C7COig iiiiG)v X'^v dQxrjv aloaydiiBd'a und Num. 25 is, tcbqC und v'jtBQ

Gen. 12 17 u. 0 ., s. oben S. 220).

3. did X

6

mit folgendem Infinitiv^) findet sich in Gen. ein-

mal: 309 did xb 66 yvvatxa aixov atvai „in dem,

dafi du sein Weib [bist]“. In Exod. kommt diese Verbindung
4mal yor. 2mal steht auch im Hebr. der Infinitiv: 16 s did xb

Bi6axov6ai xbv yoyyv6yibv vyiwv DD^^nibjn T\T\'^ „in

dem Horen Jahwes euer Murren“; 17? did xb atBi^dt^Biv (die Re-
zension des Origenes fiigt nach dem Hebr. avtovg hinzu) %vQiov

Xiyovxag niSTT^ tiK driDS bi? „wegen ihres Versuchens den Jahwe^^ In
den beiden andern Eallen hat das Original einen vollstandigen

Satz: 19 18 xb da 8pog xb Uivd ixaTtvi^sxo dXov did xb ^ccta^e^rixBvai

BTc" aixb xbv d'Bbv h %vqC m'D.
„wegen dessen,

dafi herabgekonimen war auf ihn Jahwe im Feuer"^); 333 ov ydQ
[lij 6vvavapa) [iBxd 6ov did xb Xabv 6KX'}]QOXQdxrjX6v 6b alvai W

ninp „weil ein Volk hart [von] Nacken du [bist]“.

1) Siehe aucb Dittenb., Syll. ® unter did.

2) ler. 51 23 wird "'U&'d (eig. „Yom Antlitz dessen, daB^O mecbaniscb
ubersetzt: ScTcb TCqoa&TCOv mv id'vyjLats %ccl &v 'qiidQvsts hvqlco.
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Auch in Mac. findet sich Side x6 mit dem Infinitiv, in der Regel

von der
.

Ursache : I 653 IO 77 II 2 Mas II2ii Sas 43 o 611 Sse IO 13

15 17 mill 530 IV 15 4 . Vielleicht zeigen sich Her schon Spuren

der Bedentung wie sie im spateren Griechiscli liblich wird ^).

So kann 1 10 42 sow^okl als Grund als auch als Absicht anfgefafit

werden: %al inti tovtoig %EV'ta%ia%ilCovq 0i%Xovg icgyv^lov ovg iXd^-

Pavov ccTch t&v %QSiG)v^ iv tolg TtQmroig hsdiv^ tov ccyiov &7tb tov

Xdyov iviavrovj wl ravta aopCatai Sid to dv'ijTcsiv avtd toig

lEQavdiv toig XsitovQyovi^iv. Ganz deatlich wiirde Sid die Absicht,

den Zweek bezeichnen in II 3 is 01 Sh i% tcjv oixiS)v dyslriSov e^s-

TcrjScov a^l %dvSi]iiov iKStslav Sid to ^eXXblv elg %ata(pQ6v7i(3iv

BQ%a0^m tov xoTtov^ aber findet sich hier nur in A, nnd ohne

ist Sid to ^aXXaiv in kausalem Sinne zu fassen.

4. Aus den Makkabaerbiickern ist nocli folgendes her-

vorzukeben

:

Sid findet sick in Mac. II auck bei Verben der Gemlitsbewegung^):

5 17 Sid tdg dficcQticcg t^v t'fjv TtSXiv olKovvtcov a7C(bQyL6tai §Qaj(^6a)g

6 Sa67t6tr]g; 612 6v0taXXs6Q'aL (unwillig sein) Sid tdg av^tpoQdg*,

10 85 TCvQCod'ivtag toig d'v^oig Sid tdg ^Xa6(p7iiiCag. — 43? doe%QV6ag

Sid tijv tov fjLSti'jXXa%6tog ^cjipQO^vvrjv (vgl. Mick. 26 %Xaiaxa

Sd%QV(5iv^ firjSh SaKQv8t(o6av aid tovxoig b).

Die bewirkende Ursache bezeicknet Sid: Mac. 1112 u Sid xijv

TCCCQa tov d'sov ^O'ljd'Biav; 111 532 Sid triv trig (^v6xQO<piccg ^tOQyijv;

41 Sid t7]v Tt^o&Somav; IV 5 i 3 814 Si dvdyTcrjv; 7ig Og Si^ av0B^siav^

bzw. Sid tijv sv0.; 10 11 Sid trjv a6a^aiav Tial ^iccKpoviav] 124 Sid

yaQ aTtdd'aiccv] log Sid tov TtQog tov d'sbv (poj^ov. — Parallel mit

d^o stekt Sid 11521 oio^svog UTtb tfig vTcagricpavCag triv (xav yijv

utXcot'^v ycal to Tts'Xccyog Ttogavxbv 0’£0'd'cci Sid tov ^EtE(DQi6[ibv tTjg

nagSCag,

Ursache und Mittel fallen zusammen Mac. IV 16 u Sid xa^tagCav

xai tvgavvov Evixrj^ag,

Den Urkeber bezeichnet Sid in der Pormel Sid {tbv) d'sov:

Mac. Ill 036 6(ot7]QLag tTjg Sid d'abv yavoiieviig avtoig; IV 16 is Sid

tbv d'abv tov tco^^ov iiataXd^ste] 17 io oixoi ovv dyia6^avtag Sid 'd'abv

tati^rjvtai oi iiSvov tavtri tfj ti^fj. In anderem Sinne steht dieselbe

Pormel IV 16 25 Sti Sid tbv d'ebv aico^'cevovtag ^g)0lv tp ^ap.

1) Siebe dariiber Jannaris, An historical Greek grammar § 1522. Beachte

auch die neugriech. Konjunktion yid [did) vd j,damit‘^ (Thumb, Grammatik der neu-

griech. Volkssprache § 130, 2). — Absicht, Zweek bezeichnet hs^av c. inf. : Beg.

II 18 18 ovx> setLv cf'^Tw VLog evsKSv tov cLva^vficai th bvo^a avtov

2) Vgl. vTtSQ (S. 218), 7t£Q^ (S. 222 f.) und iTti c. dat.
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Einige Male wird in Mac. I—III bei einem Eelativsatz das

Substantiv, das dem Sinne nach vor dem Relativsatz stehen miiBte, ;

in ihn hineingezogen : 1 13 15 So ag sl^sv XQSiag] II 3 13 Sl ag et%sv
|

^a^iXuaag ivtoXdg] III 3 is Si ^xopLev Ttgbg ccTtavtag &v%'Q6%ovg
j

q)iXav%'Q(o%iav
]

74 SC axov6iv O'Srot ^gog xd ad'viq Sv^iiavaiav^).
J

— 11428.86. 42. 49 826 HI 3 4 SC altCuv. Dagegen IVITit/is xipj
|

i^n^oiiovijvj Sl %al tm %'al(p vvv utaga^fi^Kaacv d'gSvfp^),
|

xdgiv wird in der Sept, im allgemeinen sehr selten gebrancht :
. ;

Par. 11721 %ccQLv rCvog iitolri^av ocvQiog tfj yfj ra'vtri = in'ala „in was",

was sonst anders xibersetzt wird^); Tob. 2i4 b^-Text roiiron;
|

Idt. 819 Auch findet es sich in dem von Origenes stammenden
j

A-Text von Peg. Ill 14 le TCagccSS^ac ziigcog tbv ^ICfQaijX d^agtimv
;;

"fagopod^ als Tibersetznng von „wegen“
;
sonst wird stets

anders wiedergegeben, nnd zwar dnrch Sid c. acc., ava%sv oder dvxl t

c. gen. oder dnrcb den blofien Dativ^). r

Eine sebr bemerkenswerte Eigentumliclikeit des 1. Makkabaer- I

buches ist daber in dem verhaltnismaBig haufigen (elfmaligen) Vor-

kommen von x^Q^'^ erblicken: 624 x^Q^'^ xov%ov\ 13 tovrov\ i

1245 xovtov ydg 134 tovtov (A, m> %al — 820 ^

xdgiv rTjg Sixo6ra0iag i<ccl TtXrjy^g] 659 x^Q^'^ vo^Cjicov] 9 10 dTto-
i—

'

I

1) In ahnlicber Weise stebt das Snbstantiv im Kelativsatz hinter dem Yerbum
Est, Ell kvxEv s^ofiav ^gbg tc&v ^Q'vog cpiXav^'goiTciccg, Dagegen lob 31 16 f;

XQslav 7COX eI%ov\ Sir. 513 in TtXsibvav ^Xi!al)sa}v Sv ^xov; Dan. 2 14 ^ovXtjv f

%al yv&iJbriv rjv stxsv.

2) In Mac. lY findet sich von alien Prapositionen Slcc mit dem Akkusativ

am baufigsten (Mommsen, Beitrage zur Lehre von den griech. Prapositionen S. 38). I;

3) ImN. T. findet sich xdgiv 9mal, dainnter 3mal tovtov xclqlv: Eph. 3 i. 14 ![

Tit. l5; aufierdem ov xdgiv Luc. 7 47; x^Q^'^ ti'vog loh. 1

3

12 . Sonst nur Gal. 3 19 |
t&v nccQa§daE(Dv x-y liin- 1 5 14 Xoi^ogtccg x^. Tit. Ill cciaxQov %BQdovg X) ludas I6

oiqieXsiccg %, Wtoend das N.T. xdgiv mit einer einzigen Ausnabme hinter den ,

Genetiv stellt, tritt in der Sept. xdQiv meist davor (13mal von 21 Fallen). Auch “'I

in den Inschriften von Magnesia stebt in der Regel vor dera Genetiv (Rader- |\

macher, Reutest. Gramm. S. 115). f.

4) iv tCvi Exod. 2227 lud. 16 6.6 Reg. 1 62 Mich. 66 Mai. I 2 (auch Is. 222 i;!

in einem von Origenes aus Aquila ubernommenen Zusatze); yicctd riTGen. 15 8; I'

%&g Exod. 33 16 .

5) dtd c. acc. Gen. 39 5 Deut. I 37 15 10 ler. 154 Mich. 3 12
;
%vb%bv Gen. 12 is 1

Deut. 18 12
;

ScvtC ler. 11 17 (s. oben S. 198); der Dativ Gen. 30 27 BvXoyriGsv ydg ;

fis 6 &sb9 ty cy sMda (Dsii tmd eine Anzahl Minuskeln fugen Istl hinzu; |
hat I31:’ dvd^iccti Gov) „und es segnete mich Jahwe um >!:

deinetwillen“, wo also auch das Substantiv SLGodog unabhangig vom Hebr. ge-

wahlt ist (vgl. Diss. S. 59). 'S

6) tovtov xdgiv auch Dittenb., Syll, ^ 888 70 . Fiir das N. T. s. Anm. 3. ?
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d'dvmiisv avdgala %dQiv twv &deXq)&v ij^cbv] 11 33 %dQLV Tfjg iavrmv
(A, avtmv a5V) sivoCccg TCQog ri^cig^)] 13 4 %dQiv tov 'J(?pa')jZ; e £JC-

XQi^at Tj^ag sxd’QCcg xd^Lv, — Vor dem Infinitiv^) 11 u xd^tv tov

^vfiTjiSat a'vxbv xijg ^d^iXeCag a'dxov. — Die tlberlieferuug sdiwankt
13 8 86a . , , iTtoL'ijacc^isv x(^Qiv (ji5V, ^zspl A) t&v vd^imv %ai xmv ccylmv.

In Mac. IV findet sicli nirgends; in Mac. IL III je

2nial: II lu vor dem Infinitiv roi; Xa^stv rd xQW<^'^^] die

111541 d)v (ml) 636 ov Ttorov %dQiv mi UxvsCag.

Hard,

L Mit dem Grenetiv.

1. In Gren. und Exod. kommt mxd selten vor, und zwar nur
in ubertragener Bedeutung^): Gen. 5O 20 'b^stg i^ovXsvaaod'B %wz

i^ov eCg Tcovrjpd „auf, gegen“ (ebenso Povlsv66d'ai mtd xivog

Ps. 824 Mich. 65
,
dagegen s%C tiva Is. 19i2.i7 ler. 2745 2021 SOs).

— Exod. 167 tC e6fisv otl dcdyoy'yv^srs rjfid^v (ebenso 8 Num.
I486 16 11

;
dagegen S7tb c. dat. los. 024 disydyyveav 7td6a rj evvaymyii

i%l xolg dgxovoiv byi^), sTtC c. acc. Mum. 142 disydyyv^ov iTcl M(x)v6fiv

b3^ und ahnlich Exod. 1524 I62 Mam. 1641 )^); vgl. Ps. 22 6vv^%%'7
i
6av

Bid TO avxo mxd xov %vqlov — Exod. 20i6 Tp6vSoiiaQXvp7j66Lg

mxk Ton %Xii6lov 6ov ^aQxvptav ipevdy} 1 „in, gegen“
;
Reg. 1123

a%o%QC%'rixs mx^ i^ov Bvd)7tiov kvqIov 2] 111223 mxk xfjg ipvxyjg ccvxov

hldXrjCBv Iddcovstd 1 ®). — 1206 on% BVQrjm xaxk 6ov m^cCav 2
,
womit

8 zu vergleichen ist, wo jenes 2 wbrtlicb wiedergegeben wird xC

S'ljQBg 6v xp doiilco ^on.

Tiber biivvvai mxd xivog s. Diss. S. 77

1) Dittenb., Syll. ® 74820 %dQiv zccg Tcgbg tkv jr[d]Ztv v.al to4;5 ‘jtoXCtag sbvoi'ag*

71420 xdgLv trig TtolX&v svvo^ccg.

2) Aucb Dittenb., Syll.® 656 15 685 30.40 695 60 756 15 .

3) Ebenso, soweit ich auf Grund meiner Lekture urteilen kann, in den

ubrigen liebraiscli vorliegenden Biichern, wenn man von der unter 4 anzufiihrenden

Redensart absieht.

4) itcl c. dat. = b^ aucb nacb dem Substantiv yoyyv6fi6g: Exod. 16? ^qcoI

Sipsffd'E tijv i^vQ^'ov iv tw sleayiovaaL tbv yoyyvcfibv v[i&v ini t& Q'scb
; der

vollere Ausdruck erscheint 8 dik tb Eiacc'novccii %vqlov tbv yoyyvciibv bv

v^iELg Stayoyyv^sts fiiicbv.

5) Einfaches yoyyvtBiv^ gleichfalls als Aquivalent von *]lb, wird mit ivavtlov,

nsQL c. gen., ngbg c. acc, verbunden (stets == b^): Num. 1427 ccvtol yoyyv^ovaiv

ivavtCov iiiov^ woran sich unmittelbar anschliefit t^v yoyyvoiv t&v vtmv

iyoyyvaav nsgl ^^icov, Exod. 17 3 iybyyv^sv iyist 6 Xabg ngbg Moavafjv.

6) Dittenb., Syll. ® 1180 tbv mt^ i[iov si'nccvtcc,

7) Vgl. noch Dittenb,, Syll. ® 526 5 68525 co^oaccv bzw. oi^oau^isv tsg&v.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. rhil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft. 17
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2. In ahnlicher Verwendung finden wir Tcatd in den Makka-
baer biichern:

Mac. 1 8 32 ovv hi ev%v%m6iv zatd <^ov, utot'i^^ofisv u'droig xiiv

%qC6lv (ebenso %a%d bei ivtvy'ydveiv lOei.ea 11 25); 10

4

7CQog)>d'd6G)(i€v

'cov slQijvrjv tcqIv d'atvcci avrbv fistd /dXs^dvdQOv

7]ficoPj 11 80 7td(jai ccl dvvd^isig %(nayoyyi%ov0iv %(xxd rov

tqCovi 16 18 ^^ovlsiisto xcctd Uiiia)vog,

Mac. II 6 8 tijv aiviiv dya)yiiv xcctd tmv ^lovdaCcov ccysiv. Aucb

10 21 dqyvQlov otBstQaxccv toi)g ddshpovg^ robg TtoXa^Covg %a%^ air&v

(„wider sie^, d. b. znm Nachteil der Briider) d7toXv0avtsg.

Mac. 1112 27 TtQosd'sto Si]iio6(a %axk tov ^d'vovg diadovvai ijjdyov]

3 11 sygaxjjsv zcct^ ait&v btci0xoX^v tijvSs; 7d yivS^Tisrs ykQ bti %atd

xotixmv Mv ro na%0TB%vi^6(X)pi6v 7COV7}q6v,

Mac. IV 6 28 dXX^ ov yaXd^eig %ar’ b[iov tovrov rov yaXcarcc. Hier

auch bei Verben des Ziirnens: 2 17 d'viJiov[iBv6g yi roi Mcoefijg mrd
^lad'ctv %ul lA.^BLQ(hv^ ov d'Vfip ti %ar^ avr&v Ejcoiri^sv ;

9 10 0'6 iidvov

&}g %ard aTtBid'O'iivriDV s%aXB7CaivBv^) 6 niQavvog^ dXX Sg teal %ard &%a-

Qi0r(Dv &>Qyl6Q'ri (vgl. Diss. S. 62).

In Mac. 1115 40 trig Ttolacog ^]d'i] 7cXri^B6iv dvaQid'[iijroLg occerd rov

LTtTtodQO^ov xara^BiJL6(jta)^6vYig ist Ellipse anzunehmen
;

„die Stadt

war von unzahligen Massen angefiiiltj die (anfgeregt) gegen die

Eennbahn andrangten". Zu beachten ist, dafi die Praposition im

Verbnm wiederkolt wird.

Der Prapositionalansdruck wird von Artikel nnd Substantiv

eingeschlossen ^) : Mac. Illbs rf^v ait^v iisra^rgsiljai fiovXijv

&vo6iav\ IV 111 r^v %cctd rov sd'vovg rvQavvCda) Be r&v %ard 6ov

^addveov,

Besonders zu nennen ist der militarische Ausdruck ocard v6rov

B%sLv xivd „jnidn. als Peind im Eiicken baben“^) in 111324 ^iTjjcors

... 'TO'^g dv0(36pBlg ro'tirovg %ard vthrov 7CQod6rag ticcI

.

^aQ^dQovg s'x&^bv

TtoXafiCovg. Vgl. Eeg. 1 13 5 TtaQS^^dlXov^iv iv Ma%Biidg a^ avavriag

Baid'coQcov %axd v6xov^ wo xard v6rov Zusatz des IJbersetzers ist.

Die Handsebriften geben im Kasns anseinander Mac. IBs?

7caQsvs^dXo6av mrd v6rov (AV, v6rov '^^^ccovfi („sudlicb von
Emmaus"), vgL unten 8. 250.

3. Wabrend %ard in Mac. I wie in Gren, und Exod. nirgends

1) xaXsTCcc^vsLv kommt in der Sept, nur in Mac. IV vor (noch 16 22).

2) Polyb. 3, 15,6 rr}v -Kccta "PaiiccLav und oft so (Krebs S. 131).

3) In demselben Sinne wird %citd vdtov auch von Herodot, Thucydides, Poly-

bius gebraucht (Krebs S. 129 f.).
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j
ortlicli verwendet wird^), kommt es in diesem Sinne, wenn aTjck

i! selten, in Mac. II—IV vor:

a) in der Bedeutnng „lierab von“: Mac. II 610 8ri(io3£i} uceqi-

I'.

ayaydvrag avtdig (sc. r^g yvvalxag) xriv 7c6liv, xavd tov tslypvg

1
,

iivieav'^)] IV 10 8 xaT^^ eicluy%voav exaydvag aSfiaxog &7COQQsov0ag
",

b) in der Bedeutnng „herab auf“: Mac. Ill 6 7 tbv dicc^oJiatg

(p&dvov XbovSl xara y'^g‘‘} Qicpivta &r)Q<3lv ^OQiiv Jaw^k] IV 12 20

; 17 1 iavxov BQQLipEV %ata x&v XTjydv^v bzw. X'^g TtvQccg.

i 4 . In sehr merkwiirdiger Weise findet sich xatd gebraucht fiir

f nS”! „hinter“ in der Eedensart „die Tur hinter jmdm. zuschlie6en“

dxox2.Eu6cii rdg •8"i5pag (oder xrjv d'dgav) xax avtov: lud. 823 Reg.
IV 44.5.88, auch ohne d'vgccv: 21 a7ti%lsi6sv xccx’ ccvxov kccI

. Dieses wird sonst anch mit e^cod'sv iibersetzt: Gren. 7ig hlsmv
\ xrjv d'VQav s^ad'ev avrot;, dasselbe ohne d'vQav lud. 9 si, wieder an-

ders und einfacher Is. 2620 aTcdycXsiGov xfjv d'vQav 6ov» (Abnlich wird
lii'n gebraucht in der Verbindung ^hinter dera Mutterleib schlieJSen^^,

griecb. aber Gen. 20 is (SvvexXsc^bv xiiQtog s^cjd'sv 7Cd6av (iijtQaVj

Reg. lie 6vvmX6i6av ^Tigcog xd txsqI xijv [it^xquv aixxjg,)

IL Mit dem Akkusativ.
1. Ortlicb (Erstreckung im Raume):
a) = „auf “

: Exod. 27 7 eoxco^av ol (poQslg %axd TcXsvgd xov

, %'v0La6xriQlov.

\
— „auf dem Angesicbt": Gen. 1 20 ^axd xb t^xeQEco^a xov

OVQCCVOV.

— ^ „in“ : Exod. lie s(3tat Tc^avyr} ... ocaxd (bkw STti) 7td6av y^v
AlyvTtxov, — los. 5? did xq aixoxjg ysysvfi^d'ai. %axd xiiv bdbv

&%EQixiirixovg] Par. II 28 2 STtoQSvd'rj %axd xdg bdovg ^aoiXmg ^liDQaYiX]

Deut. 5 33 ov% 6k%XlvbIxb Big ds^id ovdh slg^ dpt^XEQa Ttaxd ^ci6av xijv

bdbv Tjv EvEXBiXaxo 0OV %vQbog 6 d'sdg 0ov^), Vgl. Mac. 1 6 38 aTtfjQsv

1) Anch in den Papyri der Ptolemaerzeit begegnet nach EoBberg S. 34 nur

einmal der ortliche Gebrauch von %c(tix: Pap. Flind. Petr. Ill 23 b 15 h%i7tBGhv

^tvTttev [ccv‘\x[bv\ Kccrd rov tqccxvIov.

2) Polyb. 8, 20, 8 ;
39, 9, 7 %atk r&v %Qri(xvaiv QtTttscv, — Anders Beg. II 11 20. 24

'co^BvaovaLv bzw. st6^svaav d7tdvco&sv tov tst^ovg; 21 yvvr} SQQi'ipsv nXdciicc ...

i%dv(o%'sv tov tEi%ovg\ hebr. uberall „von auf“, vgl. S. 272 Anm. 1.

3) Dagegen Exod. 4s QL'ipov avt7)v (sc. ti}v Qd^dov) iTcl tijv yfiv (ahnlich 79

Dan. 87). Die Yerbindung %atk yffg begegnet hanfig bei Polybius und Diodor

(Krebs S. 192,2 und Anm. 2).

4) Hebr, steht der Akkusativ „den Weg" Par. 11684 yial TCQOGsv^ovtai

^qhg 6B %cctd t^v bdov trjg Ttolsag tavtrig, ebenso Ez. 43 4 472 und einmal in

46 8 (ebenda auch %atd trjv 6d6v = „in dem Wege“; ferner 44 3 zweimal

= „von dem Wege“).

17 *
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t^iv :n:c(QS(ifiol'fiv . . , ^axcc rfiv oSbv Ohne folgenden

Genetiv III7 i4 oixol xs xhv iiiotsodvxcc , , , ^axct xijv 6dbv uTtazrEvvov}

II

3

19 ciC yvvatKEg bSoijg iTcK'ijd'vvov, — los. lii xcctd^

fXE0ov trig TCaQE^pokTjg ,;im Iniiern“
;
IO 13 ii^xr^ 6 ijkiog xctt^

[iBCfov rov oigavov „in der Halfte (d. h. Mitte) des

Himmels“. VgL Mac. 111444 ^Xd’av KaxSc [is^ov xbv ^svemvcc,

== b: Exod. 37i3 xarS: xijv Tt'^lrjv frjg a'bXvlg,

= rb^Sb „ 2ur Ecke“: Exod. 27x2 ^axic ^ccXa^^av D*’ „zur

Ecke [des] Meeres^^ (dasselbe Gen. 128 = ;,vom Meere")^).

= n locale: Gen. 4628.29 ^Hqcocov %6'kiv »i51ID:\ „nach Gosen".

b) In Mac. II—IV dient %ax(k haaflg zum Ausdruck der Rnhe,

z. B. 112 22 TO %Egi^6x[%Qv 'ita^ bXrjv xijv olxoviiBvr^v iegdvj 62 ^ccd'’

8Arjv xrjv TtdXcv; 08 8vu dh avxp xax^ ^Ex^dxavcc] IV 14 15 xaxd xccg

ol%Cag\ 175 9car’ ovgavbv.

Oft stekt in Mac. II. Ill der Prapositionalausdruck zwischen

Artikel nnd Sabstantiv, z. B. IIli tolg adalcpolg xolg %ax^ Aiyvitxov

U^ovddCoig] Ss xdg xctxcc KoCXriv EvgCav xal ^olvCktiv jcoXaig] 4 36 xg)v

xaxd KiXmiav xbxccov und ol xccxd tcoXiv 'lovdaloi] 111524 xd naxd

tijv TtoXiv TcXi^d-i^j II

3

16 X'^v %axcc dycavCav] 17 to xaxd zagdCccv

BVB0xbg alyog.

c) Haufig findet sich in der Sept, der Ansdruck xaxic utg66-

coTtbv xivog — „zu dem Antlitz" nnd anderen Verbindnngen
nait z. B. Gen. 16 12 %axd ngb^conov itdvtaov xmv adsXcp^v ccvxov

xccxoirX')j0£c (^55) „anf dem Antlitz“); 23x7 bv tco dijcXp ^otrjXaCG},

8s h6xiv Kccxd Ttgdacootov 33 is xal TCagBva^aXBv %axd TtpdcJ-

coTtov xfjg ^dXBcog (“>35 Inb^ „bei dem Antlitz"), ahnlich 32 21 Exod.

2833 los. 158 Ps. 1476 n. 0 . Vgl. auch. Bar. lis 2 10 Jtog£'i}B(^'d'ccL xotg

nQ06xdyiicc6iv xvqCov olg admxsv xccxd TtgdffooTXOv 'fjii&Vj 2 14 dog ^[ilv

%dQiv xaxd TtQdacoTtov x&v &7COLXL6dvx(ov ^iidg] 19 xaxa^dXXoiisv

xbv iXeov xcctcc ^ncgdmxdv 6ov^ xvgc£‘ Idt. I 7 Ttdvxag xoig xaxoixovvxag

xaxd !Jtg66co7tov jtagaXtccg. Auch dem I. Makkabaerbnche ist diese

Redensart gelaufig: I 22 tot^ xd^^iov xbv y^gv(3ovv xbv xccxd jcgo^OTtov

Ton vaov] Sss Jtrag dwri^d^sd'a 'buto^x^vav xccxd TCgb^c^itov avx^v] 46i

Ton £%£iv xbv Xabv ox^igcD^ccc xccxd 7Cq6(^cd^ov xxjg 'ISov^ccCag, 5 37

TCccgEvs^ccXsv xaxd jtgdacoTtov Va(p6v (vgl. oben Gen. 33 is), aufierdem

IO 72 13 18 1589 166. In Mac. III. IV findet sich dagegen xaTfJ:

m%ov nirgends, in II einmal, jedoch ohne abhangigen Genetiv:

76 did x^g xaxd xcgd^coTCov („ins Gesicbt“, d. h. riicksichtslos) dvxi-

^agxvgovar^g (pdrjg 3i£adg)ri6Ev Mcoafjg^).

1) ^sl* Dittenb., Or. gr. 90
,
21 xatd ts tijv ^dXaGGav yial 'vrjv rjitSLQov (und

so allgemein griechisch).

2) Aucb soDSt wird in der griecb. Literatur 'nard Tt^ddcojcov wobl niemals
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Hier ist atiznschlieBen die Verbindung 6(p%'(x.kiio'6q vivos^

die fast ausschliefilich fiir „zu den Augen“ steht; Reg. II IBs-

TCOirj^dro ocav^ dtpd'aXfioijg ^ov ^gwiia] s iKo)i,XvQL6s ,%ocr^ dq)d'a^ft>ovg

am^v (dagegen 6 %oXlvQi6dr(x) ip dcpd'ccXfiotg iiov^ hebr. gleichfalis

1022 sl^fiXd'Ev ^Aps66aXG)ii tcqoq rag utaXXaxdg rov :n:arpdg avrov

ota'^ hcp^'aXiiovg %avrQg T^gaijX] IV 25 7 ical ro'bg vlovg UsSeklov

i6(pa^Ev %ar^ bcpd'aXiio'bg avtov
;
ler. 36 21 Tcard^si aitovg %ar o(f}%'aX-

^oi)g 35 1 Elotiv iioi ^AvavCag ... %ar 6q)%'aXiLoi)g rmv Ieqscov

%al %avrhg rov Xaov (abnlicb 5.11 39i3 BOo); Ez. 4i2 iv poXpitoig

xdutQOv dvd'QCDTtivYjg EyxgvipEcg avrd %ar 6(pd'aX^oi}g 20 i4 (ganz

ahnlich 22)
ra>v id'vcbv wv e^riyayov avrovg xar 6q)d'aXiio'bg a'dr^v,

41 &yLa0d''i]6oiiai iv •biitv xar dq}d'aXiiO'vg rmv Xa&v] 22 ic xara-

xXr}QOvo^')]6cD iv (^ol xax^ dq)d'aXiioi)g r^v id'v&v. — Hebraischem

„in den Augen“ entspricht xar^ dtpd'aX^oiHg ler. 3030 ort ijaav

. . . ol vLol ^lovda ^6vol itoiovvrEg to rcovrjQov xar dcp^aX^o'ijg ^ovj

vgl. Bar. I 22 7tOLi]0ccL rd xaxd %ar 6(pd'aXiiovg xvqIov

Auqh hebraischem '’S&b „zu dem Antlitz“ entspricht es: ler. 45 26

QtTttco rbv eXeov fiov xar^ 6g)d'aX^oig rov fia^iXiog,

Hum. 128 dr6[ia ocard drdfici XaXTf^oj avtm MID bK MS ^Mnnd zu

Mund“ (siehe S. 266).

d) Eerner dient xard znr Bezeichming der Eichtung, und

zwar

a) besonders der Himmelsrichtnng^): Gren. 28 ^al ig)iirEvd8v

xvQiog 6 d'Eog rca^ddEc^ov iv ^'ESe^ xcctd dvaroXdg D'lp'Q „von Osten“

;

128 'i^al ocTtE^rr] ixEtd'EV Elg rh bgog xat^ dvaroXdg BaLd''ijX ti^'^b DMpIS

„von Osten zu (d. h. ostlich von) Bethel“. Der Ansdruck xard (xat^)

dvaroXdg begegnet auBerdem noch Lev. lie 16u Num. 2$ los. 11 s

12$ Par. 1728 1144 31 u Ez. lli 4O 6 . 19 . 22. 32 43 1 . 4 . i? 44i 46i2.

Vollstandiger Nnm. 21 11 ijtaQEvsfiaXov iv rfi igij^c} ij i^riv ... xatd

dvaroXdg '^XCov tOtilEin „vom Aufgang der Sonne “ ;
Dent. 44?

ra)v AfioggaiCDV 0? ^6av ^igav rov 'logddvov xar^ dvaroXdg 'fjXiov

n'nT’a ,;Aufgang [der] Sonne“; anch 49
,
wo der Griundtext

nur MMiT'a „nach Anfgang hin* bietet, , sagt der tibersetzer xar

mit einem Kasus verbunden, sondern stets absolut gebraucbt (z. B. Dittenb.,

Syll. ® 6886. 9 . Gorp. Inscr. Gr. Y, 1 nr. 1432,11). Dagegen finden wir den Genetiv

nach %ccrd TtQdaaTtov ancb in den agypt. Papyri: Pap, Tlind, Petr. Ill 1 col. 2,8

ccbXijv [xa^td ^qiGcuTcov rov teqov (ccbXrjv ist nicht deutlicb zu lesen). Im N. T.

findet sich xard TtQOGcoTCov nur 2mal mit folgendem Genetiv: Luc. 2 31 und Act. Sis,

wobei noch besonders merkwiirdig ist, daB Luc. 2 3i xccrd Ttgiaarcov fiir das ivav-

rCov bzw. hdkiov der alttest. Parallelstellen Ps. 97 2 Is. 52 10 einsetzt.

1) Die Himmelsricbtung wird aucb durcb TCQog c. acc., i-TtC c. acc. und d'iircli

drco bezeichnet. Unsicber iiberliefert ist %ard c. gen. (s. oben S. 246).
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— Eeg. 114? aTt'^ld'ov 6Sdv tiiv ^octa Sv^fidg

}j[deiiJ Weg der Araba^' (vom tlbersetzer falsch als „Abend“

anfgefafit); Par. 1 6 78 ^Tsqsixco %axk dv^^i^g rov logddvov rt'lT'Qb

pTii ;,bstlich des Jordans" (der tlbersetzer andert die Himmels-

richtung, well er den Grundtext nicht richtig verstanden nnd die

Angabe der Himmelsricbtung zu Jericho, das ja westlich vom
Jordan liegt, gezogen hat). — Ez, 40 24 fjyccye (ib xatd v6rov

„[den]Weg des Siidens"; Reg. I27io %al bItcsv ^/ly%o^g %Qhg JaveCd

xCvcc Bxcsd'BOd'S (Sij^sQoVf %al alitsv ^^avelS iiCQog ^Ayxoiig Katd

votov x^g ^loi^daCccg %al %axd v6tov ^sdiieyd %al %ocxd v6xov xov

Kei/B^Bi^j an den ersten beiden Stellen ai!\!3 b:s!^ „anf Stiden", an der

dritten SSiD „zu (nach) Siiden"
;
1124? ^Id'av %axd v6rov "lovda

slg BriQdd^BB aDiS bK; vgl. die schon S. 246 angefuhrte Stelle Mac.

1

8

57 %aQBVB^&Xo&av v6xov (Ji^, v6tov AV) A^ifiaovii, — Num.

829 oE dTjiiot, xmv vlmv Kccdd^ Ttagaii^aXov^iv i% %XccyC(QV xrjg 6xrivrig

%axd U§a (BGN; andereHss. v6xov) rjsti^n „nach Siiden"
;
los. 15? zaroi;-

^cclvBi B^l TccccydSy i] b6xlv aTcevccpxi xrjg itgo^^d^scog Iddda^Bcv, y
Sefxiv %axd X0cc xfj cpagayyi 3^13 Siiden". — Dent. 827 dva-

^Xsipccg xolg d(pd'aX[iotg Tcatd d'dXcc66av %ai ^oggccv xcci XCfia (B; an-

dere Hss. v6xov) %ai dvaxoXdg riD'a^’nl riDSlsil TO'’ (alle mit n
locale); Exod. 2622 x^v d^C^co trig 0z7]vyg xaxd xb ^legog xb ngbg

^dXa66av Ttocy^sig ?| ^xvXoyg H'D’’ (mit n locale).

/3) anch sonst: Gen. 2462 da BTtogs'iisxo did xyg igyyov

Kaxd xb q)gsag xyg 6gd(56(og '’Hb K3 „und Isaak

kam vom Kommen [nach dem] (Kittel, Bibl. Hebr. liest den Akkusativ

n3TO „[in die] Wiiste [des]") Brunnen Lahai Ro’i“; ahnlich 21 14

iTtXavccxo xfjv sgyiiov %axd xb q)Qeag xov ogxov 3?nD1

3^3115 „sie irrte nmher in der Wiiste Beerseba" (den Eigennamen

versucht der tlbersetzer wortlich wiederzugeben). — Mac. 1 16 4

^ovXofiac dh ix^yvai xaxd XTjv %(hgav^ OTtcyg fxaxsXd'Oj xovg xaxaq)d'aQx6-

tag xijv %(dqccv 9i6 iTta^xgaipccv xaxd Tcodag^) lovda (vgl. Is. 41 2

i^yyaigsv ccTtb dvaxoX&v dLxccio^vvrjv^ ixdXaoav ccixijv xccxd Ttddag

aixov iby^b ‘infc^np'^ wn „wer hat erweckt von Osten,

Gerechtigkeit begegnet ihm zu seinem Fufi", d. h. ihn, dem G. auf

Schritt und Tritt begegnet; der tlbersetzer hat „begegnen"-

mit ^^p „rufen“ verwechselt). — Mit xaxd wird auch die getroffene

Korperstelle bezeichnet ^) : Gen. 49 19 avxbg da ^Bigaxav6Bi adxcbv

xaxd ^6dag 3p5^ „er wird angreifen [die] Ferse".

1) Auf die Zeit bezogen Poljb. 3, 46, 6 ^Jvvi^ag dl rjj xatd 7t6dccg rj^SQ^ 'pfjg

ixnXrjff^ag dfia x& (pijorl ro^g ^ihv i'^tnovg TCQOs&sro.

2) Siehe auch unter sCg,
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2, Viel seltener als die ortliche findet sich die zeitliche
Verwendung von ocaxd: Gren. 18 lo 06 zard rbv xaiQov

tovtov sig wQag „um diese Zeit [als eine wiederauf]lebende“,

d. L.. nm diese Zeit im nachsten Jahre; Nnm. 22 4 %atd tbv xacQbv

BKstvov^) b^inn jjin jener Zeit“^); 2323 ^cctd miQbv ^ 7]d'7j
0stcct.

laxhp (Dativ) ^ccl rep 70qc)ci^X n3?D „um die Zeit^ (ebenso lob 39 is);

Exod. 23 15 ^cerd rbv ocatQbv rov pyvbg rcov vscov „zur Zeit“.— Gen.

206 sl^rev cxdrp 6 S'sbg 3^a0’’ vjtvov^) — Ps. 1389 Sdv dt/aXd^co rdg

TtrsQvydcg pov xar ’oQd'Qov ‘ititO „Pliigel [der] Morgenrote^ (der

IJbersetzer fafite als Form mit Pronominalsuffix „meine Pliigel"

und ‘iniD als adverbiale Bestimmting der Zeit). — Ps. 101 26 &Q%dg

tijv 0v^ %VQLB^ ed'BpBXl(X)0ag „fruher“; II8152 Kar dqxdg

syvc3v ez rmv p^apry^Lcov 0ov D^p „[in der] Vorzeit".

Ans den Makkabaerbiichern sind zu nennen: 1464 zard rbv

zacQbv zal zatd riiv 'fjpsQav] II14. zeerd rovg zaigovg izeCvovg] 11923

zeed'^ zaiQovg^)*, 85 rbv zar azstvov rbv zaegbv KolXrjg Uvolag

zeel ^OLvCzrig 0rQarr]y6v'j IVlio rovg zard rovrov rbv zatqbv ...

d7Co%'av6vtag] II 12 15 zard ro'bg ^Iri0ov XQOvovg] 39 za%'’ bv %q6vov]

III 2 19 zard rfjv &Qav raiiri^v] 3 11 rfi zard rb Ttaghv sirjfiBQi^j 61

7ccc0'^ rfi zard rbv ^(ov dQsrfj ZBzo0prjpBvog (der Prapositionalaus-

druck zard r. /3. vertritt bier den Genetiv); IV 81 zardrijv TCQmrriv

%BtQav (beim ersten Male). Tiber II 10 5 siehe nnter bv,

3. Distribntiv:
a) Temporakdistribntiv

:

Im Hebr. wird das distributive Verbaltnis gewohnlich durck

Wiederholung (mit oder ohne d vor dem zweiten Worte) znm Ans-

druck gebracht^). In Anlebnnng an den TJrtext lesen wir so

1) Act, 12 1 1023 emlvov tbv iicciq6v,

2) In einem und demselben Satze wechselt die Ubersetzung von d Os. 29

^o^iLoviicct tbv GLtdv (lov ota-O’’ mgeev cevtov »iii seiner Zeit“) 'uccl tbv olv6v

(jiov iv 'Katga avtov j,in seiner Zeit“)‘

3) Derselbe Ausdruck bei Polyb. 18,46,7. Abnlich Matth. I 20 2 12 . 13 . 19.22

%at^ 6vag (nach dem Lexikon von Passow auch Anth. 11,253; Diog. L. 10, 32).

4) Vgl. z, B, Dittenb., Or. gr. 90,27; Syll. ^ 535 5 8v 'naigov.

5) Die Wiederholung eines Wortes dient im Hebr. auch zur Steigerung

(Geseniua-Kautzsch, Hebr. Gramm. § 133 k). Dies kann der Ubersetzer nachbilden,

wie Num. 14? 19 7'^? ytcctsG'ns'ijjdfis^cc avtijvj aya&rj ianv aepoSga aq)6dga

„sehr sehr“, vgl. Gen. 14 10 cpgtccto: (pgeata aacpdltov (so M und die meisten

Hss.
;
A und einige andere Hss. lassen das zweite (pgs'ccta aus) ‘I'Xan

„Gruben Gruben von Asphalt", d. h. lauter Asphaltgruben
;
Reg. IVSie zoLtjGats

tbv xsifjbdggovv tovtov ^o&vvovg ^od'vvovg „Gruben Gruben", d. h.

lauter Gruben. Manchmal schafft er aber auch etwas Abwechselung, indem er die
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iviavthv %ax smctvrdv Deut. 1421 = nit) nsDS „Jahr Jahr"", Reg.

II 7 Par, 11245 Esdr. II 2O 34.35 = nitJii nit) „Jalir in (an) Jahr^,

aucli Mac, 1469; ^^isQav 'fnisgav 20 == W ti'V j,Tag Tag“.

Die Praposition . steht voran Reg. 1 7 le ^ar hiavxbv iviccvx6v^)

nDt)3 nit)j III 10 28 xh %ccx ivLccvxbv sviavxbv (A, iviavxbv iviavxp B)

n5t)is nit) „Sache von Jahr in (an) Jahr“, ebenso Par. 11024

xh ocai? iviavxbv iviavxdv (B, nnr ein kviavxdv A).

Anderswo wird das distributive Verbaltnis durch £%a6tog be"

zeichnet : %a%'^ S^adxov iviavxbv Tob. 1 7 ;
^ad'" ixd^xrjv ‘fj^sgav Reg.

II810 (A“Text) Dan. I5 = DW Di*' »Tag in (an) Tag“ ^)5 Est. 2 11

f= W blDli »an jedem Tag und Tag", 84 = »Tag und

Tag^, Exod. 58 = Dt)btD bynn „gestern vorgestern“, Ps. 7i2 41 4. 11

1442 = Qi*^ „an jedem Tage“ bzw. Dl'^n bD „den ganzen Tag".

Endlicb genligt aucb blobes oiaxd ohne Doppelung des Sub-

stantivs: ^ax^ iviavxbv^) Mac. 1749 84 . le 10 42 13 52 lV 4 i7 , ^ccx"

iviavxbv III 1 11
,
xccxd sxog^) II 11 3

,
%axd [jiTjva 67 ®). Wahrend

ich diese Verbindungen nur in den Makkabaerbiicbern gefunden babe,

kommt ^^niigav^) aufier Mac. 1 8 15 IV 13 22 aucb sonst vor:

Exod. 5 i 3 = lOTii UV „Tag in [anj seinem Tage", Prov. 830.34 =
W „Tag Tag“, Num. 4i6 = Ttin „standig“.

b) In anderen distributiven Verbindungen:

beiden Worte verschieden wiedergibt: Gen. 7 19 Ggjo^ga cq)od^&g; Eccl. 725 §ccd'^

pd&og pt3ir „tief tief“; Ez. 42 15 %v'iiX6^£v iv dLUtcc^st »nngs-

um ringsum^*, Deut. 16 20 ^L^aiag to di^cciov diS^r} pns pnt „Gerechtigkeit Ge-

recbtigkeit", d. h. nichts als Gerechtigkeit; vgl. aut h Reg. 123, wo B das Adjektiv

nur einmal bat Xalsits v'lpTjXd nn^i nn^i „Hohes Hohes“, wahrend A stg

'bTtsQOX'iv hinzufiigt. — Die Wiederholung eines Adjektivs oder Adverbs dient

aucb im Neugriecb. zur Yerstarkung, z, B. dcpivtr}, vd (lov %6yp'^g fiicc cpoQSGid

^gdymyir} TtaXij naXrj (Seidel, Neugriechische Chrestomathie S. 4, Z. 26 f.)

;

Tfgo)^ TtQGjtf (ganz friih); slvs ‘ndto) 'ndtca (ganzunten); tb 'ijjcofil slvs g)QeG%o gjgeGKO

(ganz frisch). Siebe Wied, Lehrbuch der Neugriecb. Volkssprache S. 105 f. —
Ebenso wird aucb im beutigen Tiirkiscben ein boher Grad einer Eigenschaft oft

durcb WiederbolUDg des Adjektivs ausgedruckt, wie hiitun hutun „ganz

ganz“, d.'b. ganzlicb, ganz und gar, «groB groB^, d. b. sebr

groB (Manissadjian, Lebrbucb der modernen osman. Sprache S, 61)

1) Vgl. in der Yulgata Ez. 46i4f. cata (= TtccTw) mane mane (W. Schulze,

Graeca Latina S. 13),

2) Dieser bebr. Ausdruck ist wortlicb wiedergegeben Esdr. 1134 rj^isgav

iv

'
. 3) Z. B. Dittenb., SylL®9l25 %cctd tbv hiavtovy 955 10 eviavtSv s^aczov.

4) £Tog aucb Dittenb., Syll. ® 70035 und anderwarts oft.

5) Aucb Dittenb., Syll. ® 153 65.

6) Vgl. Dittenb., Syll. ® 783 xo ahl %al 7]n>Bgav.
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Im Hebr. wird das Wort wiederholt: Num. 4^9 sTts^xsipccro

aitovg iv xblqI M(dv6% avdgtx. ocydga „Maiin Mann^^);

Zach. 12 12 oial ocdxjjsrai tj yv} %wt^c (pvX^g (pvXdg miriSitO'D n‘lBD'1

riin£}t5^ „tind es wird klagen das Land, Geschlechter G-eschlechter

besonders^^
;

Is. 27 12 v^slg 8s ^vvaydysts ^atd svu sva (b^AQF, Katoc

sva’S) TO'dg vCovg 'Idgar/X j,za einero einem^^^); Lent. 722

oicitd (jLcxgbv ^ixg6v W)2 toyis „ wenig wenig“ ,
d. li. allmablicb, axicli Exod.

2330, wo jedoch B nur ein iiixgbv bat wie Mac. IISs®). Vgl. Sap.

12 8 tva aito'bg xatd ^gaxv i^oXsd'Qsijaco&Lv
;

10 xgCvcov 8s %axd ^gaxij

B8C8ovg rdTtov ^stavoCag. — Hier ist aucb noch zu erwahnen Beg,

III 18 4 sXccpsv ^A^8bio8 ixatbv dvdgag jtQoq)'^tag xccl bxqvxI^sv avvoifg

xcctd utBvxrixovxa iv dJtTjXaiip^ . wo der bebr. Text zwar jetzt D'^’iS'art

„funfzig“ nur einmal bat, urspriinglich aber wobl zweimal gebabt

bat wie in is (in IS ist Q‘i't!3‘an durcb avd ^svxrjxovta wieder-

gegeben, s. oben S. 169).

Das zweite Wort kann im Hebr. aucb durcb /i „und“ ange-

kniipft werden (s. aucb unter a). Die Sept, gibt diese Ausdrucks-

weise ganz wbrtlich wieder: Esdr. IIIO14 tcqbjs^ijxbqov TtdXscog xccl

TtdXscog „Stadt und Stadt", d. b. einer jeden Stadt; Par.

I261S sig %vXg}vcc %al ^vX&va „zu Tor und Tor“, oder

mit Voranstellung von xaxd: Est. 89 xaxd x^Q^'^ %d)Qav inS'^'l'D

„Provinz und Provinz“. Damit ist zu vergleicben Mac. 1

1

si

ivBXBCXaxo xalg %6Xb6lv ^lov8a %'v6id^Biv xaxd tcoXlv %al !jc6Xiv,

xaxd in distributivem Sinne entspricbt aber aucb dem hebr. b

„zu, fiir (Dativzeichen)^^ : Exod. I616 ydfiog xaxd xacpaX'^v xaxd dQi%'-

libv ‘ijjvx^'i^ v^^v DD'’n’©£)l3 "iSDtJ ‘n'XDJ' „ein Gomer fiir den

1) Einfaches %ccz’ ccvdQa Dittenb.,. Syll. ^28035 7615. — Gleich dem Hebr.

bat aucb die Pscbitta „Maian Mann“, uud ebenso die arab. tiber-

setzung des syrobexaplar. Pentateuchs von Hareth ben Senan «

den indogerman. Spracben kennt nacb Delbruck die Wiederbolung desselben Wortes

zum Ausdruck'des distributiven Verbaltnisses eigentlich nur das Altindiscbe

(Vergleicbende Syntax der indogerman. Spracben, 3. Teil S. 141, liber Wieder-

bolung der Zablworter insbesondere S. 149; vgl. aucb Diss. S. 68 Anm. 4).

2) Gen, 7 2 . 3 . 9 . is mtd iictd und 8vo diw ist genaue Nacbbildung des Originals

;

d>vo dvo sagt der Ubersetzer aber aucb 619 , 20
,
wo unser bebr. Text Q'llDt) „zwei“

nur einmal bietet. Ferner Sir. 80 is %al omog s^^lsapov slg Ttdvra zd igya zov

ii'^^azov, 8vo Svo, ncczivccvzv zov svog, Aucb im N. T. lesen wir Marc. 6 7

'ijQ^azo avtovg ScTtocziXlsLv dfuo dvo (vgl. S. 169 Anm. 7), dagegen Luc. 9 3 %a\

slTtsv 'TCQog a'btovg * fi7]d£v ai'QSzs stg z^v bdov^ fiTjzs Qd^dov fnjzB Tcrjgav

'aQZOv fiTjzs dQyvQtov fiijzs dvk dvo %Lzmvcci i%Biv (vgl. S. 169).

3) Zum bebr. tD!S>'5D -toyo vgl. das gleichbedeutende arab. aucb

neugriech. dydj^ dydli {dydli ocy'dlta) „langsam langsam", d. h. nacb und nacb,

allmablicb, z. B. Seidel, Neugriech. Cbrestom. S. 1, Z. 1.
' . . ^
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Kopf, die Zahl eurer Seelen“; Kuin. 847 utevts ^CocXovg xatcc,

%acpakriv (dagegen Exod. 802 Sgaxiiii iila rfj ^sg)ccZfj); Exod. 29 17 rbv

iiQiov dL%otoii^6£Lg xccta (isXtjj Gren. In, 12. 21 u. 6 . yivog.

Aus den Makkabaerbuchern sind noch zu nennen: ^Scoksv

im^toXdg ccirotg Ttgbg ccvrovg xatct roTCov^); TL15 bs tijv yXco06av tov

dv00sfiovg Nixdvogog ixze^wv, £q)7} xctxd ^sgog^) (V, iiaxcc fi. A) xolg

dpvEOcgj xd i7c(%8LQa X7jg dvoiccg xaxevccvxo xov vaov xga^d^ac; 7i

xtiiCDQTjd'fivoic xccxd ^eXog xb (ahnlich. IV 9 14); II 9u xccxd 6tiy-

^iiv iTCtxstvd^svog xatg &X'yi]d66Lv; IV 15 ? did TtoXXdg x&g xoj-O’’ axcc0xov

(hdtvag. Beacbtenswert sind IV 15x2 xal xccd'’ avcc Tccctda xal

ofiov icdvxag 'fj fii]X7]g axel xbv xyjg a'd^a^ailag jtgosxgsTCaxo %'dvatov

nnd u Bva dtga^Xo'ti^svov xccl cpXayd^avov bgob^cc li'tjxrig^ wo xad'^

avcc Objekt ist nnd fiir axaaxov steht, Darans hat sich ein Kompo-
situm xad'seg'^) entwickelt: 111534 b xad'slg da x^v cplXcov 6xvd'gG)jtG)g

i7t6XQ£(X)Vy xoi)g 6vvrjd'goL0fievovg &%iXv6av £xa0xov axel X'^v Idlav

IV 85 q)eXo(pg6v(x)g iyd) xad'svbg ixdaxov i^cov d-avfid^co xb

xdXXog.

4 . Gen. 3O40 dt's%6gt0£v aavxp xcolfivia xa%'^ iavxov „zu

seiner Absonderung", d. h. fiir sich allein; vgl. Mich. 7 14 itoC^atva

Xcc6v 60V . . . xego^axa xXrjgovofilag oov, xaxa0xrjvovvxag xa%'^ aavxo'bg

dgv^bv iv ^S0m xov Kag^it^Xov „za Absondernng“
;
im Wechsel

mit iidvog: Gen. 4382 xcagad'rixav aixa [idvm xai adxotg xad'^ aavxo'bg

xal xotg Al'yvxtxloog , . . xad^ aavxo'ug (im Hebr, an alien drei Stellen

mb mit dem Pronomen suffixum) — Elir I'lnnri „an seiner Stelle “

:

Reg. II 7 10 Par. 1 179 xaxa0xrjv60ai xa^ aavx6v^), — Eine Besonder-

heit bildet Reg. 1 26 11, wo xad'^ iavxoiig an Stelle des dat. ethicus

(b) steht; ccxtaX^coiiav xad'" iavxovg 15b HDbS „la6t uns gehen fiir ^8
“

^).

1) %cixk tlitov auch Polyb. 3, 57, 7.

2) Aucb Polyb. 3, 63. 6; 57, 7. Pap. Tebt. I, 24, 53; 27, 7 ; 6, 24.

3) %va auch Polyb. 6,21,3. 33,2. 11,30; sva auch Dittenb.,

Syll. 857740 .

4) tiber 'ucc&scg im N. T. s. BlaB-Debrunner § 305. Vgl. Herm. Sim. 1X63
na&ivcc Xe&ov; Euseb. 11,629 A. IV, 885 6 xccd'slg x&v XQoqjritcbv. Auch neu-

griech,, 2, B. i'dcoKS need's ^lavfjg tb rd^t(xo (Seidel, Neugriech. Ghrestom. S. .3, Z. 13).

5) Vgl. Polyb. 11, 17, 6 xad'" eccvTbv sycaarog^ 1, 24, 4; 5, 78, 3 Hccd’^ savvovg

aTQcxtonaSsvsLv (Krebs, S. 138, 2).

6) nnin (sonst meist = vx6, SevtC) im Sinne von „auf der Stelle^^, „auf dem
Platze‘‘ kann aber auch auf andereWeise wiedergegeben werden: a) lud. 7 21 xal

iaxTiaav dvT]Q i<p^ iavt^\ Eeg. 1149 cvriGoiiB^a savtotg', b) Beg. 112 28 cctco-

•vTCoxaxm avtov^ ler. 45 9 icsto^avaVvaL vTCoxdvca avzov sub asterisco

aus Theodotion (in der urspriinglicbei) Sept felilen die Worte); c) mit Hilfe

von olitog

:

Exod. 16 29 xad'rjcsad'B , . . sk rovg oi'xovg v^i&v.

7) Vgl. die Diss. S. 51 verzeichnete Stelle Pent. 1?, wo b mit dem Pronomen
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Gren. 32xq adooKSv didc %BLQhg totg Ttaiolv airov^ %ol^viov

fidvag nib; Ps. 32 15 irtXdcfccg xcct& fiovag rag m^dCag aix&v

„zusammen“ (vom Ubersetzer als "in'; ^einzig, einsam“ aufgefaBt);

Ind. 75 ^ag dg Xdip^ rfj yX60dr} avrov ci%o rov vdatog &g ictv

Xdijjri 6 icvcDv^ dryi^sig airov %axk [idvag ^ib. AuJBerdem j&ndet sich

Hark ^6vag Ps. 49 ler. I617 Thr. 828
,
auch Mac. 11286 Big rb dta-

XCDQt^aL avrriv rfjg Iva
fj

avrrj nark ^6vag und II 16 so m^ccTtsg

olvov Hark [ibvag TtCvsLv^ dy^a'dvcjg ocal iidcDQ %dXiv TtoXi^iLOV

Nur in Mac. II findet sich %ar^ ISCav^): 621 1421, den G-egen-

satz zn Hocvfi bildend 45 026 ^).

5. Zum Ausdruck der GremaBheit^) dient Hard

oft = i „wie“, wie in nad-d^)^ nad'orv — Gen. 3034 s^rco

Hark ro grj^d 6ov^)] 40 13 nark rijv aQ%^v 6ov rriv :jtQorEQav; 4333 6

jtQ(or6roHog nark rk Ttga^^sZa avrov nal 6 VEthrsQog nata rr^v vsdryra

a'drov; 4028 sna^rov nark rijv siXoyiav avrov eiXdyipsv a-drovg-

Exod. 21 9 Hark rb dcnaico^a r^v ^vyatSQmv'^ 22 17 aTtorsl^sc r& crtargl

Had'^ S^ov B6riv ii cpBQvii r&v 7CaQ%'avmv ribliniH ,jgemaB dem
Kaufpreis der Jungfranen“; 2324 oi ucoiifi^aLg nark rk agya airav;

25$ Ttoi'^dacg iioi nark %dvra oda doc dacnviico bsi „gemaB allem,

was“ (ebenso 2035 31ii 36i Lev. 64); Exod. 2630 nark rb aldog;

28 15 Hark rbv Qvd'^bv rrjg STtcJiildog rcoL'ijdacg avrd^ 2041 nark rijv

d'vdCav r'^v itgcoLv^v nal nark rrjv dTtovSijv airov TCotijdaigi Ps. 160 2

alvslra airbv nark rb jcXrjd'og rTjg iiayaXodvvTjg avrov] Reg. 113 14=

^T^rT^dac Hi^gLog Savrp dvd'Qco^itov nark rriv nagdcav airov. — Esdr,

1134. sMCridav riiv aoQrijv ra>v dHrjv^v nark rb yayga^^svov ilflDD

„gema6 dem Geschriebenen^
;
derselbe bebr. Ausdruck wird durch

einen Plural wiedergegeben 2 rov kvsviyHai stt^ airb (sc. rb d^dca-

drriQiov) bXoHavrchdaig nark rk yay^afi^eva sv v6^(p Mcovdi},

riKTD „wie dieses „entsprecliend diesem“ (eig. Pemininum statt

des im Hebr. fehlenden Neutrums) = ist wortlich durch. das

nach einem Verbum des Gebens auch nicbt durch den Bativ, sondern diirch den

Nominativ des Pronomens iibersetzt ist (i7tiaTQdg)7iTS %al kTtaQcczs 'bfiELg).

1) ncczk ^ovag begegnet auch Polyb. 4, 15, 11; Diodor 4^51, 16. Haufig auch.

im N. T. : Marc. 4 10 Luc. 9i8 usw. Von Mteren griech. Schriftstellern hat es nach

den Worterbiichern Thuc. 1, 32, 7. 37, 4.

2) Oft bei Polybius und in den Inschriften, z, B. Dittenb., Syll. ^ 568 10 630 15.

3) Auch Dittenb., Syll. 3 395 5876 6045 10685 werden %olv^ (notva) und

ytccr IdZav idCccv) einander gegenilbergestellt,

4) tiber das N. T. siehe Theimer 11,21.

5) Vgl. z. B. Polyb. 3, 110, 7 %a%'d itov nal tcqozsqov Eig'^'nocfisv.

6) Vgl. Luc. 1 38 yivoLTo %ccvk z6 Qrjficc gov. Vgl. syr.

„geinaB dem Worte des Gabriel “ (Leben des Sallita, Ungnad, Chrestom. 63, Z. 4),
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Femininum iibersetzt Reg. Ill 7 28 Jcar’ aitriv smirj^sv Tcdcfag ticg

8b%cc iis%cyv(b%'^), Dafiir finden wir das Neutrum Plur. Gren. 4523 rm

TtcctQl avxov &%i6tBvXEv ^ata %o^ avtd^). — flTDl HTD „wie dieses

(Fem.) and wie dieses (Mask.)" ist durck das Neutrum Sing, wieder-

gegeben Reg. 111145 (A~Text, Zusatz des Origenes) ^ard tomo xccl

occctcc tovro XaX'i^astg^). — Hebraischem HDD ,;Wie so", d. k. in solcker

Weise, entspricht xarcc 'tccSe Reg. 1

2

14 icccxd tads sjtOLOvv Ttavtl

’l6QaYiX] auck bloBem JiD „s6" entspricht %atd tovto IIIBu.

Es kommt auck vor, da6 der Ubersetzer %atd anwendet, wak-
rend im Ilrtext der bloBe Akkusativ stekt: Gren. 44? heifit es

zwar in Ubereinstimmung mit dem Hebr. XaXsi 6 x'ligLog ^atd tcc

QYlliata tavta, ebenso 39 17 (aknlick Mac. I5i4 dTtay'ysXXovtsg otatd td

^riliata tavxa)^ aber 446 sl^sv avxolg xaxd xd ^yj^iara xavxa

„er sprach zu iknen diese Worte". Gen. 32 19

heifit es occcxd xb ^Tj^ia xovxo XaX'tj^axs xp ^H6av fiTH nniD „gema6 diesem
Wort"^), Reg. 1223 tcoisixs mxd xb roiiro inbi^n „ge-

mafi diesen Worten" (versckiedener IsTamerus!), aber 111421 STCoCriad

0OL %axd xbv Xoyov 0ov xovxov infn „ dieses Wort", Zu
vergleicken ist nock Gen. 442 syemjd'T] aaxd xb Qfiiia 'IcD^ijq) xad'hg

SLTtsv: dem ersten ^axd entspricht zwar kebr. D, der Konjunktion
xad'6g^) jedock nur die Relativpartikel

= D: Gen. IBs ^axd xi yv66oiiai^) 8x 1 TcXrjQOvoii'ij^G) adx'ijv (sc.

xiiv TOZl „in was" ^). — 127 5i zax si%6va d'sov i7toCr}6sv a'bx6v‘<^

25 13 xavxa xd 6v6[iata xcbv vlwv ^laiiaijX xax" ^dvofia x^v ysvs&v
ai)xov onibrib on’nisn „in (mit) ibren ISTamen, nack ikren Gene-
rationen^; Exod. 124 mxd dgL^iibv ijjvx&v (dagegen ohne Praposition

im Hebr. Reg. I64 JcoJr a^Ld'iibv xmv 0axQa7C&v xcbv aXXocpdXcov ucivts

sdQag %Qv6dg] is ^vg of %Qv0ot %ax dgcd'fibv Ttaacbv %6Xe(x)v xcbv

aXXo(pvX(ov^ vgl. auck die oben S. 253 f. angeluhrte Stelle Exod. 16 le);

1) Hierzu bemerkt Rahlfs : Der Ubersetzer bezog riXTD bier auf „die Me-
choiia“, von der im Vorhergehenden immerfort die Rede war (in generellem Sinne),

und deutete: wie diese vorher beschriebene Mecbona machte er alle zehn Mecbonotb.

2) %atd xd ccijtd anch Luc. 6 23 . 26 17 30 und Dittenb., SylL » 722. — InKtD
„wie dieses“ = „solcbes“ ist Is. 66 s sinngemaB durcb xoiomo wiedergegeben.

3) Derselbe hebr. Ausdruck wird mit Hilfe von ovzag iibersetzt Regi II 17 15

ovtcog v,al ovtag gvvePovIbvgbv

,

lud. 184 ovzag %cci ovtcog S'lCoCriah (xol.

4) Dieses D wird Gen. 18 25 mit mg wiedergegeben, allerdings nur in der
Uberlieferung von AD und einigen Minuskeln, wabrend EM und viele Minuskeln
es fortlasseh

:
firidccii&g gv TtoiijGBLg mg to Qfjfxcc tovto.

5) Tiber Ticc^mg, das aucb im Neugriecb. wiederkebrt, s. Diss. S. 81 Anm. 1.

6) Vgl. Luc. I 18 'Hatd tC yvdGO^cct tovto
\
— In Reg. 143 %atd tC btczccigev

Tjiiccg %vQL0g entsiiriclit %atd tl hebr. H’ab „zu was'* (= wesbalb).

7) Tiber andere Ubersetzungen des hebr. siehe S. .244 Anm. 4.
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Exod. 2540 7CoiYi6Eiq %cc%cc %hv %V7tov xhv dsdsiyiisvov
]

Ps. 8O 13 . i^a-

%46%EiXa avT:oi}g xaxa rcc STCiTrjds'tJiiava t^v %ccQdbcbv ccitmv^

= b : Exod. 6 19 wta 6vyyivEmv (B, avyysvstccg AFM) ccvt&Vj

25 ^ccm ysv£6SLg airav

;

Gen. 10 5 anacixog xata ylcb^aav, Erwahnens-
wert ist aucli 3314 iya) dh ivwynbcco kv xfj 6d& kccxcc (jyjoXiiv Tfjg

^OQSii0sc3g rijg ivavtCov ^ov %al mta Tcoda rcjv jCacda^Ccov, wo sowohl
xcctcc 6%oX'ijv als auch %ara ^toda hebr. „nac]i [dem] PaB“, d. h.

nach der Gangart, entspricht. Ferner 10 32 a'htat al (pvXal ... mta
yevdosig air&v %axa xa ed'vrj avxmv

:

das erste xaxd steht fur b, das
zweite fiir 13

.

= b3?: Exod. 229 xaxd xcdv Q7]xbv dS^X7]fia; Ps, 1004 aij st IsQsvg

. . . xaxd X'fjv xcc^Lv Ms?.%i6idEX ^).

== bl?^ „auf [dem] Munde“: Gen. 43? ccTtriyysiXa^sv avxp xaxd

xiiv i^SQ6xri0cv avxov nbi^n b^f „auf dem Munde dieser

Worte^, d. h. entsprecbend diesen Worten; 45 21 sdmxsv dh Icoariq)

aixotg dixd^ag xaxd xd siQi]^8va i)%o ^agado b3> „auf dem
Mnnde Pharaos", d. b. gemaB dem GebeiB Pharaos

;
vgl. Num, 427,

wo der tlbersetzer anch das Wort "’D ;,Muiid“ wiedergibt: xaxd

6x6iia lAaghv xal x^v vCcbv avxov s6xat XabxovgyCa xmv vl&v

Psd6d)v^), — Ahnlich ist Gen. 47x2 idvxoiiixQBL ^Ico^iicp xm Ttaxgl

avxov xal xotg ddsXcpotg .

.

. 0lxov xaxd acofia Piton ‘^3Db „nach dem
Mnnde der Kinder^ = nach der Anzahl der Kinder^).

In Mac. I entsprechen dem Branche von Gen. und Exod.: I 51

xaxa stdvxag xovg Xoyovg xo'iixovg syga^jEV] 5 14 aTCayysXXovxsg xaxd

xd gTjfiaxa xavxa (vgl. Gen. 44? usw. oben S. 256j; 071 EJtoCrj^sv

xaxd xoi)g Xdyovg avxov; — 12 2. 23 xaxd xd aixd (vgl. die oben

S. 256 zitierte Stelle Gen. 45 23) ;
den zweiten Teil einer Biindnis-

1) %atd entspricht hebraischem bS auch Gen. 843 sXdXriasv xatd ziiv 8id^

voLccv xTjg TcaQ^^vov ^b b'^^ „auf dem Herzen des Madchens^* = zum Herzen,

dagegen 5021 wird bS' init stg wiedergegeben iXdXriaEv ccvt&v sCg

2) ^£) b^ wird ganz wortlich tibersetzt Reg. IV 23 35 ixl ax6p>czTog ^agaS.

Ganz frei: Exod. 17 1 did g'^fiatog xvgiov; Num. 3i6. 39. 5i Sid ^covfjg Tivgiov

(siehe S. 238) ;
lob 39 27 iTcl d's Tcgoatdy^axb,

3) Dieses "ifelD „nacb Ma£gabe“ wird wortlich iibersetzt Reg. Ill 17 1 did

Gxdiicctog Xoyov fiov ‘^Sb „nacb dem Munde meines Wortes'^ = gemaB meiner

Ankiindigung
; vgl. Prov. 128 axo^a avvsxov iynco^id^sxab 'bTtb dvdgog ibolO

110*^^ bblTT’ „nacb MaBgabe seines Verstandes wird gepriesen ein Mann“, Dagegen

wird ‘’&b „nacb dem Munde seines Essens“ ganz frei wiedergegeben Exod. 12 4

sxccaxog xb dgnovv ccvxp Gvvagi^d'fiTjGsxoct slg Tcgo^axov; 16 16 evvccydyexs Sctc^

avxov ... sig xoi>g xa&7]'iiovxag; 18 fWcrroff sig xovg k aS'ijyto vxag ^ag^

savxa GvvEXs^av, — Os. 10 12 ‘lOH ^Sb ^'^tp ^erntet, nach dem Munde [der]

Liebe‘^ beiBt in der Ubersetzung xgvyijaccxs stg v.agnhv ^(aijg.
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urknnde leitet ein 827 iccctS: %k aixk iccv, — 123 'to in[:^6tSQov

(Is. 40 11 ==: „wie in dem ersten"); — 742 ^qIvov a'ixov

Htttoc xijv xccociav a'dtov. — Vgl. ancK IV 6 25 mti' Etwas

anders sind II14s7 ^ccr^^ xijv svvoiav ^aviiQ tmv ^lovdaimv 7CQo6ayo-

QSvdfLSvog und III 7 s t&v ^Ckcov tivsg ^atcc %a%ori%'BLav TCVKvdtsQov

TCaQmsliuBVOb awsTtsL^av '/jfiag %%X.

Der Prapositionalausdruck steht an Stelle eines adjektivi-

schen Pradikats Mac. IV Bis si xav' dX^^d'scav fjv 6 v6(iog riiiBv

(— &Xrid’7^g).

6. Einige Male bezeichnet xcctd die Beziehnng^): Gren. 24i

siX6yi]0sv xbv ’JlpQaScfi xwtk %&vta ^in allem"; Mac. Ill 17 %atd

Tcdvta siXoyYithg 6 'O'adg; die 0 dotav ijd'sXov i^o^otovcfd'aL;

15 80 & xcid'^ dnav 06iiaxi %al 7tpa)tay(Dvc0t'tjg

;

III 3 29 xad^ dytav

5i xavd Ttdv dfistd'd'STog; 42 6 xatd jcdvtcc 0(iXaQcg

Xs'iig.— IV 9 26 xhv iiXmiav rov tcqoxsqov Ssvvsqov] II

8

35 rccTtsc-

v(o^slg 'bxh t^v xaS^ abthv vofic^o^svcDV iXa%C6tcx)v slvcct.

Den Verfasser bezeichnet xccrd Mac. II 2 is iv totg vjto^vrj-

liatL0^oVg xoTg xatd NsEfitav^).

7. Adverbiale Ansdriicke bildet xaxd in folgenden Fallen:

Exod. 32 18 ovx sotiv (pcovri s^aQxdvtmv %wt^ lox'bv aids

%6vt(x)v tQOTCrig nDSibn t\W bip )nW bip „nicht ist es

Stimme eines Antwortens (oder Anstimmens) [von] Kraft (Sieg),

nnd nicht ist es Stimme eines Antwortens (oder Anstimmens) [von]

Kiederlage", d. h. „das ist kein Geschrei, wie es Sieger, nnd kein

Geschrei, wie es Dnterliegende anheben^ (Kantzsch). — Mac. 11020

td IdLa %a%d yv6fifjv (nach Wnnsch) s^rao 152 twv xatd

dvdyxrjv 6vvs7to^svG)v] III

3

14 xatd X6yov (nach Wnnsch)^)
;
612 xad'^

v^QLVj IV 3 IS xa^' 'b^SQ^oXjjv, Vgl. anch das am SchluB von Abs. 5

ans IV 5 18 zitierte xat dXTjd’SLav, — Ans andem Biichern sind zu

nennen: Num. IBs xad'^ sxov^lov raTO „in Freiwilligkeit“ (diesem

hebr. Ansdrnck entspricht Ps. 53 s das Adverb ixovaCcog); Reg.

nil ovx i'KsXsicpd'Yi^av iv aitotg dvo xatd to a'dtd „zusammen“

;

III 21 23 jtoXsfiTjOofisv aitoijg xat’ sid'ij „in der Ebene“

1)
Aueh Dittenb., Syll.®527 85 .

2) Vgl; Krebs, Die Prapos. bei Polybius S. 143 f.

3) 6 Holsficov iv 7fS[i7Ct7j i^rjyT^Gscov trig %ata Aovytccvbv rbv ^Pmficcoov

(pvUov GvyygatpTjg Ljd. de mag. Ill 46 p. 136, 10 W. (zitiert von Norden, Agnostos

Theos S. 50 Anm. 3).

4) Aus den Papyri vgl. Pap. Flind. Petr. Ill 42 H si vyiaCvsig •Kcd rd loLTcd

GOL xcctd yvdfiriv hcrlv, Statt %axk yvd^riv wird aucb Kcctd X6yov gesagt: Pap.

Flind. Petr. 11153 si ^qq^gccl jcal tdlXa gol tkxtcc Xoyov ictiv.
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(ebenso 25); von xcct s'id'v hangt ein Grenetiv ab Ez. 409 oiz &va-

GtQBxjjsi xatd, tijv sig eiasl'ijkvd'sv^ aX)^ %ccx^ sv^i) ccvtfig

BlgaXE'ti^atai ITOls „ihm (dem Tore) gegeniiber".

8 . Der Prapositionalansdmck stebt hinter dem Plural des

Neutmins des Artikels: Gren. Biss ta %cct^ id'Wfibv rw// 'ywaiKsCov
(loij hi3tiv Delias j,[der] Weg (die Art undWeise) [derJ'Weiber

[ist] iBir“; 396 xG>v %a& eavrov s. oben S. 241 Anm. 6 . Andere
Beispiele fiir rd xavd c, acc* bringe ich im Abschnitt tiber den
Artikel.

9. Ein hebr. Grenetiv wird durch einen mit mtd gebildeten

Ansdruck nmschrieben Exod. 36 1 Tcdvra rd agycc (F add. xd) %atd

xd dyia %a^'t\Kovxa 1Ei"7pn Mns? riDicb'n b^ Jeglicbe Arbeit des Dienstes

des Heiligtnms".

otQog.

L Mit dem Grenetiv

kommt es in der ganzen Sept, nur etwa 20mal vor^):

1) 9mal in der f ormelhaften Wendung utQog TcscpaXfjg avxov^)

„seine Kopfgegend", „zii seinen Haupten": Glen. 28ii

i7tsd'7]H€V {XCd'ov) jtQog ascpaXfig ccvxov (ahnlick is); Reg. 1 19 is '^TtaQ

x&v alycbv a^axo Ttpbg 7cag)ccX'i]g ccdxov, AuBerdem nocb 1 19 10 267 .

11 . 12.16 111196 Idt. 13 g (siebe anch unter dTtd).

Das Gegenstiick dazu ist das 5mal belegte Ttpbg jtoSap avxov^)

‘I"'lnb5i^'r3 „seine FuBgegend", „zu seinen Fiifien^ : Rnth Ss ^3ov yvvfj

ocoL^dxai TtQog ^od^v (xtuxov (ahnlicb 14); Tbr. I9 dm%'aQ0(a a'bx^g

TtQbg Ttod&v avx^g\ Rutb 34.7 &7to%aXv'^SLg (bzw. &7Cs%dXvilfBv) xd

:rCQbg cxod&v a'btov.

2) Zur Angabe der Ricbtung^): los. lbs e^tl zoQV(prjv bQovg

i] e6XLv %ctxd TCQoam^ov g)dQa'yyog Vvb[i TtQog d'aXd667jg niS*! „nacb

[dem] Meere zn^
;

dafiir banfiger :n:Q6g c. acc., s. nnten S. 267 f.

Vgl. Mac. 11433 BJti Jd(pvi]g xfjg Tt^og ^Avxio%alag (A, 'Av%i6%amv V)

Tcaofiavrjg,

3) Eine gewisse Scbwierigkeit bereitet der Erklarung Gen. 2463

i^ijXQ'av ^l6adK ddoXa0%7j6ai alg xb %Bdlov xb ngbg SalXrig niSSb

1) Im N. T. findet sich 'JtQog c. gen. nur an einer Stelle : Act. 27 34 tovto

ykq ^Qog xT^g v^srsQag dcotriQtag vjtdQxsL, j^Ttgog rait dem Genetiy ist gelebrt, es

fehlt in den Papyri und in Pergamon** (Radermaclier S. 117).

2) Arist. Wesp. 1221 ^svog xig aVepog jcgog %B(palfig ^Jusatogog.

3) Arist. Wesp. 1236 otccv Sscagog Ttgbg ’uccxci'HSL^Evog

4) Ygl. Dittenb., Syll. ®938 [d:]5t[6] 'ir£L<F]d£ reg [7i]oAo t6 tc^os xo

Tt&v ds[i66[L]6v
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„zu[m] Herannahen [des] Abends". Da der sonstige griecli. Spracli-

gebranch die zeitliche Verwendung von TtQog c. gen. nicht zu

kennen scheint^), konnte man geneigt sein, to Ss^'Ai^g als

„nach Westen bin" zn deuten nnd es eventuell mit to tcsSlov als ,^die

westliche Ebene" zusammenzufassen. Dem widerspricht aber, worauf
mich Herr Prof. Rablfs freundlicbst hinweist, daB dsCXri sonst in

der Sept, nnr von der Tageszeit gebraucht wird, und daB nissb

nebst sei^iem Gregenstiick ,;Zu[m] Herannahen (des)

Morgens" nioM wobl anders als zeitlich verstanden werden konnte

und von den tjbersetzern in der Tat sonst anch zeitlicb verstanden

worden ist: Deut. 23ii to tcgbg eaTtSQav] Exod. 142? Ttgbg fiiisgav ;

lud. 1026 ^ghg thv 6'()0’pov; Ps. 456 tb Ttgog %qg) 1 otgatC (in B n. a.

verderbt zu t& Ttgo^rnTtoy). Man wird also mit Rablfs auch das tb

tCQog dECXrjg der Gen.-Stelle als Zeitangabe zu fassen haben und
kann damit die ebenfalls in der Gren. vorkommenden Zeitangaben

tb ^gbg sdJtsgav 8ii und tb Ttgbg 24n (beide = 'Dr\^ »zu[rj

Zeit [des] Abends") zusammenstellen^). Der auffallige Grenetiv

dsCXrig laBt sich, wie Eahlfs bemerkt, vielleicht aus einer eigen-

tiimlicben Erscheinung erklaren, die man bei diesem Worte in der

Sept, beobacbten kann: an alien 14 Stellen, wo es vorkommt, stebt

es im Genetiv, und zwar Bmal absolut als adverbiale Bestimmung
der Zeit (vgl. Diss. S. IB): Par. II13u (zweimal) Est. 2u Sopb. 2?

ler. 3I 33
,
darunter 2mal (Par. II 13 11 ler. 31 ss) im Gegensatz zu

TCQcoCy Imal (Est. 2 14) im Gegensatz zu stgog ti^igav] ferner 2mal
mit neutriscbem Artikel to SelXrig: Eeg. IIllTe scpagov avt& agtovg

tb Tcgcol %ai xgicc tb dslXrig^ Par. 1124 icvacpigsiv bXo^avtdyiiata dice

Ttavtbg tb Ttgcjl xal to dstXT^g; endlicb 6mal in der Verbindung scyg

SE/^XTjg, und zwar 2mal fiir sich allein Reg. 1 20 5 III 12
,
sonst mit

den Gegensatzen (xtco Ttgeoid'Ev Exod. 18 13 . i4
,

otg&Cd'sv Mac. 1 10 so,

&7tb i(D0q)6Qov Reg. I 30i7. delXrjg kommt also nur in adverbialen

Ausdriicken vor und bildet sehr oft den Gegensatz zu dem Adverb
7CQC3C „morgens“; daber mag man auch SsCXrjg „ abends" als Adverb
empfunden und nacb dem Muster von tb TtgcoC und tb Tcgbg

auch tb dsCXrig und tb Ttgbg dECX7]g gebildet haben. Ist dies richtig,

so haben wir bier gar nicht tcgdg c. gen., sondern Ttgbg mit einem
Adverb wie in tb ^gbg Ttgeoi und tb Ttgbg vgl. im Deutschen
„vor morgens'^ und abends^ (von M. Heyne, Deutsches Wbrter-

1) Sielie z. B. Kruger, Griech. Sprachlehre fiir Schulen § 68, Abschn. 37.

2) Gen. 24u heiBt es itccqk tb tpQEciQ xov v&avos TCQbg Auch. hier

geht also ein neutrischer Akkusativ vorher, mit dem tb yegbg dips ebensowenig
verbunden werden darf wie tb Tcgbg dsarig 2463 mit tb Ttsdiov,. ^
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bucli, aus Luthers tlbersetzung von Richt. 1926, bzw. aus J. Paul

belegt).

4) TCQdg driickt aus, da6 jemand zu eiuem andern hinneigt,

auf dessen Seite steht, gewissermaBen zu dessen Bereich gehort:

Gen. 2984 iv rp vvv TtQog e^iov 6 ccvriQ ^ov

„wird sich anschlieBen mein Mann zu mir“^); 23i3 iTtsidii irCQhg

i(iov cixovadv ^lov lb di< „nur wenn da, o bore

mich doch“ (vgl. S. 232 Anra. 1)^). — In Mac. IV 2 lo—12 6 y^^Q

v6iiog xccl %7ig ^Qog yovEtg eivolag ocQarst ... %ccl trig ^itgbg ya^strjg

(pMag BTCmgatEi . . . ^al rijg rsycvav g^iXtag xvqlsvsl . . . ccal Tojg q)lkG)v

0vvy)d'sCccg Ss^itd^sL ist dem von A gebotenen Genetiv yaiiex^g gewifi

der Akkusativ ycc^isvijv, den haben, vorzuziehen.

5) TtQog steht bei einem passiven Verb Mac. IV 620 ocatuyslS^svoL

TCQog ciTtccvtov ml dscXia in A, dock hat das gewohnliche vTtb

7t(XVt(X)V.

11. Mit dem Dativ.

1. Ortlich^):

= 1 »in“ : Gen. 18 1 (b(p%'ri avtm 6 %'Eog uighg tfi dgvl xfj

38 14 BTcdd'L^sv TtQog ratg TCiikaig Alvdv; Deut. li Ttgog dv^iiatg

„in der Steppe" (der tibersetzer leitet es von „Abend" ab).

= b^ Reg. II 18 26 ipdrjGsv 6 6%o%bg Jtgbg ty utvX'^ „zu

dem Tdrhiiter" oder mit anderer Vokalisation „nach dem Tore

hin"
;
Prov. 6$ ^yy^^'^9 ^gbg d'vgcctg ot%G)v ccivijg (uber die Kon-

struktiorifen bei ayylUiv siehe S. 264 nebst Anm. 3).

= bid „nach gegeniiber" (gegen etwas hin, in der Richtung

auf etwas): los. 9i ol pddcXslg tcbv AfLoggaCcjv ... ol Ttgbg rp Avu-

Xi^dvip.

—
02!^ „bei": lud. 9 g Tcgbg rfj ^ccXdv(p vfi sigatfi %^g ^td&sayg.

Rerner entspricht dem hebr. Akkusativ des Ortes: Gen.

18 10 Udgga ^kov^bv ^gbg ry d'^iga trig 6%r}V7jg bni^Jl nns „[an der]

1) Dieselbe hebr. Wendung wird anders wiedergegeben : a) durch 7CQ6g c. acc.

:

Is. 56 s TCQoaTiSL^svog Tcgbg %vqlov^ ler. 275 TiccrcccpEv^ovtcct TCQbg %vQLOVy b) durch

ini c. acc. : Zach. 2 11 %citc6(psv^ovTC£i ... ini tbv ^vqiov.

2) In Mac. II

1

2 nal ayccd’onoirjacci vfiiv 6 'd'sbg hccI (ivriad'siri (A fivrja^rjvai) Ti}g

^iccS'VKTjg avTOv rijg n^bg ml ^laacen ml tav dovlcov aiixov xmv

ntctcbv sollte man statt des Genetivs rav SovXav ... t&v niarStv den Akkusativ

erwarten. Vgl. Grimm, der in seinem Kommentar S. 31 zu diesen Worten be-

merkt: „anakoluthisch angefugte Apposition, als ob es vorher hieBe ^vria^sir} tov

3) Im N. T. wird ngog mit dem Dativ nur vom Orte gebraucht.

4) bid wird auch mit l| ivccvri'ccg iibersetzt: Exod. 36 26 ins^rimv ini

ro'bg a^ovg r'^g JncoiiiSog ivavviag %atcc ngoeconov.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft. 18



262 Johannessohn, Der Gebrauch der Pr^positioBen in der Septuaginta.

Tttr des Zeltes“^); ebenso Lev. 4 is tfi %'VQa (BFM; itQ, tiiv

d'VQccv A und 12 Minnskeln) 0^7]V'^g tov piagtygCov] lud. 035

sari] XQog rfj r^g utvXrjg r^g TtdXecig; vgl. Mac. Ill 5 51

scvlavg adov xad'sarcbrag, — Par. 1 26 so itQog dva^atg „nach

[Sonnenjuntergang zii“ (mit n locale); dasselbe le.is = „zuia

[Sonnenjuntergang^
;

vgl. aucb oben unter :n und unten Abs. 2,

ferner Idt. I 7 ini utdvtag toiig icatoiitovvtag TCQog dva^utg; 2 10 xaXv-

Tljat (Jtccv TO utQbaconov tTjg yijg npbg dva^atg.

In libertragenem Sinne steht tjtQdg bei rsrccxd’ca: Mac. II 6 21 ol

Sh nQog 7taQav6^(p a%Xay%via^p rstay^ivoi; IllSii 6 ^Qog ratg

%X^as6Lv rsrayiiivog, Vgl. dazu II 11 20 ridscog diaylvcovrai nQog rf/

r&v idicav ccvtiX'ini'tlJSL] 29 yCvsad'ac TtQog roig IdCocg] TLl&i ’''EQj^icova

rbv ngbg rfj r&v hXs^pdvtcov STCt^sXsCa^).

2. Zeitlicb: Gen. IBi? iyivsro 6 ijXcog n()bg dva^aig '©‘aW

„und es geschah, die Sonne ging nnter“. Die tjberliefernng

schwankt Dent. 16 6 24 is: an der ersten Stelle haben alle IJnzialen

auBer B dvaiiaUg i]XCov^ nur B und manche Minuskeln %q.

Svaiiccg 1],' an der zweiten bat nur B n^bg dvajiatg fjXCov^ einige

Minuskeln tcq. dva^dg alle iibrigen Hss. nsgl dva^iScg fj.; bebr.

beidemal isainn ^‘inD „wie (um) das Untergebn der Sonne “
^)-

Abweicheiid vom Hebr. beifit es Exod. lie xal aatv TCgbg rm

rCxrsiv bs? „und ihr sebt auf die Gebarsteine“. Mit

dem griecb. Ausdruck ist zu vergleichen Mac. II 7 li ysvdfisvog n^bg

rm rsXsvrdv.

3. Wie bei Polybius und in den agyptischen Papyri hat Tcgbg

c. dat. aucb hinzufiigende Kraft: Gen. 289 iXcc^sv xiiv MasXhd'

. . . ngbg ratg ywcci^iv avrov yvvcctxcc „auf, hinzu zu“ ^).

So wird in Mac. II ofters ngbg ds roiirocg^) gebraucht: 4 9 623

9 17- 25 144
;
in einer langeren Aufzahlung 122 steht es auf gleicber

Stufe mit der Kopula icai und sn di: TLfbdd'sog xal ^AnoXXmviog 6

rov rsvvaCov^ sri 8h ^IsQ^vv^og nal Arj^ocpibv^ ngbg dh rovtotg Nlx&vcdq

b KvTtQiaQxrjg,

In demselben Bucbe wird ngbg aucb bei Zahlbegriffen ver-

1) Siehe aucb uuter Tccegd S. 232.

2) Uber Amtsbezeichnungen mit in den Papyri der Ptolemaerzeit s.

BoBberg S 55, der u. a. anfiibrt Tebt. 1 5,85 tovg vcgbg taig aitoloyCaig ytal icvti-

^ga<pB{aLg\ 5, 160 totg HXloig toig Ttghg tccig Ttgccy^aTS^atg,

3) her Ausdruck dva^ccl riUov findet sich von Herod. 2,31 an liberall in

der Literatur. Vgl/ aucb itghg Sva[iatg in ortlicbem Sinne Abs. 1.

4) Siebe aucb uuter c. dat.

5) %ijbg ds tovtotg aucb Dittenb., Syll. ®495i05 685 100 88835 1262, obne
Ss 685 70 796 B 30.
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wendet^): Mac. 1148 tdXavva s^i^zovta otQog rotg ngimo^Coig] 9 StSQcc

Tvsvvfjxovta TV^bg totg ma%6v] 621 h%ta%66ia TCQbg rotg %iXCoig] 822

%iXlovg %Qbg rolg utsvtccTco^loig] IO31 8i(5iiiiQioi TtQbg xolg ^EvtaKO^loig]

111 ! %ilCovg TtQbg toZg iivQloig] 1220 t%7tslg Si6%vXiovg %Qbg (A oiul

%Qbg) xolg 67txa%iC(%Mocg.

4. Zwischen Artikel und Substantiv steht ein Ausdruck mit

TCQdg Mac. Ill 1 20 xd vaoyvd xmv xiocvmv al TtQbg xo'dxoLg ^r^xsQsg nccX

xid'7]vol („die bei diesen befindlichen Mutter und Ammen“) utccQcc-

XsCTCov^at.

6 . Statt TtQog mit dem Akk, oder slg finden wir merkwiirdiger-

weise ot^dg mit dem Dat. Mac. 11434 y^ccl kccxcokl^bv ixst ^lovSaCovg^

%al b6a eititi^dBLCi TC^bg xfj xoijxcov iutavoQd'66st sd'sxo ev aixolg'^).

III. Mit dem Akkusativ.

A. = „zu“

:

1) bei Bewegungs verben, me EQxs0d'aL, ag-, fte-, aTtsQxsa^aiy

utoQBva^d'ULy i^KSLVj ^aSC^siv^ utuQayCvse&ccL, dvcc-^ e7tava6tQiq)Biv. Ber
Akk. bezeicbnet meist eine Person Den Untersckied zwischen %Q6g

und slg ersieht man aus folgenden Beispielen^): Gen. 89 ^
0XEQd . . . dvs0XQBil;Bv TtQbg aixbv sig xiiv xt^mbp, hebr. beidemal

2743 ccTcd^Qud'L etg xijv M60omxa[iCav ^gbg xbv a8Bk(p6v

{Lov slg Xa^^dvj. 285 BTtOQBv^i] slg xiiv MB0O7toxa^(av TtQbg Aapdv;

3785 %axap'il0o(iat jtQog xbv vl6v ^ov XBvd'wv slg a8ov] 4229 ^X^ov

%Qbg xbv (itaxs^a avx&v slg yrjv Xccvccccv] vgL femer Beg.

1 84 10 3 . 17 13 12
,

auch 11 4 iQxovtat o£ ikyyaXov alg Fafiad %Qbg

XuovX, wo im Hebr. „[nach dem] Gib'a Sauls
“ (der

1) In der Sept, kommt Ttgog sonst nicht in dieser Verwendung vor (Mac.

HI. IV bieten keine Gelegenlieit dazu), wohl aber in der iibrigen Literatur. „Die

Anfange dieses Gebraucbes gehen auf die Dichter, speziell Pindar zuruck;

starker tritt derselbe bei den Tragikern bervor. In der spateren Sprache kebrt

dieser Usus wieder; wabrend er aber bei Polybius in mafiiger Ausdehnung er-

scbeint, greift er bei den Folgenden immer weiter urn sicb“ (Krebs S. 116). Wab-
rend sich dieser Gebraucb von tcqos in Mac. D auf Kardinalzabien beschrankt,

findet er sich bei Polybius auch bei Ordinalzablen : 1, 5, 1 %a‘td trjv ivdzriv ^al

sCTtoGtbv TtQbg zatg iv.athv dlv^itiddcc. Ebenso Plutarch Luoull. c. 5 ^sqI zijv

STiT'tjv v.al Spdofi7i%oatr]v TtQog xatg S'uccrbv dXv^ctidSa (vgl. c. 7 iTCTCStg jf^»6s fivQ^oig

s^aMGxiXiovg).

2) AuBer dieser einen Stelle findet sich in Mac. I
,

TcgSg mit dem Dat. nir-

gends; auch vtQog mit dem Gen. kommt nicht vor.

3) „Uberwiegend personlicb auch im N. T.“ (Theimer II, 42).

4) Vgl. Luc. 1 26/27. icTCsatdXri 6 dyysXog rapQtijX dcnb zov &sov fife TtoXtv zrjg

raXtXa^ccg ... TCQbg TzaQd'svov. — . Xenopb. Anab. 1 4 11 Srt f} Sdbg k^coizo ytgbg

PccglXscc iibsyccv fife Bci^vX&va,

18 *
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Genetiv unterscheidet dieses Gib'a von anderen Orten gleichen

iNfamens).

Ferner bei Verben des Bringens, Piihrens, Scbickens, wie

HystVj 6xw<iyBLv^ qisQStv^ avacpSQBiVy ano6tiXXBiv^ TtQO^xid'ivai (Gen.

258 'TCQ06BtB%'ri 'JtQh<s xhv Xaov avxo% ebenso 25 17 8629 4929.33)^).

Bei hyyl^Biv: Gen. 2722 ^yyidav ^Icctcco^ ngbg Exod. 242

iyyiBZ . . . %Qhq xhv %'b6v,^ Aber wird aucb durcb. den Dativ ans-

gedriickt: Gen. 44i8 iyylaag a'bxm] der Dativ ist gegen den TJr-

text hinzugefugt 27 21 eyyi^hv ftot Kal 6a

„komm herzu doch, and ich werde betasten dicb“ and 20 syyt^dv

[lou xal (pCXri66v iiB nptCI iCD nt53i *) „komm berzu dock and kiisse

micb‘'»).

1) =: ^53^ Exod. lio TeQoatsd’riaovtoct xal o^rot TCQbg to^g 'bTcsvavriovg,

2) Hebr. wie griecb. sind also an dieser Stelle die beiden Imperative dutch

die Kopula verbunden. Bisweilen jedocb bat nur die tjbersetzung im Gegensatz

zum Original xat hinter den Imperativen ‘^b ^gehe^ und Dip „stebe auf**, wie

Gen. 19 14 Scvderrits xal i^sX&ars liCiS: I'DIp „stehet auf, gehet heraus“
;
Deut. 224

vvv.o^v dvdaxTixs xal icTCaQaxBi Ion. I2 dvdcxTi^i xal TtOQsv^d'Tjxt

;

6 dvdcxcc xal

. .s'jtiKaXov (dagegen 7 dsvxs ^dXcafisv %X'^Qovg DlbUtli ilb*^£)31 iDb „gebet und wir

wollen werfen Lose“). Der erste Imperativ kann auch dutch ein Partizipium er-

setzt werden: Gen. 13 17 dvaoxag dLddsvaov trjv yT]v ibnrin Dip „stehe auf,

wandle“; 19 15 dvaexkg Act/Is; 2743 dvaexkg d^toSQa^'i. Nur selten scbeint die

asyndetische Ausdrucksweise des Hebr. nachgeahmt zu werden: Exod. 19 24 ^ddit^

•^axd^Tj'd’i

;

Reg 1 39 dvdaxQScps %d&£v^£. Der zweite Imperativ ist dutch einen

Infinitiv ersetzt Deut. 2 24 ^i;ap;i;o'i; ‘hXtiqovo^elv 'DI bJlH „fange an, nimm in Be-

sitz“. — Fiir die asyndetische Aneinanderreihung zweier Imperative vgl. syr.

poo „stehe auf, gehe“ (Brockelmann, Chrestom. 24, 20) ;
op.- ol „kommt,

sehet“ (ebd. 31, 5 und 10).

3)

Nach iyyi^siv „sich nahern" steht a) otgog c. acc. — bi5 : noch Gen. 37 is

454 (fehlt in A) Exod. 19 21 Lev. 2123 Deut. 222 Reg. 117 41 (fehlt in B)

III! 20 19 42 2017 (A; nQoaijyyiesv B) 111859 Esdr, 1142 9 1 Ps. 316.9 90?

Sir. 5123 Os. 126 Ion. 36 Soph. 82 Ez. 4046 43 19 44i3; = b: Ez. 42i3; ohne Aqui-

valent: Ez. 225 Tob. (iC-Text) 11 7; — b) einmal ngog c. dat., s. oben 8.261; —
c) stg (stets mit sachlichem Objekt) = Ier.289; == b: lob 8822 Thr. 357; ohne

Aquivalent: Tob. (X-Text) 66. 10 lli; — d) scog = „bis“: lud. 952 Reg. 112016

Ps. 106 18; 5= bii: Sir. 3730; = b: Dan. 48; aufierdem Mac. I3i6. 26; — e) stcZ

c. acc. =: b3^ : Ps. 262 Ez, 96; — f) ivooTtiov = "liBb „zum Antlitz, vor“; Ps.

118169 lyyicdxca Si} 97 dE7}GLg g.ou bvw^iov gov, — g) xara c. acc.: Gen. 48 7

hyZ^ovxbg ^ov ^cixii xhv LJt^odgofiov (sehr freie Wiedergabe eines nicht ganz

sicher zu ubersetzenden hebr. Textes); — h) der bloBe Dativ == bi5: Gen. 44 is

.Exod. 1922 3219 Lev. 218 Deut. 4? 13? 202 213 Reg. 1112? Ps. 874 Is. 508 54 14;

.=: b: Ruth 220 Ps. 54 i9 Dan. 4i9 (tw ovgccvw’, dagegen 8 sag rov ovgavov b);

== D; lud. 19 IS Ps. 9O10; fur ein Pronominalsufiix : Lev. 10s sv rotg iyyZ^ovGiv



TtQog. 265

Bei dem Nomen d7co&tQO(p7j in einem Satz ohne Verbum: Gren.

3 16 Ttpog tbv dvSQa 00V ij d7to0tQoq)ij 6ov (ahnlich 4?).

2) bei Verben des Sprecbens, Rufens, Bittens, wie Aiyscv^),

Podv'^)j dva^ocivy &uto%QCvB6%'ai^ av%a6d'ai^\ %QO0ai6%B6d'ai^),

Ahnlich heiJBt es auch Gen, 16i s'ysvTjd'rj Qfj^cc %vqIov %Qog^A^Qdii (vgh
Os. li Myog xvqCov ayavij^ri 'jcQog und ahnlich oft in den
prophetischen Schriften)^); Gen. 12i5 ijti^va^av avzYjv ^Qog 0ccqcc6] Mac.
176 xcczrj'y6Qrj6av tov Aaov TC^bg zbv ^a^ikaa; IIlOis xccvrjyoQOTifievog

'bTtb x&v (piXcov TtQog tbv EvTtdtoga’^), — Auch bei yQdcpsiv\ Mac. 1 11 si

yeyQdcpa^sv %ai utQbg iiidg; hierzu gehort II 11 27 ^Qog zb sd'vog {]

TOV /SaoUsojg eitiotoXri zoidda '^v. — Zu beachten ist Gen. 238 iXd-

IrjOav TCQbg avzovg ,jinit ihnen“.

3) in anderen Verbindungen:

a) Gen. 4833 i^(0zavzo da oi dv&QGjTCOL exccOzog jtQbg zbv ddaXtpbv

avzov inrn „nnd es staunten die Manner, ein

llOL 'iipn „in meinen Nahestehenden“, ebenso Ps. 14814; fiir einen hebr. Genetiv:

Is, 682 iyyC^SLv tld'lp ,jdas Nahekommen Gottes“ (gen. obj., also =
die Annaherung an Gott); ohne bebr. Vorlage oder vom Hebr. abweichend: Prov.

3 15 10 u 194 Mich. 29 Is. 29 is 30 20 55 6 Ez. 23 6; auBerdem Idt. 827 Toh. 11 17;

— i) der bloBe Genetiv = Gen. 33 8 tov dyyCaui tov ddsXgjov ^5!^

“li? „bis zu seinem Herankommen bis zu seinem Bruder"; auBerdem Idt. 13?

Tob. (i5-Text) 6 15 Mac. 1 1323. Nach dem transitiven hyyi^Eiv „nahet)ringen“

steht meistens c. acc.: = Gen. 48io Reg. 1V46; = 1 Is. 58; ohne hebr,

Vorlage: Sir. 36 12; einmal der bloBe Dativ= Gen. 48 is (vergleiche 10 ijyytasv

avtovg TtQog avtov mit 18 rjyyiasv avto'bg cci)ta, hebr. lO Drii< „und er

brachte sie beran zu ibm“, is ebenso, nur mit der im Hebr. so baufigen Fort-

lassung des Akkusativobjekts D3ni5).

1) Die Worter des Sagens werden aufier mit auch nocb mit dem Dativ

verbunden, s. Diss. S. 61. Nacbgetragen sei liier Reg. I3i7, wo es in ein und dem-

selben Verse das eine Mai to ro laXrid'sv TtQog as, das andere Mai Tcdvtoyv

Xoycov t&v XccXri&ivtcav gol lieifit (bebr. beidemal b^^).

.
. 2) Mac. 1 1350 i^oTjcccv t^gbg 2iiicovcci liSs t&v ‘natcc^omvtav tcQog ccvtbv

cci^dtav slGaHovaai.

3) Mac. 1 11 49 iniyiQa^av TCgog tbv ^ccaiXsa,

4) Mac. II 9 13 Tjv^Eto ... TCQog tbv ovTisti avtov iXsi^aovta dECTCotriV', abn-

licb 15 27.

5) Mac. II 2 10 TVQOGrjviato urgog ^vgiov,

6) Vereinzelt stebt iTtd fiir tegog: ler. li tro g7]fia tov S’eov 0 sysvEto

^lEQS^iav (bebr. nur '’Idl „die Worte Jeremias^). Vgl. damit Luc. 32

lyivEto gfj^a S'sov etcI ^Imdvriv.

7) Demostb. 21,47 ygatpEGO-ai Tcgbg tovg '0’£(7fto^fWcr (abnlicb 22, 28 ; 43,71).

loh. 545 %at7}y0Qi]Ga) v^&v TCgbg tbv tcatiga. Vgl. Act. 1331 oVtivEg vvv Eiaiv

IxdgtvQEg ahtov Ttgbg tbv Xaovi 22 15 fidgtvg ait^ ngog Ttdvtag dv&gdiTeovg.
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Mann zu seinem Nachsten", d. h. sie sahen staunend einander an. Ahn-
lich 42 28 %ccl i%aqd%%'vimv dX^Xovg Isyovrsg

„und sie zitterten, ein Mann zu seinem Bruder, iudem sie

sagten“ {^tgog aXl't^Xovg gehort also nicht zu Xiyovvsg).

b) Exod. 63 mq)d'riv ^jtQog IdpQccccfi jjicb He6 mich
sehen zu Abraham“, d. b. ich erschien ihm^). Ebenso lud. 1821

dtpd'ijvai ^Qog MavwB ml ctqbg tijv yvvatm aitov und Num. 206

cog^d^t] ij dd^a %vq(ov Ttqbg airo^g. In der Regel aber findet sich

fiir bei 6q)d'7ivcci der bloBe Dativ: Gen. 12? mcpd’rj ^liqtog tm

'APqdli
;
Lev. 9 28 ihcp^rj Sd^a %vQiov Tcccvtl Xam

;
auBerdem Gen,

I81 262.24: 35 i. 9 4629 Exod. 82.16 4 i .6 Lev. 187.19 Deut. I64 lud.

612 Reg. 11185 02 18 1 u. 0., auch Gen. 81 13 (obne hebr. Aquivalent)

Mac. 1027 11825*). In lud. 18 10 bat der A-Text GjTttccC ftot, der B-

Text aber S)7trai ^q6g ^b. Tiber 6 q)d'7lvat, av xivi siebe unter iv.

c) bei Wiederbolung desselben Nomens: Gen. 3280 bXSov ydq

%'Bbv 7tpd<?033tov TCqbg %q66(x)^ov „Angesicht zu Ange-
sicbt“

;
lud. 622 slSov ciyyBXov oivqCov ^q66co7Cov ^qhg tcqo^cdicov {ngbg

feblt nur inB: Haplograpbie) ^). Abnlicbe Wendungen sind Is. 528

6(p^aXiiioi Ttqbg bcpd-aXiiovg b'^ovtai 1^3?^ ^^Auge in Auge“^); ler. 304

XaX')^0BL ^xoiia avtov Ttqbg 6t6ficc avtov D3> „sein (des babyloni-

scben Konigs) Mund mit seinem (des judaiscben Konigs) Munde",
d. b. er selbst wird obne Vermittler direkt mit ihm reden ®). Anders
41 3 AQ TO 6t6^cc aitov ^Btd xov 0t6iiccv6g 6ov XaXij(^Bi 1‘^£)

„seiu Mund mit deinem Munde“
;
Num. 128 (3x6^a mrd (jto^a XaXi]6(x)

aitp ns bfe^ nd „Mund zu Mund" (oben S. 249).

B. == b „zu": Gen. 39 17 6 mlg 6 ^EPqatog^ 8v al^T^yaysg Ttqbg

fjlidg (dagegen 14 sl<SrjyayBv 7}fitv mtdcc E^qalov^ bebr. gleicbfalls

b). — Exod. 3226 tig atqbg %vqlov nwb "^12 „wer [gebort] zu Jabwe?".
— 54 cc^eXd'ars SKccdtog 'bficbv Ttqbg tic aqya cc'dtov (vgl. Abs. D),

1) In derselben Weise wird anck im Syr. das Ethpe. (passive Form) von

)j^ „sehen“ gebrauckt, z. B. )p^l) „mit ibm sollte ick (zu) unserm
Konige geseken werden“, d. k. ick sollte vor unserm Konige ersckeinen (G. Hoff-

mann, 2 Hymnen der Tkomasakten I, Vers 105). Vgl. aus dem Aram,

‘jbS pd^b „es wurde geseken unsern Lekrern irgend ein Eseltreiber“,

d. k. er erschien vor ilinen (Dalman, Aramaiscke Dialektproben S. 29, Z. 4, ganz
aknlick Z. 9 und 17).

2) Im N. T. findet sick S(p&7i mit folgendeur Dativ bei Luc. 3mal (Mattb.

und Marc, nur je einmal), in Act. 9mal, in den Paulin. Briefen omal.

3) Vgl, Cor. 113 J2 pXsTto^sv yocQ dqxt ^alTttQov iv cclvlyiid'VLj tots ds
TtQoGcoTtov TtQbg TCQbacnJtov,

4) Vgl. arab. !cN..5> ob^ „und er brackte die Nacht zu, mick
umarmend, Wange in (an) Wange'' (Briinnow-Fiscker, Arab. Chrestom. S. 15, Z. 8).

5) Vgl. lok. II 12 III 14 Gto^cc ^Qog aTo^icc Xccl7j(^ccL bzw. IciXijaofisv.



C. = „ail£“: Gen. 19 31 oifdsCg e^xiv Tfjg y^g og sCaeXsti^S'vm

TtQog fjaccg* 3028 Std^taUov thv iiiGd-ov dov TCQdg ^s; 18 5 s^sxXCvare

(ihr seid eingekelirt) jrpog top jtaZdcc {)[ig>v (aber 192.3 38i6 ist jrpdg

bei hitXCvatv = btfi). In einem Satz ohne Verbum: Reg, III 1 20 ol

6q)d'aX^ol TtavTog ^Idgaijl TtQog dL

D. Wahrend es in Gen. nnd Exod. iiblicb ist, bei Bewegungs-
verben auf Ttgdg nur personliche Akkusative folgen zu lassen, kommen
in Mac. II—IV eine ganze Reihe unper sonlicher Akkusative

vor^): 11327 ^adovta TtQog %^v y^v] 615 ^pbg taXog dcpixoi^evcov

Tcbv cciiaQTt&v^)] IIIBs azgaTCSTO ^Qog tijv avQoylav\ IV las xtvov-

liavoi TCQog xdg ccTCaigruiavag TQotp&g] 14 13 ri rfjg cpiXoTs^vCag dtogy'^i

aXxovda Ttccvtcc jcghg tiiv tg)v d7tXccy%v(ov dvvutdd'aLav
;
15 21 ovx ovvcog

daLQTjvLoi ^aXmdiaL oida avavtoi jtpog (pcXTjTcoCccv qxovai rovg aTcovovtag

eq}eX7iovtatj II 4 10 Ttgbg top ^JSXXrjvtxbv y^aQCcxtTjga robg 6^og)vXovg

ybatidTrida] IV 6 24 ^rpog top oIoctiquov a'dz^v iiatccpaXXopLavoL.

E. Eerner wird Ttgdg zeitlicb gebraucbt: Exod. 142? Tcgbg ^^la-

Qccv^) npD miisb »zu[m] Herannaben [desj Morgens^; 126 Tcgbg sd^spccv^)

,,zwiscben den beiden Abenden“, wofiir I612 tro Ttpog

adJtsgaVj Dent. 23 11 ist zb Ttgbg edTCagccv IJbersetzung von dlSdb

„zn[m] Herannaben [des] Abends^^, Gen. 8u von ri5/b „zu[r]

Zeit [des] Abends", was 24ii durch zb TCgog dfi wiedergegeben wird.

Exod. 19 16 yavTjd'avzog utgog bgd'QOv^) *ipdn „in [dem] Werden'

des Morgens"; Ind. 1926 xal '^Xd'av ij yvvrj Ttgbg zbv bg^Qov dissb

‘ipin „zu[m] Herannaben des Morgens" (vgl. oben S. 260).

E. Znr Bezeicbnung der Himmelsricbtung®) : Gen.lSu i'S'a

aTtb zov zoTtov ov vvv dv al Ttgbg fioggccv %al Xificc ml dvazoXdg ocal

%'&Xaddav (samtlicb mit n locale); 25 e i^ajta-

dzaiXav avzovg , ,
, 'itgog ccvazoXdg n'dip (vgl. Bar. lae 5 a TtagC^Xaij^ccL

Ttgbg dvazoXccg), Eerner Exod. 26 is a% zov %Xixovg zov %Qbg Poggav^

20 'to %XLZog zb davzagov zb vozovj 22 mzd zb fis'gog zb Tcgbg

d'ccXccddccv '^), 37 7 zd icghg XC^a^ 9 to KXlzog ro jrpog ^oggccv (and obne

bebr. Aquivalent zb xXZzog zb :zgbg vozov), 10 'to xXZzog zb Tcgbg d'd-

Xaddav^ 11 ro xXCzog ro Tcgbg dvazoXdg] im Hebr. steht bier in 2622

bloB „nacb [dem] Meere zu", sonst stets „zu [der] Seite"

1) Vgl. Exod. 54 unter B.

2) Vgl. Soph. Oed. Col. 1617 TCqh^s tBlog ydcov d(p(%ovto,

3) Ttqbg rj^idgav Plat. Conv. 223 c; Xen. Anab. 4, 5, 21.

4) Vgl. Luc. 2429 Ttgbg sotcsqccv htiv „es geht gegen Abend“.

5) TtQbg oQ^Qov Arist. Lys. 1089.

6) Vgl. Kofiberg S. 56 b und unten S. 271 nebst Anm. 5.

7) Uber TtQog ^aXdaarig los. 158 sielie oben S. 259.
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(stat. constr.) mit dem die Himmelsrichtung bezeitlinerLden Worte
in der absoluten Porm oder mit Si locale. Endlich sind zu nennen:

Genv^Oi mCvri^Bv hitsl^'av eig y^v TtQog Xl^a „nach

[dem]" Lande des Siidens"; 24.62 ai)%hg d% %at(p}CEi iv %fi yy rfj Ttpbg

Xl^a und Num. 13 so %cctoi%ei iv xfi yfj vdtovy hebr.

beidemal „in [dem] Lande des Siidens“, vgl. Mac. 1

5

65

%al i7tols[iovv toifg vloi)g iv rf/ yfj rf/ :n^^bg v6tov.

G. Bei feindlicbem Vorgehen: Reg. IIlOis TtQoerjXd'sv ... sig

(b) 7t6l£i[iov ^gbg (!l) JSvQiav. — Gen. 3225 on dvvatav '^Qbg avtdv

b; ebenso = b ler. lig 15 20 0^ diivcovxai ocgbg 6i^ anch Ps. 1386

ov iiYi dyvco^iao ^gbg ccitTjv (sc. rijv yv&6Lv)j dagegen ler. 455 ovk

ilSivaxo b ^a0iXai)g •XQbg ccvtovg DDlni^ bDl^i ^btiH 5,nicbt ver-

mag der Konig mit eucb (d. b. neben eucb)^) etwas^*; Mac. 15^0

dvvd^isvog SvvTj^sxaL ntQbg ijiidg. — Gen. 4432 fi^aQxrjKhg i^o^ai

TtQbg tbv TtaxiQcc 7tcc6ag tdg ij^EQag b (ahnlicb Exod. 2338). — Exod. 172

Num. 2O3 iloLdo0£txo 6 Xabg TCQbg McDverjv D)5> 5,init^‘ ^). — Exod. 17.8

iydyyv^sv ixet 6 Xabg :jtQbg M(dv0 ‘

1]v ,,auf, gegen‘‘^).

In demselben Sinne finden wir TCQog in den Makkabaerbiichern:

1

3

10 TtoXsiifi^ai TtQog l0QaijX^) (ahnlich 17 63.57 603 810 Go. 68 11 55

1224 . 40, vgl. anch die schon zitierte Stelle 640) und anch sonst,

namentlich in militarischen Ansdrlicken: lis ^vvaaxyfiaxo ^dXs^iov

st^bg UxoXsficciov
;

52 0vv7]S'poi0'd^9]0av ... Ttpbg abto'bg TtoXXoC (ahn-

lich 11 60); 232 0VV£0XBCXaVXO ^Qbg ccvtovg TtoXs^OV] 242 722 0VV')]%d’l]0aV

TCQbg avto'ug bzw. aizhv] 67 dw^-ipav cx^hg aixo'bg xoXa^ovg TtoXXovg

(ahnlich 10.21); 10 53 6vv^'ipa XQog avxbv iid%riv^)] 82 evv^ipav XQbg

1.) So, wenn man spriclit Bei der uberlieferten Aussprache DDtIfc?

ware dagegen das Verbum „vermogen, kOnnen" mit doppeitem Akkusativ konstruiert.

2) Siebe anch unter dg.

3) Dagegen am Schlufi von Exod. 17 2 xC loidoQsta&s (iol, hebr. gleichfalls

D3?. — Das Aktiv wird konstruiert mit slg: Gen. 49 23 dg 01^ SiccpovXsv-

bfjLEvoi iXoM^ovv „sie erbitterten ihn und schossen^^ (der Uber-

setzer leitete wahrscheinlich von „streiten^^ ab); mit dem bloBen Akkus.

:

Dent. 33 s iXoido^rjaav aizov (im Hebr. Pronomen suMxnm)
;

ler, 36 27 die: z£

cvvsXoi^OQTjffazs (wohl ans o^% verderbt) 7sqsiilccv zbv ig 'Jvcc&w^ J5^b ST^b

„warnm schaltest du nicht in (gegen) Jeremia^‘,

4) Ygl. Luc. 5 30 iyoyyv^ov ov ^aQiaavov . . . tcqoq zovg iiccd'rirag ccizov. —
Sonst findet sich yo<^yv^evv yicczcc: Exod. 16? dvayoyyv^Ezs (B, yoyyv^szE A) y.ad'^

i]li(jbv^ 1%C\ Num. 1429 kybyyvGav izd i^ovj 175 yoyyv^ovGvv i(p v^lv; tcsqv: 1427

rr}v ydyyvGLv z&v vv^v ^IgqcctjXj iyoyyvaccv tveqi 'bfiaVj in demselben Verse auch

iveevrvov: yoyyv^ovavv iveevzvov ^^ov; hebr. uberall jjSuf, gegen^*.

5) TtoXs^Evv TtQog zLvee auch Dittenb., Syll. ®182io. — Sonst vgl. Diss. S. 78f.

6) Ygl. dagegen Xen. Anab. 15 ig e^ yccQ zvvee SiXXT^Xoig ^d%riv Gvvd'ipEzs.
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%iiv qxxXayycc; 11 72 STCSdxQSipsv ^gog airovg TtoXe^im] 15 10 (jvvilXd-ov

TCQog avrbv 7ca(SaL ccl SvvdfiEcg* II In jtgbg ^aaoUa %agata666iievoi
]

10 u TCgbg xoi)g ^lovdaCovg {idCovg A) B7Coksiiotg6(pBi] IV

4

1 Uliicov..^

Ttgbg ""OvCav dvxiTtoXixsvd^svog. Der Prapositionalausdruck steht

zwischen Artikel und Substantiv: II 2 20 xovg ^itgog ^Avxvo%ov xbv
^Emcpav^ %ai xbv xovxov vCbv EvTtdtoga TCoXi^ovg] 820 xijv ^jtgbg xoi)g

PaXdxccg otccgdxa^Lv,

H. Zur Bezeichnung der Gesinnting und der Beziebung
zwischen zwei Parteien:

1
) freundlicb: Gen, 618 xrjv Sta%'7]Kriv ^lov Tcgbg <jb^)

dir‘‘ (ahnlich 9 ii 17 19. 21 Exod. 224= 64); auch Mac. III9 (jvv-

d'ih^sd'a jcpog iavxovg dbud'yjxriv^)] 070 xov 0vvd'€6d'cci, Tcgbg avtbv

Blgrivriv, So sagt man auch Mac. 1 10 20 avvxrigslv TCgog xiva (pUCocv,

27 TcCaxLVj II33 dcTcaia^), Abhangig vom Substantiv: Exod. 224 xfig

8ia^ri%rig avxov %gbgA^gccd^ Zwischen Artikel und Sub-

stantiv: Mac. 1 10 26 xdg cxgbg rjiidg 0vv^Yj%ag] III 3 3 xijv Ttgbg xovg

ficc0LX6tg Bvvoiav] IVbie x^g %ghg xbv vq^iov YHiav BVTtsBd'Bcag

;

IBs

did xbv Tcgbg xbv d'ebv (p6^ov] 24 8vd x'))v ^gbg d’sbv 7Ci0xlv] II 6 22

8id xiiv &g%aiav Ttgbg aixobg (piXlctv.

2) feindlich: Mac. 11528 &7tB%d'^ TCgbg xovg ncoXCxag llov8aCovg

B%a)v 8bdd'B0Lv; IIIBa dots^d-mg i'^ovxag iJtgbg xovg ^Iov8alovg] IIllso

6 da Ma%na^alog ccvotrjgoxegov 8iB^ayay6vto^ 0vvi8hv xbv Nixdvogcc

xd ^gbg aix6v; 39 ijv bIxbv xgbg xovg ^lovdcciovg 8v0^Bveiav,

J. Zur Bezeichnung des Zweckes: Mac. 11437 d:)xvg(x)0sv avtrjv

Ttgbg &0g)dXsiccv XTjg %cbgccg] II 6 12 Xoyit^od'ai 8i xdg xiiMcogiag Jtgbg.

bXsd'QOVj dXXd Ttgbg %ai8Btav xov yevovg rj^mv slvai] 87 xdg vvmccg

Tfgbg xdg xoiavxag STti^oXdg 0vvBg'yovg iXd[i^avsv] 10 25 Tcgbg l%B0iccv

xov d'Bov yfi xdg KscpaXdg %ccxa7cd0ccvxBg] 11129 0v0xa0iv 7COL7]0d^£vog

a^xov utgbg 86^av^) xov fbsydXov %al bvxC^ov 6v6iiax6g 0ovj 3 10 mv
BxxBveg 7cgo0oC0s0^cci Tcgbg ccvxIXtj^iIjlv

]

4ii iv xp , l7t7co8g6^^ ... Ttgbg

Ttccga8Biy^axi0[ibv ccyccv sixaLgoxdtm ^ad'EOtaxL und xotg ... sig xijv

%d)gav 0xsXXoiLBvoLg Ttgbg ixS'yjiiCccv] 62 Bi0ayayBlv Ttgbg 0vvdvxri0iv

xov ^6gov x^v ^lovSaicov] 24 0vvri%'Qoi0xo Ttgbg xiiv oizxgotdzTjv d'sco-

giavi 44 8LBxa00ov xdg dvvdiisig Bitl xovg Bvxaigoxdxovg xoTtovg xfjg— \

1) Vgl. Thuc, 4, 15 aTtov^dg TroLsiaS'di ytgog rivcc. — Act. 825 rfjg SLcc&'ijnTjS

V9 d diid'sro Ttgbg xovg Ttarsgag v/n&v. Vgl. auch Dittenb., Syll. ^205io xrjv

^£[v q)LXL'a]v %(xl t7}v Gv^iia%Cav [v]7tdQ%BLv [x&b §'^(jL]a)b r&i MvtiXrjVcCLOiv

[rjbv tb'jv A^rivaCcaVy [riv] d[t]£'0’[g]viro Tcghg dlXlrjXccg] cct TtdXEtg, — Siehe

auch unter p^std c. gen. (S. 212).

2) tiber Mac. Ill 2 s. oben S. 261 Anm. 2.

8) Vgl. Sir. 283 dv&gcoTtog dv^gdiTcm GvvtriQSL dQy7]v,

4) Tfgbg dd^ccv mehrmals in Dittenb., SylL®, siehe s. v. dd|a.
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TtdXscjg :!tgbg ri^v XYiQ>)pvv] IV 4io avibvtog ... xov Id^tollmvCov TCQog

t^v xcbv xQrj^dtov ciQTtccyTjv, Hach dem Artikel: II 10 is ^tvgyovQ

... TC&vxa xd ^Qbg TCohoQ^Cav sxovxagj III 7 is xd Ttgbg xi)v d{ph%iv

Ttdvxa, Vor dem Infinitiv: 11445 xcgbg xb ^al0ccL xbv ^ccefLlBcc^ ahn-

lich 11088 12 l 0 11 627 III4ll.

K. Hiermit beriihren sich die Falle, in denen utgbg in mannig-

faltiger Weise eine Beziehung bezeichnet: Mac. II 621 Sid

jtgbg xbv ccvdQcc yvG)6iv. Hanfig in Mac. IV, wie z, B. 624 ^Qog

xdg ccvdy%ag ovxmg iisyccZocpQOvovvxcc aixbv idbvxeg] 7 21 xcgbg SZov

xbv xrjg q)Uo0og)/^ccg xccvbvcc ad^s^cjg g)iXo0o(p&v; 11 2 od /i^XXco TCgbg

xbv iitlg xrjg dgsxTjg /^ccefccvi^fibv TtccQccLXst^d'Ui] 13 10 dsiXavdgij-

0(D^6V ^gbg X7)v xfjg aii^B^alag aTcbSsL^iv] 144 xcgbg xbv %'dvaxov

(bKvrjCtsv] 6 Ttgbg xbv iichg adx'^g (sc. rijg aiee^avag) 6vvB(pmvx}6av

d'dvccxov; 1630 G) dggsvcDV Ttgbg xagxsg^ccv ysvvatoxsga ocal dvSgav
Ttgbg i)7Coixovijv &vdgetox6gcc. In der gleicben Weise findet sich Ttgog

bei den Adjektiven izavog und STCLX'tjdacog^): II 10 19 lKavoi)g ^gbg

xijv xovxcov TtoXiogx^av (vgl. Sap. 18 12 ovSs ydg Ttgbg xb d'dipat of

^avxsg 7]0ccv LKccvob)j III 6 30 xd XoLTcd Ttgbg BVG)%Cav aTtixyjdsccc^).

In Gen. bezeichnet Ttgog nur einmal eine Beziehung (Ver-

gleichung) : 43 34 d^ByaXvvd'rj rj [xsglg Bevia^siv Jtagd xdg ^sgidag TtdvxcDv

7tEvxa7tXa6((Dg jrpog xdg bkscvcdv (TCgbg r. L ohne hebr. Aquivalent).

L. Einzelheiten

:

1
) In ein und demselben Satze wird fiir b Ttgdg c. acc. und

der Dativ in gleicher Bedeutung verwendet : Gen. 49 11 ds6[i6V(ov

^gbg d\h%aXov xbv it^Xov avxov %al xy aXi%i xbv icmXov xfjg bvov

aixov^). Vgl. Beg. 1111223 eiTtbv x& To^od^’vlp UaXco^cov fia^iXst

^lovda xccl Ttgbg Tcdvxa otxov ^lovdcc %al Beviccfislv ocai xa xaxcc-

Xol%<p xov Xaov^ wo dem ersten Dativ und dem Tcgog dem letzten

Dativ keine Praposition entspricht.

2) Vor einem Zahlwort steht Ttgdg Mac. II

4

40 %a^0TtXt(3 ag Av-
(5L^a%og Ttgbg („gegen 3000“)^).

3) In der Verbindung i;rp 6^ : Mac. IV 6 is Ttgbg dXyd'siav

^yj(^ccvx£g xbv [isxgi yfjgcjg ^iov.

1) Siehe auch unter sfe.

2) Vgl. Dittenb., Syll. ^888125 d’SQ^iav vddzcov Xornga of) fiovov TCQbg zQV(pi}v

aXXcc -jial vyscav ytal ^SQccTtSLCcv 6cop>dzcov STtizridstozazcc,

3) Ahnlich wird unri „iinter“ Ps. 464 durch den Dativ (der Person) und
durch vTtsb mit dem Akkusativ (der Sadie) ausgedrilckt: v^izcc^sv Xccobg ycal

e^Q’vt] vTtb zobg TCoSag

4) Vgl. Polyb. 3, 46, 4; 5, 15, 9; 5, 44, 6; 16, 7, 5. 11, 5; 18, 27, 6. Vor Polybius
findet sick diese A^erwendung von utgog niclit. Siehe auck unter tveq^ (S. 226) und slg.
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4) Bei dcpoQccv: Mac. IV 17 23 tcqos %riv avdQslav cc'dtmv TTjg aQsrrjg

... 6 TiiQccwog ScuciShv dvsz'^pv^sv,

5) Bei einem Ausdruck der ErwagnBg: Mac. II 11 is Ttpdg eccv-

%ov avti^dXXcDv^) to ysyovbg ^sqI cciftov iXdttcoiicc.

6
)
Bei ylvB6^ai im Sinne von „sicli mit etwas bescliaftigen“ :

Mac. II 11 23 ysvied-ai ^Qhg triv tS)v iSCcov (^IovSa(a)v A) STtiiieXeiav.

Vgl. y(vs6d'cci ^bqC ti oben S. 226.

7) Zum Ausdruck der Ruhe nur scheinbar^): Mac. Ill 649 StBQav

vBoyvd jtQog ^a^to'bg s%ov6aL; 11428 ^Qog tovtov tmv diag)6QG}v

jtQd^Lg (diesem kam das Einzieken. der Grelder zu).

djto,

1. Bei Be wegungsverben®), sowobl von Personen wie von

Sachen

:

a) = p „von^' sehr oft, wie z. B. Gen. 14 17 iistd to

6tQBip(Xb ccitbv dTcb tijg xoTCyjg tov XodccXXoybiioQ] 18 2 7tQ066SQ(x>ii6v

sig 0vvdvt'y}6LV aitolg d%b t^g ^'6Qag trig 0oc7]V% aitov. — 13 14 ids

dTtb tov tdTtov (vgl. Reg. II 11 2 unter d, sowie aucb 20 le nnter

S. 284). — Bei „aufwachen^: Gen. 28i6 B^tjyBQd'ri ^axco^ dicb (AD,

B% EM) rou vTtvov^) (sonst steht in der Sept, dafiir lud. 16 20

B^rjyBpd’T] [i^vTtviOd'rj S] bk tov vTtvov aiftov [wie Zach.4i]; Sir* 22 7

s^sysiQOV %(z%'B'68ovta i% /Sad'Bog vjtvov; Esdr. I 870 Sx tfjg

vriOtsCag), Abnlick Gen. 024 s^svritpsv N&b dutb tov oivov ini)

„und es erwackte N. von seinem Wein“; Reg. 1258?

v't'iipBv aTtb tov oivov Na^dX bnst) „in [dem] Herausgehen

des Weines (d. b. des Rausckes) von NabaP^ — tlber bXslxsiv ditb

s, unter s^ S. 285.

Die Himmelsricbtung wird durch aTto =
‘J'52

bezeichnet Gen. 11 2

iyivBto Bv oavij^ai aitovg d%b dvatoX&v] 13 11 dit^QBv Aht UTcb

dvatoXcbv D^npn „von Osten“. — Ahnlich &7tb vbtov^ z. B. lud. 21 19

aTtb votov tfjg As^covd „von Suden“ (anders Num. 34 i 5 ,
wo

1) Vgl. Plat. Soph. 231 TCQbg avToijg &Laloyt,(!a^s&cc.

2) Vgl. Krebs, Die Prapositionen bei Polybius S. 117. IFber das N.T. siehe

Theimer 11, S. 43.

3) Uber ctTCo und £§ bei s. Huber, Untersuchiingen iiber den

Sprachcharakter des griech. Leviticus S. 60: aTto bedeutet „von ... weg^ (Lev. 833

^Ttd tfjg ^vQccg tfjg 6%7ivfjg tov fiagtvQCov ovTi i^slsvcsc^s), £| wird gebraucht,

wenn man aus einem Haus oder Gemach berausgeht (Lev. 1438 i^sX&cov d tsgsvg

tfjg oMccg, 21 12 Stc tmv ayCmv ov% i^slsvcstcct).

4) Vgl. Mac. IV 530 O'bn i^vTtvSasLg aicb tfjg q)XvdQOv (piXoaocpCag vjidav^

Matth. I 24 ""laaijcp ccTtb tov votvov,

5) Zur Bezeicbnung der Himmelsricbtung dienen auch ^atd c. gen. (?) und

c. acc. (S. 246. 249 f.), TtgSg c. gen. und c. acc. (S. 259. 267 f.) und c, acc.
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im Hebr. TMz'lp „nacli Osten^^ statt (xtco v6tov steht). Anch. aTcb

Xi^og = z. B. Num. 34:4 (beachtenswert los. 16 2 td: 'oQta d^b

hpog 5
,[die] Grenze [des] Sildlandes“). — dm ^oqqcc Ios. 15

e

p5D2i:t! jjYon Norden", lud. 21 i9 T\^t212 eig. „voii nach Norden“. —
Entsprechend ‘J'D findet sich d^o auch Ps. 74 ? ovts dm i^Sdcov ovtB

dm 106 8 dm dvatoX^v xal dv6[imv,

b) = ^,voii bei“ ; Gen. 13x4 fistd rb diccxcoQLa^fjvaL %bv Ahv
d% aitov (vgl. 0.11 unter d); 26x6 d7CEX%'8 dg) 'fjfiav] Reg. 1 10 9

dmXd'Btv djcb Jjcc^ov^]^*, 11326 dvs0tQ8d>£v ^Icod^ dTcb tov Aavatd. —
1 20 34 dv87C7]d7]08v ^Icovad'dv dTtb ryjg 'CQccTci^rig. — Gen. 48x2 i^ijyccysv

^I(D0iig) avrovg dm r&v yovdxuiv aitov.

c) = ni<‘D „von bei“ : Gen. 38i xaxi^xi lovdag dTtb x&v ddaXcp&v

whxov] 4428 8%^1%'Bv 6 dit afiovj Reg. Ill 18 12 idv iyo) dmld'G)

dTtb 00V.

d) = b3?t: .„von auf“^): Gen. 1722 dvs^i] 6 d'sbg dTtb AjSpccdft;

Reg. 16 20 Tt^bg xiva dva^it]08xai xi^mxbg xvqCov dg? II 11 2

dvs0xrj Aocveld dTtb xijg %oCxi]g ccvxov nnd stdav yvvaixa Xovofisvriv dTtb

xov dcbftccxog. — Gen. 4224 dTto0XQag)8lg dh dTt' avxcbv hiXav08v

^lm0i\g)\ 139 8ia%mQi0^rixi £^ou (ebenso 11 ); 2464 Reg- 1 25 23 xaxa-

Tt7]S7]0S7^ dTtb xfjg xa^TjXov bzw. bvov] Reg. 14x8 8TtE0ev dTtb xov dCg)QOv,

— Gen. 256 s^aTtB0xELX8v avxovg dm ^Idadn ... eig yijv dvaxoX^v]

Reg. 1113x7 s^amoxelXaxB dij xavxgv d%^ sfiov. — Gen. 2740 iHXv0eLg

xov ^vybv avxov dTtb xov XQa%rjXov 0ovj 203 dTtsxvXiov xov XC%'ov

dTtb xov 0x6[iaxog xov g)Q8axog^); 40x9 Reg. 117 46 dgreXsl ^agab

(bzw. dg)8Xb) xijv KsgaXtjv 0ov dTtb 0ov^)] Gen. 48x7 dgrsXsLV avx^iv

1 )
„von auf“ kann auch genaiier durch SiTtccvon^sv libersetzt werden,

wie Reg. II 2O 21 ScTtslsvco^iaL Sindvco^sv zfi£ TtoXscosi 11 20 . 24 to^svaovaiv bzw.

ito^svaav dcjtdva&sv xov tsi'xovg. Daneben auch iTcdvad'sv: 11 21 yvvrj k'QQLapEv

vldc^a. . . . tov tst'xovg (aber in 22
,
wo dieser Satz in der Ubersetzung

wiederholt wird, ScTtb tov ts^xovg). Vgl. auch ditb d^pco = in Origenes’ Re-

zension von Reg. 11114x5.

2) Diese Stelle erinnert an Marc. 16 3 tCg ScTCO’nvUast rjiitv tov Ud'ov ix

(ein Teil der Uberlieferung, darunter cod. D, dTtb) trig ^vQccg tov iivriiiAov und

Luc, 242 svqov 8s tbv Xl^ov dTtonsnvXiOfisvov dTtb tov /ivrjfisiov (Matth. 282 ohne

den Prapositionalausdruck dyysXog . . , dTtsxvXiGsv tbv XtS’ov, nur ein Teil der

Uberlieferung korrigiert nach Marc.). dTtoxvXistv durch al'^stv ersetzt loh. 20 1

^XsTtsi tbv Xi'&ov 'f}Q[isvov syt tov (ivr}^SLOV.

3) Ebenso dgocLQstv ti dTCO ttvog I05 . 5 9 Reg. 1 17 26 (A-Text) u. b, Statt

j,eine Sadie von jmdm. nehmen^ wird im Urtext wie in der Ubersetzung auch

gesagt „die Sache jmds. nehmen‘‘: Reg. 11751 dcpsiXsv trjv asgccXriv wbtovi ebenso

114? 109 20 22 IV 632 Par. 1104 Idt. 138. In Mac. I begegnet nur die letztere Kon-
struktion : 2.ix Tt&g 6 noGfiog d'btfig dg^QS^ri

;
7 47 t7]v nsgaXrjv Nt^dvoQog dgetXccv

(ahnlich lli7); beachte aber 11x2 dgsXoihsvog cevtov ti]v ^'vycctSQUy wo ccvtov

nicht von ^vyats^cc^ sondern von dgsXoyijEvog abhangt.



(sc. t'fjv %£lQcc) &7Cb zijg %S(paX7lg ^EcpQUbiL i%l tiiv %£(f)al^v

3favci667j; Reg, J.17 bq d(pcciQov6tv aita avvov; 1112 30 h'Xcc^sv

tov oticpavov ... cL%h tijg %£g)alr}g aiftov, — Gen. 2446 ^a’d'BtXsv %i\v

idgCav i^tl xbv ^Qa%lova U'bx^g dcp^ savrijg (ebenso is, aber ohne ocg>

eavTTjg); 38i4 Jts^cskofisvT] rd l^ccrba tfjg xrjQSvdscog aq)^ Savvrjg; 19

sCXaro tb d'EQL6tQ0v dtp’ savTrjg; 4142 utsQLsXdp^svog ^apcch rbv duK-

rvXiov djtb txjg xsiQog avtov^). — 7 i 7 iip6d'r^ (sc. 7} M^mrog) djcb

(einige Minuskeln £7cl) r-^g yygj 83 ivs^^Sov to ‘%oqbv6iievov

&7cb tilg y^g] 7 Ecog TOi3 ^rjQccvd'rjvccL to ajro xfig yrjg; it ocswTtmsv

tb vdo3^ aTtb t-^g yi^g,

e) — „voii anf [dem] Angesicbte" : Gen. 83 el xeko-

TCaxBv tb vd(X)Q d%b trig (^y? ttJs die iibrigen)

„von anf [dem] Angesichte des Erdbodens“ (vgl. die

soeben zitierte Stelle 811); dtcd = anch Heg. IHQ?, s.

Abs. 2 a.

f) == „von neben^^: Reg. 1 20 41 dvB0t'rj djco tov d^yap,

Sowobl als bltxis wird durch djtd libersetzt III 21 30 idob 0v

dnotpEXEig a3t^ ‘’inii'a ‘ibin 'iSn „siehe du gehst von bei mir"

nnd ycal dTtriXd'sv ait" abtov „nnd er ging von neben ibm“.

g) = „von fainter" : Nnm. 32 15 d7to^tQccg)'i]0B0d's cctc’ ccvtov;

Dent. 74 d7C06t'i]6EL tov vl6v 0ov ait’ iiiov] 23i4 los. 22i6.t8.23 . 29

Reg. Ill 9 6 22 33. Dieser znsammengesetzte faebr. Ansdruck kann
aucfa wortlich mit ditb otcw^ev c . gen. wiedergegeben werden: Reg.

1 67 djtccydyBtE td thvcc dnb b^tad'Bv ccitmVj 1446 dvipri SmvX drcb

b%L6%'Ev tmv aXXopvXcov] 242 11226 II 15 2O 2 . Die Umstellnng otzl-

6%'Ev dito begegnet 112 30 avi^tgEipEv b^i^d'Ev dTcb (B, dzh b%C6a) K)

tov ’jpEvvTjg^),

2. Bei Verben des Vernicfatens, Anfhorens u. a.^):

1) Den Prapositionalausdruck nnterdruckt der Ubersetzer Reg. 11 u Tcs^tslov

vbv olvov GOV „laB weichen deinen Wein von dir“.

2) Andere Ubersetzungen fiir sind byeiG'd’sv (Ruth lie), iioTriGd'ev

(Reg. 1111921 IV 17 21 ), twv oTttGd'sv (Reg. 11221 IIIIO 19 ), ^ccroTcia&sv (Reg. II

2 19. 27), oTtLGOi (Tos. 84 14), h tav dni^Gco (Exod. 14i9), samtlich mit folgendem

Genetiv. Dieser Genetiv kann aber in der Ubersetzung auch fortfallen : Gen. 1926

iTCE^Xs'ipsv 7} yvvT] avtov dg td b7ci6(o „von hinter ihm“
;

los. 82 %citd-

GxriGov Gsavra evsdQcc ry tcoXsl slg td 6%l6co’j Exod. 14 19 iTCogsv&ri iot tav otcigO'Sv

(nur die Rezension des Origenes fugt hinzu), aber gleich darauf heifit es

eGTTj tmv STtcGG) avtoov. tiber die Wiedergabe von durch fisrd c. acc. s.

oben S. 213, Anm. 2. Abseits steht Num. 1443, wo mit Hilfe eines Parti-

zipiums uuischrieben wird: ov si'xsnsv aTtsatgdipTjTS dTCsi^ovvTsg %vQLcp QSn3i'l&

fTlIiV’ „ihr seid zuriickgekehrt von hinter Jahwe".

3) Siehe auch unter S. 285.
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a) Vemicliten: Gen. 7 23 alriXBCcp^^av cctco Vgl.

Mac. 1 2 40 rjiiag 6led'QSii0ov0iv a%h xfig yfjg. In Reg. Ill 9 7

%hv "I^Qarjl aTtb rrjg yfjg steht am fiir den Prapositionalausdruck

„von anf [demj Angesiclit“ (vgl. le).

b) Zerstrenen: Gen. 9 19 aTtb roiitcov dia^^dQYi^av §Ttl uta^av

yfjv] 10 32 aTtb toijtmv diB6%dQri6av vfi^ot t&v id'v&v iTtl tTjg yijg

(5 hingegen ix xoiitcov dtpcoQCed'ipav vij(jOL tcbv iv vf/ yf/

aiit0v^ hebr. stets ‘j'jq); Reg. 1 13 a StBeiTtd^T] 6 ^abg avvov ccTt^ airov

b^)2 (ahnlich. n). Vgl. Mac. 176 fj^&g iaxdQTtt^sv aTtb tTjg yijg

c) Aufhoren: Gen. 2*2 xataTtav6sv xf] 'fj^BQa xfj B^dd^rj dTtb Ttdv-

xcov t&v ^Qymv ai)tov d)v 6TtQL7
j
6Bv^ ahnlich 3 Exod. 05 Thr. 5 14

,

stets — Ps. 33 14 Ttav6ov xijv yX&66dv 6ov &7tb xaxov ‘j'Q; 308

Ttavdac dTtb dpyijg sdv Tta'^^covtai ol vd^ot o^tOL

dTtb TtQo6mTtov ^ov „von zu meinem Angesicht". — Gen. 629

O'Srog 8iavaTta'66so 'fj^dg dTtb tatv s'QycDv viybcov
‘J
12 (dieses Kompositum

kommt in der Sept, sonst nicht vor). Dagegen wird p durch den

bloBen Genetiv vertreten Exod. 32 12 Ttavdai tjJ? oQyfig xov 'd'vfiov

60V (ganz ahnlich los. 726) ^j.

d) xcdXvblv^): Gen. 23(5 ovdslg Tj^icav tb iivtj^slov avzov xcoXiiOst

aTtb oov *;'» (dTto auch Reg. II 13 13
;
der bloBe Genetiv Esdr. I Go).

—
• dTtoKcoX'uBLv d%6 xivog Reg. Ill 21 7 .

e) Zum SchluG mbgen hier die verschiedenen Konstrnktionen

hinter 0vvxq C^ s6 d'ai^ das im Sinne von „ini Kampfe geschlagen

werden*^ gebraucht wird, Erwahnung finden. Der Urheber, von
dem die Niederlage ansgeht, wird mit ivmTtiov {ivavtCov) — ^’DSb

„zn [dem] Antlitz, vor“ und d%b TtQo6ATtov == „von [dem]

1) lob 2184 th i(il 'nata7tcc'66aad'ccL dcp^ >bfb&v ovdsv

„und eure Antworten bleiben Treulosigkeit".

2) ler, 338 (ebenso 13. 19) TCavaofiat &nb xcbv 'naxav „ich

^erde Mitleid empfinden zu dem Bosen“, d. h. das Bose bereuen.

3) Aufierdem findet sicb bei TtavEad'ccL und ^atanavsiv die Konstruktion mit

dem Partizipium fiir b (vereinzelt auch ‘J'a) mit dem Infinitiv, 2 . B. Gen. 18 33 COff

iTta^aato XccX&v xa "J^^adfi bK ll^b TOO „als er vollendet hatte

zu reden zu A.“; genau so Num. 1631 lud. 15i7 Mac. 1223 wg iTtavaaxo XccXav.

Andere Beispiele sind Gen. 27 30 fisxd xb Ttavsccod’ccL ^iGccdn s{}Xoyovvxa xbv^IccTtS^’,

los. 824 ag ETtavGcivxo ... icjco'nxivvovxag — Gen. 4033 %ax£7cccv6sv im-
xdcGcov xoig viotg aixov^ Exod, 31 18 3438 %axmav6Bv XaX&v. Vgl. noch Mac.
11150 Ttavads^aiaav ol ^Jovdatoi xcoXsfiovvxsg rj^ag; auch IV 8 29 xm Ttavacc-

G^ccL xbv xvQavvov GVfi^ovXEvovxcc, Die Konstruktionen mit ccTto oder dem bloBen
Genetiv bei x^avaiv und naxccxcccvsiv babe ich in den Makkabaerbiichern nicht

gefunden.

4) Den attischen Schriftstellern scheint die Konstruktion von ^coXvaiv mit
StTto fremd zu sein.



Antlitz" eingefiihrt: Deut. I 42 oiai oi avvrQt^ylts svAtclov r&v

i%%'Qov "isDiDD iibi j,uiid nicht werdet ihr gestofien

(geschlagen) werden vor euren Feindeii“ ^); Par. II Mis ^wstgi^ricav

ivtDTtiov (B, evavxLOV A) mgCov %al ivavrlov z^jg dvvdfcscog aitov

nnDrTJD ‘^5£)b‘i nw ^sie warden zerbrochen vor Jahwe and

vor seinem Lager". — loel 2 a aich zcgoodiMv aivov 6vvzQi^^6ovzav

XaoC „von seinem Antlitz (d. h. vor ihm) werden

beben Vblker" ^). — los. IO12 y Tj^ega TtaQEdcoxsv 6 d'sbg zbv

Qalov 'b%o%eCQiov zivC^a evvezgi^sv aizobg av Fa^abv ml
6vva%Qi^zi6av auto utgo^coucov vt&v 'l^gayX

;
der masoret. Text ist viel

kiirzer: biin'd'’ *^51 *iD&b iX\TV^ nn UVD. ;,an [dem]- Tage des

Grebens Jabwes den Amoriter vor die Sohne Israels".

Dieselben Konstmktionen bei avyrgC^a^d-ai kennt anch Mac. I:

823 mi 6vv6zq(^')] UriQcov ml tj utaQB^PoXrj aitov avbutiov aixov] 621

6wBZQl^rj xSc sd'VT] autb :n:^o^c&3roa avzov ^). Anch utgb utgoecoutov

finden wir: 67 (uwszQi^yaav utgb utgoiS. avzov, vgl. obep S. 186. Im
Unterschiede von den ubrigen Biichern verwendet Mac. I solche

Prapositionalausdriicke anch beim aktiven ^vvzqI^blv^ wo dann Gott

bzw. der Himmel Subjekt ist: 822 %ai aizbg awzQltpBt a'dtobg utgb

utgo^Sutov 4 10 ml 6vvtQC'il)Bi ziiv TCaQSfi^oXijv zavtyv mztt

%Q66G:>Ttov Dasselbe Buck fhhrt beim passiven 6vvzQl^s0d'aL

den Urheber anch dnrch blofies aucb ein: 9 15 ^vvezgC^ri zb ds^Lov

ocagag aut^ avzcbv; 10 82 (^vvezgC^ydav aut^ avzov ml aq)vyav; ebenso

83, wo Ak*^-^ ovvazgC^rj aut^ aiz&v bieten, wahrend S*V aut' dnrch

iut ersetzen, also ganz korrektes Griechisch herstellen.

1) "’USb ^5? „geschlagen werden vor (eig. zu[m] Antlitz)" wird aber sonst

anders iibersetzt: a) 7cC%tBiv ivwTCLOv lud. 2032. 89, ivavtiov Lev.26i7, utgo Tcgoamnov

Num. 1442; b) TctaCsiv ivmTttov Reg. 142 7 10 II 2 17 18? Ill 8 38, sfi^goa^sv II 10 15, 19,

ccnb TCQOGoaTCov IV 14 12; c) ^gavse^at %ativavxi Par. II 6 21; d) tgoico^a^cci mtcc

^gbacoTcbv tivog: Par. 112522 irgoutood'T} ^lovScig mra utgoccoTtov ^XcgccrjX', e) der

Ubersetzer von Par. IlOiG verwandelt mit Hilfe des Mediums zgoTtova^cci. die

passiviscbe Ausdrucksweise in die aktivisclie, indem er die durch ‘^DDb eingefubrte

Person zum Subjekt erhebt: uccl sUbv 2vgog ott kgo'Xa)6ato avvbv ^lagaijl ‘'D

‘'iJiDb „daB sie geschlagen waren vor Israel".

2) „vo[m] Antlitz" bzw. ^SSblQ „von zufm] Antlitz" bei „beben“

(auch jjGeburtsschmerzen baben‘0 wird stets durch d:;r6 utgoawnov wiedergegeben,

aber das hebr. Verbum selbst wird verschieden ausgedrtickt: Deut. 2 25 oiSivccg

8^ov6iv ccTtb ngo6. ffov; ler. 5 22 cL'nb ^goc. ^ov ovh sitla^ri^ijasa^E', Ps. 113 7 Sctco

^goa, TivgLOv iaaXsv^ri 17 Ps. 959 Par. 1 1630 aaXsv^ijta bzw. g)0^ri^i^va) oc^b

ytgoa, ccirov TtaGcc z] yy,

3) AuBer dieser und der unter 3d anzufiibrenden Stelle 534 erscheint &7tb

itgocb'jtov in Mac. I noch 1 is ^vBxgd7Cr\ Jlrolsfiatog d:jra TCgoabnov avtov und 6 6

^dvsxgdjtT] dutb utgoa^Ttov avzov (vgl. Reg. IV 22 19 ivszgdutrig aztb itgoGm%ov •Avgiov).

— Mac. II-—IV lassen d%b ztgoGbnov nicht zu.
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Granz zu trennen vom passiven 6vvtQC^£6d'ai— die oben zitierten

Aktiva Mac. 1822 4 10 sind ja nur Umbilduiigen des Passivs — ist

das aktive ^vvtqC^slv^ welches gewohnlich „zerbrechen“

wiedergibt. Es bat nur selten Prapositionalausdriicke bei sich, und

zwar in ortlichem Sinne: Nah. lis Tcal i^vv ^vyrgCtpco ^d^dov^)

dc'dtov (X7td 60V „von auf“; Deut. 9 17 h7tiXa^6iiBvog rcbv diio

TcXaamv sggLijjcc aivdg &no rav d'60 %siQmv ^ov xal 6vvdtQLilJcc (B
;
die

meisten Hss. fiigen aitS^g hinzu) ivavtCov „zu (d. h.

vor) euren Augen“; los. 75 6vvirQi'il)av wbxoi)g ini (so die meisten

Hss., aber B und einige Minuskeln &nb) rov mtaq^sgovg

5,und sie schlugen sie in (aaf) dem Abhang“.

3 * Bei Verben des Fiirchtens, Fliehens u. a.:

a) bei (po ^ 6l6^ ccl: = ‘j'a Lev. 1030 &nb %mv dyCcov pLov tpo^T]-

d'7j6€6d'£; 262 Deut. 1 29 20 1 Beg. 12820 Ps. 111 ? lob 5 21. 22 Is. 10 24,

auch Idt. 5 23 Mac. 1262 822 812.

Ferner findet sich im Hebr. bei „furchten“ die Prapositional-

verbinduiig "'

3S13 „von [dem] Antlitz“, die

a) wbrtlich durch dnb ngo6(67tov wiedergegeben wird: Deut. 65

ig^o^yjd'Tjvs dnb ngo6d)7Cov tov nvgogj 7 19 los. lie Reg. 17 ? 21 12

IIII50 (vgl. 2 ^9
,
wo kein hebr. Aquivalent) 828 IVI15 2526 Esdr,

II 14 i4 Is. 7 16 ler. Is. 17 46 i 7 48 i8 49 ii, auch Mai. 25 and ngoaanov

ovdficcTog piov 6xsXX£6d'av ax)t6v DHS "'DS’D „von [dem] Ant-

litz meines Namens erschrak er“. Vgl. ferner Reg. 1 1812 Par.

1 16 30, wo dnb ngo66nov {Ht ‘^:£)b'n „von zu [dem] Antlitz“, ler.

49 16, wo es fiir blofies steht, und ler. 479, wo der griech. Text

starker vom hebr. abweicht.

]3) durch bloBes dno : Reg. IV 19 e Is. 37 e (po^rj^fig dnb

XdycDv G)v 7jxov6ag D">n3ln "'
35D13 „von [dem] Antlitz der Worte^^).

b) .bei xgvntsiv: = p Reg. 1 81? ^17 d'^ ^gvtprig an' ipiov* xd8s

noi7]6oic 6ot 6 ^sdg^ iccv ngvilJ7]g an ipbov g^fia; is ozfx i^gvipav ccj£

aixovj II 14 i8 Ps. 37 io 54i3 77 ^ 138 i 5 Ier. 45 i4.25 49 4j vgl. auBer-

dem Tob. 12 11 136 Sir. 17 20 37 10 4220 .

Wie bei (po^sXd&aij so findet sich auch bei ngvnxetv im Hebr.

/iSSlD „von [dem] Antlitz^. Dieses kann

a) wortlich wiedergegeben werden, wie Gen. 3 s sKgv^Yi6av . .

.

anb ngo6(bnov %vglov] 18 1? Par. 11 22 11 lob 1820 ler. 16 17

Sir. 612 2225 .

1) Der Ubersetzer las 1711013 „seinen Stab“ statt des masoret. intob „seine

Jocbstai3ge“.

2) Daneben regiert in tJbereinstimmung mit dem Hebr. oft den

Akkusativ, wie Gen. 32 ii 42 18 Exod. 14 31 Lev. 19 s. 14 usw.

I



jS) durch bloBes kito : Dent. 7 20 ol ^SKQv^fievoL 6ov,

Perner liest man bei otQv^tsiv nbereinstimmend mit dem Hebr.

Os. 13 14 7CccQcc%X7jC(Lg %BZQV7ttai auto (BQ, A) dtp^aX^mv fiov

jjVon meinen Augen“
;

Sir. 39 i9 oi^c aaxLv %Qv^^vai mb tmv btpd'aX-

{libv avrov „von vor seinen Augen^‘
; 17i5 od iCQv^i^ovxac

ccTtb tmv bcpd'aXpLGyv abtov (die hebr. Vorlage fehlt).

Keinen Anhalt fiir die Wahl der griech. Proposition bietet

der hebr. Text lob B 21 a^to p^diSxtyog yX6007]g (3b ^gvipai 'Jl’isb

)S5Stijn
5

,in [der] GeiBel [der] (verleumderischen) Zunge wirst dn ge-

borgen sein^‘ (der Ubersetzer las vielleicht ’DTO'a) nnd 1824 $cd tC

m i^iov %Qvmri T’DS „warum verbirgst dn dein Antlitz

Bei aTCOKQVTttsiv findet sich nnr einfaches axco (= ])2): Beg.

IVd:27 Is. 4O 27 ler. 3917, anchPs. 37io, wo die tlberlieferting zwischen

ixQ'iip'i] nnd aTta^Qv^rj schwankt.

c) bei a%odidQd^XBLv: Idt. II 3 T^Cvog avsnsv cc'JtidQixg m ax}rmv

%al '^Xd'sg otQog rip^ccg; Neben dem einfachen findet sich ktco

7tQ0667tov = „von [dem] Antlitz^ : Gen. 16 6 dcftsdQcc cctco 21:^00^0-

!jtov ci'tfT'^g (ahnlich s); 35 1 n. 0 ., anch Idt. 10 12 11 is.

d) bei psvyacv^): = p Beg. 11199 oc(xl vvv Ttacpavysv dm r^g

y^ig] Ps. 30 i 2 Ol d'smQOvvtag lie a^co Scpvyov &7d ifiov] 103 7 Zach. 26 ;

in freier Wiedergabe des Urtextes Num. I634 atpvyov &ith tT^g pcov^g

airwv Dbpb „zn ihrer Stimme“, d. h. bei ihrem Geschrei. Perner

Tob. i^-Text 421 6

8

nnd Mac. Ids pa'iyovOiv o^toi aqf

Anch hier findet sich im Hebr. ‘’iSD'n ;;Von [dem] Antlitz “.

Es wird

a) wortlich durch &%h :itQo6(h7tov wiedergegeben : Exod. 1425

(pvycoiiBv a%h TtqoOibTCov ^I6qcci^X] Ios. lOii Ind. 940 Reg. II 10 13 . i4. is

IV324Par.I10i 11 13 II 10 2 13 le Ps. 596 672 138? ler. 3144. Ebenso

jjVon zu [dem] Antlitz “ Par. 1 19 is und „zn dem Ant-

litz, vor“ Dent. 28? (ev i%zd bSoig cpsTj^ovtai d^tb 7tQ06(b7tov (3ov>). 25

Ios. 7485 . 6 . Anfierdem Idt. 14 3 g)S'ii^ovtai dTcb 3tQ06d)7tov iiicov,

Mac. 15 34 acpvyov d%b 7tQo6(b7Cov abtov.

jS) durch bloBes d%6: Exod, 43 €(pvysv Mcov63\g djd abrov] Par.

1 19 14 eipvyov djd ccitov] hebr. beidemal ,,von seinem Antlitz

4. Bei Zeitbegriffen finden wir d^tb

a) = Gen. 64 oC yCyavtsg ot d^d ai^vog^'^) DbTO

„die Helden, welche von Ewigkeit“; Esdr. 112246 dTd dQXTjg D^lp^

„von Vorzeit«, dasselbe Dent. 11 12 Reg. 1229 = „von An-

1) Bittenb., Syll. ^88885 (psv^oiAS^cc dJtb rtbv oUsCcov,

2) dn" al&vog aucb Luc. l70 Act. 3 21 15 18
;
Bittenb., Syll.^790 5 107345.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft. 19
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fang“^); Exod. 4io Bas &(p' (auBerdem lob 20^ Os. lOg Is. Ws
434 44? Dan. 12i.ii, auch Zach. 89 Mac. 1029 12 10 16 24 III 7); Exod.

9 18 ccq) riiisQccg DW ‘j'ab „zu von dem Tage^^ (aucb Mac. 1027 und
ohne Substantxv In cc(p '^g e%coQi0'd'r]6ccv ccTt^ a'dt&v)] Exod. 18 is

aTtb (HQcnCd'sv ^^von dem Morgen“ (aucb Reg. II 24 15 Iob42o

Sir. 18 26 und == ‘ipin „von damals, dem Morgen" d. li. seit

dem Morgen Ilutb 27); los. 84 ajif mi toCtrjg 'fj(xeQag', Esdr.

II 5 16 Ps. 922 aTtb 'voT^s^) — p bzw. 1^)2 „von damals"; Reg.

1 18 9 ccTtb 'V'yjg rjpiSQag szsLvrjg %cci Boti%£iva (vgl. Mac. 1 10 so &%b Tfjg

67jfi€Qov ml STchsLva^ Tob. &5-Text 7n ccotb %^g 6'^iibqov %al stg ai&va),

Eerner oft ci%b tov vvv, s. unter b
;
vgl. aucb Abs. 5 und anter

b) in freier Wiedergabe anderer bebr. Ausdriicke: Reg. II

7

10

xad'cjg SiTt* „wie in der ersten (Zeit)"
;
Exod.

12 15 &7cb %^g Ti^BQccg rfjg ^Q6trig (B; aTtb t'^g TCQ^trjg rjij,, AM)^)
„am Tage dem ersten" (vermutlicb Angleicbung an das

nacbber in demselben Verse folgende „vom. Tage dem
ersten"); Zacb. 89 acp ^g Tifisgag „welcbe an [dem] Tage"
(bebr. Text wahrscbeinlicb verderbt); Gen. 46 so cc^od'avov^ai &7cb

Ton vvv d5^S)n „den Tritt", d. b. dieses Mai, jetzt. aTcb rov vvv^)

begegnet auBerdem noch, und zwar in den bebr. vorliegenden Bucbern
meistens = nnW „von jetzt‘‘: Reg. Ill 18 29 Par. II 16 9 Ps. 112 2

1208 1242 ISOs Sir. II 23.24 Tob, (^-Text) 7ii 821 IO 12 Micb. 4? Is. 486

5021 Dan. 4 84 a Mac. 110 4i 11 35
;
bervorzubeben sind Mac. I Use

IBs o'jcb tov vvv ETtl (bzw. sig) tbv aTCavxa %q6vov.

B. Oft findet sicb die Verbindung a%b ... f cog, sowobl brtlicb

als zeitlicb®):

) fiir p „von ... bis^^: Gen. 67 723 a%b av^Q6%ov ecog

xtTjvovg
(9 . unter c); IB is tou jcotafiov Aiyiiittov ecog (xal scDg

Mdptc 2)
Ton Tcom^ov tov j^sydXov Evcpgdtov; Exod. 12 15 ccTtb ttjg

TjliBQag tijg TVQdtrjg mg tTjg fnieQag tijg i^ddj^ijg'^)] 18 13.14 dTtb TtQcoCd'ev

1) ScTtb tfig icQxfjg Dittenb., Syll.® 68620 . In Par. 11238 steht dyt ccQxfjg tov

Gcc^pdTov statt ridlOin „die Hineingehenden des Sabbats".

2) Dittenb., Syll.^GSV. Im Neugriecb. ganz gewohnliclie temporale Kon-
junktion,

3) Auch Matth. 4 17 16 21 26 16 Luc. 16 IG.

4) Ygl. Act. 20 18 dcTtb TtQmtrjg vfi^gccg.

5) Auch Luc. 1 48 5 10 12 52 22 69 Act. 186 Cor. II

5

16 ; Dittenb., Or. graec.

156,29 und 44 (zitiert von Kofiberg S. 21 f.); Syll. 3 98220. Vgl. DeiBmann, Neue
Bibelstudien S. 80.

) &7tb ... sag auch neugriech., z. B. ^J^dgsag Xc£QKC(§LT6cxg, 'H 7Ccctq^8 cc,

abgedruckt bei A. Thumb, Grammatik der neugriech. Yolkssprache, S. 94, Z. 10
6 svocg I'aoCtc&^s tov dXlov Scifb tb %sg}dXL sag tdc Ttbdia.

7)

Dittenb., Syll. 3 736 109 dTtb TSTdgtccg agccg mg s§d6iiccg. Beaclite auch
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mg dslXrig (oder eaTtigag), Bemerkenswert ist Reg. II 625 ccTto Fa^ahv
mg t'^g y^g rd^rjgcc *1;:? ^bis zu deinem Kommen [nach]

Grazer^ (vgl. dagegen die unter e zu zitierende Stelle Mac. 1 745).

b) fiir
5
,von . . . und bis“ oder . . . ']‘nb „zu von . .

.

und bis“ mit Ilnterdriickung der Kopula: Gen. Has si dm amQ-
tCov mg 6cpccLQG)tfiQog imSiqiiaTog XrniJpoiictb dno itdvtcov 'tcbv cf^p;

104 d7tb vsavC^Kov mg TtQs^jivvsgov; 11 djco fiLxgov mg [JisyccXov (vgl.

Reg. 111822 dm 7tov7]Qov mg dyad'ov); Exod. 025 i^Jtdtalsp 7
]

xccXcc^oc

dith dvd'gmmv mg xtijvovg} 11 7 ov ygv^SL xijcqp tfi yX&66'i^ ccvtov

aids djtb dvd^Qmmv mg %xi\vovg, — 9 is dcp ^jg fiiiigccg sxti^xai mg
rrjg rj^sgag 'tavxTjg (vgl. Reg. II 24 15 djtb Jtgoold'ev mg cogag dgCiotov^^

daneben III 18 26 sx Tcgcoid'sv mg iisGfTjfi^giag).

Die Kopula wird zuweilen auch im Griecbi. beibebalten: Ruth 2 7

dm Ttgojid'sv (vgl. oben Abs. 4a) xal mg S^Ttegag, Mai. In aTt* dva-

toX&v TjXCov xal mg dv^iimv (dagegen Bar. 4 a? dTcb dvaxoXmv mg
dv6^cbv'j 65 aTto 7]Xlov Sv6g»S)v mg [BQ; %al mg A] dvaxoXciv),

IJbrigens scbeint die. Hinzufiigung des 1 j^und^^ dem semitischen

Spracbempfinden mebr zu entsprechen
;

vgl. aus dem Syr. )ju:a; ^
Jl^^o JL^:^ <1 ^^ Eonigs Balasch

und bis zum 20. Jahre^ (Martyrer von Bet S^loch, Brockelmann,

Cbrest. 50, Z. 9 f.)
; ^

„vom 15. im Juli und bis zum 20. im Monat August “ (ebd. 57,

Z. 9f.); cQQ jl^^o JLxao*^; JL^cluI ^
„von der Grenze der Parser und bis zur Hauptstadt Konstantinopel^

(Leben des Jakob Baradaeus von Johannes v. Ephesus, ebd. 124,

Z. 16). Beachtung verdient deshalb Exod. 11 5
,
wo sich in der

B-tlberlieferung %al findet, obwohl unser hebr. Text kein 1 hat:

d%b TtgcoxoxoKOv 0agah og xdS'7]xab ixl xov d'QOvov ml (B und ein

Teil der Minuskeln; %al om. AM und 12 Minuskeln) mg %gcoxo~

xoxov XTjg d'sgamC7^7]g xfjg mgd xbv ^vXov %al mg (hier vor dem

dritten Gliede auch im Hebr. 1
,

aber ohne ‘ly
5
,bis“) Ttgwxoxoxov

Ttavxhg xx7]vovg, Vgl- Ind. 19 so dm rj^sgag dva^d^Ecog vl&v ^l6ga^X

i% yrig Aiy'VTtxov %al (B und 4 Minuskeln; die xibrigen ohne %al)

mg x^g fj^sgag xa\)XTf}g ^3) ... pb „zu von ... bis“. Vgl. auch die

Variante zu Gen. 16 is unter a.

c) d%b . . . mg steht aber auch fiir andere hebr. Ausdrucks-

weisen: Gen. 817 T[^d0a 6dg^ d^tb %sxeivcbv scog zx7]v^v

„in den Vogeln und in dem Vieh“; Exod. 18 2 dyia^dv Ttav

jtgcDXoxoxov ... sv xolg vlotg J^gaijX dutb dv^gSmv mg zxijvovg

rrnnnai „in den Menschen und in dem Vieh“ (vgl. 025 11? unter b);

123110 ciTtb Qovag emg tov a[vdQL]ccvTogy wo, wie Dittenb. bemerkt, gova so

viel ist wie das lat. via; es entspriclit dem franz. la rue.

19 *
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12 18 B6(}tsQccg^) ... ecjg ad^tigag ... ^am Abend ... am .

Abend" (der tlbersetzer hat die beiden, den Anfangs- und End-

pnnkt des Passahfestes bezeichnenden Zeitangaben zneinander in

Beziehung gesetzt). Eine bemerkenswerte Anderung des IJbersetzers

findet man Gren. 6?, wo er die ans vier Gliedern bestehende Gruppe

. . . 1:5^ . . . *1^ . .
. „von ... bis ... bis .. . nnd bis " in zwei zweigliedrige

Grnppen zerlegt: Scm av^gwTtov acjg xtijvovg xal a^iro agTtsrov aog

rmv :n:6TSLv&v tov oigavov
;
anders verfahrt er 7 23

,
wo er genan

dieselben hebr. Worte so wiedergibt: ccTtb &v%'Q67tov acDg %t'tjvovg

ml ag^st&v ml %^v titatatvmv tov oi;gavov, Eecht frei, aber sinn-

gemaB hbersetzt er Gen. 44 12 '^geiivcc dh auto tov tcg66pvtsgov ocg^d-

liEvog^) mg ^Id'sv sTtl tov vedtsgov nbD ‘jlDpil'i btin bTOl j,in (bei)

dem GroBen fing er an nnd in (bei) dem Kleinen endigte er"^).

d) Anf i<Dg folgt ein Infinitiv Gen. 10 19 ifivovto td "dgicc,

Xavccvcc(mv a%b Xid&vog mg aXd'slv alg Fagagcc ml Fd^ccv mg eXd'stv

mg 2:o86[ic3V %al Foiidggag nnnr^

j^von Sidon dein Kommen nach Gerar bis Gaza, dein Kommen nach

Sodom nnd Gomorra"; 30 aysvsto rj %atob%ri6ig avtcbv ditb Mcc^arje

mg ild’slv alg 2J<x)g)7jgcc nnSD „von Mescha dein Kommen
nach Sefar" („dein Kommen nach", verkiirzt ans

3
,bis zu deinem

Kommen nach" [s. oben am SchlnB von a], bedeutet: ,,bis dahin,

wo man kommt nach‘‘).

e) In Mac. I treffen wir die Verbindnng &7tb»,.mg 7mal:

9 13 uTtb Tcgcoid'sv mg satcagag (vgl. Exod. 18 is. 14 nnter a); 16 2 dnb

vs6t7]tog mg trig ^W^QOv ruia'gagj 832 11 59 djtb tov 7COta[iov Ev(pgdxov

1) iccp EansQag auch Polyl). 4,70,7; 5,59,6. 104,10 (hier cc'ito rrjg bctc.);

6,35,9; Diod. 18,33,5 (vgl. Krebs S. 44, der auch fur das ahuliche Sccp^ i](iiQccg

Belege aus Polyb. und Diodor gibt).

2) Das Partizipium iiQ^dfisvog mit ocTtb ... auch Matth. 208 aQidfisvog

dTvd tav sG^drcov mg t&v ^^dtcov; Luc. 23 5 aQ^dfievog ScTtb rfjg raUXcciag mg
Sbs^ Act. I 22 dQ^dfisifog iiTcb tov §a7Czt'6iicctog ^loodvov mg trig riiisQccg ^g ocvs-

Z7]fiq)^r] dqp’ Dasselbe niit <^5ro allein Luc. 2427 ccQ^dfisvog dytb Mcavcmg ml
djtb Ttavtmv rwv ^Qog)7it&v dtSQfiijvsvGsv ccbzotg iv Tcdaccig tatg yQccg)ccLg xk ' TtBQi

Eccvxov- loh. 89 (in der Perikope von der Ehebrecherin) i^TjQxovxo slg %cc^Blg

kQ^d^svoi kTtb x&v veQSGpvxBQav, v.aX mxBlBCtpO'Ti (i6vog, Vgl. Dittenb., Syll.^125

a^b to ariiL^o kQ^dfJLSVov fisxQb xd fiExmixo xav TtvXwv; 9735 ccQ^diLSvov ccTtb xov

axQdfiaxog xov xfjg yscpvgag iisxQt xijg 'naxcc^desag
;

Strabon IV 1 xk k^tb xmv

dQ%x(Dv v.ccl xfjg fLS67}ii§Q{ccg xk iLBV b oiTiSccvbg TtSQtEvXricpsv ScQ^diisvog k7tb xcbv

^OQELcov d'HQaiv xfjg UvQCvrig iiBXQi r&v i'n^oXcbv tov ^PTjvov^ xk d’ ivccvxtag 7]

%axk MaacuXiav %al NdQ^covcc ^dXaxxa kccI at ^'AXtcsig ccnb xfjg Aiyvaxi^fjg kg^d--

lisvccb p.ixQf' Ttriy&v xofj ^'F-tjvov^^ Xen. Anab. VI, 2, 18 XsiQkaoqiog 8* sv^vg
knb xf]g TtoXscog xmv kg^dfisvog ixoQSvsxo Sik xfjg

3) Vgl. auch Exod. 17 le kxcb ysvscbv sig ysvsdg „Yon Geschlecht

Geschleclit".
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(bzw, djto tijg ^Icfiazog Tv^ov) swg tcov 6ql(dv Alyvmovj 5 46 &^o

[iiKQOv mg ^eydXov (vgl. Gren. 19ii unter b)^). — mg vor dem
Infinitiv (vgl. d): 745 ccTtb Adaed mg wv iXd'stv slg rd^rjQcc; vor

einem Indikativ (vgl. Gen. 44 12 unter c): 84 sTtsXd’dvtmv iTt^

a'dvo'bg ccTd ccxqov tijg yfjgj mg (AV, (5^ i<) avvsvQiijjocv aito'iig.

In Mac. IV kommt &7tb . . . mg nirgends vor, in II und III an
je einer Stelle: 111324 xatsXsiTtsv etQarrjyov died ntoXsiiaidog mg
'tmv rsvv^Qcov ^Hyeiiovidriv

]
III 6 as d^o 7Cs^7Cti]g %al sinddog Tov

na%cov mg r^jg xstdQT-rjg tov 'Etcl^l und dith Tcs^imrjg rov ^ETCitpl mg
ipddfirjg,

Pur djtb . . . mg ersebeint in Mac. Ill dreimal, in IV einmal

d7cb,..^6%Qi (vgl. lob 420 ditb ^WQCOtd'Sv s^Tte^ag ‘npll’D

„voli Morgen zu Abend^^ und die S. 280 Anm, 2 zitierten Stellen

aus Dittenb. und Strabon) : Mac. Ill 3 27 djtd ysQocLov {ibxqc vrjTtCov

%al [lexQi tG)v 'b7Coiia0r(,aC(DV (A, 'b7Coiia(S%'imv^) ^y, 4i. d^b dvatoXcbv

'YlXlov yi>i%Qi dv0ii&v (vgl. Mai. In Bar. 43? 65 unter b); 628 ^9
’

ij^etsQcov tov vvv TtQoybvmv (trotz der sonderbar verschrankten

Wortstellung entsprechen sick d7c6 und jjVon unsern Vor-

fahren bis jetzt“); Mac. IV 928 d%b t^v tsvovtcov rcctg et.difiQalg %SQ0lv

i7CL07tadd^avoL ^B%Qi ys tmv ysvaCmv (von den Nackensehnen bis zum
Kinn) tijv 0dQ%a Ttddccv . . . d^tBdvQav,

6. dTto zur Angabe der Ur s ache und des Grundes^): — yn Gen.

48 10 0^ ds 6(p^ciX(iol 'IdQarjX i^aQvdTtTjdav d%h rov yTjpovg; 9xi oix

aTtod'ccvsitcci it&oa ddQ^ exi utco zov vdaxog tov xatccxXvd^ov. Ebenso

Mac. ISe dvvsdtdXrjdav ol avoiioi d^b tov (p6^ov^)j 6 8 eviTtacav

aCg dQQ(D0t(av djcb t^g XvTtrig] 10 dvvtcsjctcoxa tfj xccgSicc &%b trig

QLiivrig] 9 13 a0sC6%''r} 7} yyj dTtb twv TtaQa^L^oX^v
j
III 2 31 &g iisydXrjg

tivbg %oivG)vifi0ovtag avxXalag d%b tyjg a^ofisviig tp peediXat dvvavocdtQO-

g?fjg. Es steht gleichwertig mit Sid c. acc. IIB 21 old^avog trjg

'hTCSQ'YicpavaCag trjv iisv yfjv :tXc3tfiv %ai to TtiXayog tcoQSvthv ^add'ac

Sid top fiatacj^idfibp tTjg xapSiag. Vor dem Infinitiv: IV

6

7 %i%tmv

aig tb aSaepog dteo tov iir] cpsQaiv to 063^01 tdg dXy'i'jSSvag,

Auch bezeichnet dtio den Grund der Hinderung: = p Gen.

16 10 32 12 ovx dQid'^')]d'O]0atai (sc. tb dTcagiia dov) dico tov ^itX'^d'Ovg;

— yjYon dem Angesicht, wegen“ 36? ovx aSvvato rj yf} t^g

1) dTtd fic^oov ecog fisydXov auch Bar. l4 Act. 810, Ygl. Plautus Pseud. 776

interminatm est a minumo ad maximum (Grimm, Komm. zu Mac. I, S. 87).

2) Man mufi wolil vTCOficcatMcov lesen (W. Schulze).

3) Ebenso im Neugriech., z. B. ni cctc^ triv dfifiogcptcc TTjg %ccl yv(h[irig rrjg

0hv riiv i<!%6tG)0ccv (Seidel, Neugriech. Chrest. S. 12, Z. 26).

4) Matth. 1426 dnb rov (pd^ov syiga^ccv', 284 ccTtb tov cevvo^ iGELsdriaccv

01 rrigovvtsg.
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%aQ0L%ifi6mg cciftav tpsQEiv ccito'bg a^tb tov TtK'i^^ovs iotaQ%6vr(Dv

hebr. nur ^wegen ihres Besitzes“; 41 31 a^i-

yv(x)0%'ifi6sxat rj sid''}]VLCC ijcl rrjg y^g cctco tov lt[iov „w6gen
des Hungers

7. Bei (i7Co)XBC7CEdd'ai,: Prov. 19 i 6 mo^bg ocal ccTcb tov iTidg-

%ovTog g)(Xov XsC^itsTat, ins^^'n b'll „und ein Niedriger (Greringer)

wird von seinem Genossen getrennt" (oder „sein Genosse trennt sich

[von ihm]“). Im Hebr. steht ein aktiver Satz Exod, IO 15 ^mi^payav

utd6av ^OTavYiv T7]g y^jg %al Ttdvtcc xbv ocagTcbv TOiv ^liXov og iTts-

XeCq)^ri Sc^b Tfjg %CcXd^7}g
5
,welches ubriglieB der

Hagel“. XJber das Schwanken der Hss. zwischen ScTtb und i)7t6 bei

%aTaXsCjtE6&ab siehe S. 174 f.

8. Nach einem Sub st antiV statt eines hebr. Genetivs: Exod.

lOifi [isTB^aXsv xijgbog dvspiov aicb %aXd66Yig {a%b %'aX. Hcvsfjiov Ady)

55
Wind [des] Meeres“. Die im Griechischen libliche Assimi-

lation haben wir 29 21 X^iiipri d%b rou ai^ccTog tov aTtb tov d'vi^La^Trj-

g(ov niiTW by 5
,welches auf dem Altar [ist]“. Vgl. Mac. Hiss

7td0aL aC dvvdiisbg al d^co twv TtatsgcDv und ohne Substantiv 5 58

Totg dnb Trig Svvdinsog T7g [iet’ avtcjv; 11 2 7]voiyov a'dTp ol aTtb

T&v 7c6Xs(ov] aTCs^rdrovv oi aTtb t&v totccov b'hsCvcjv^ 49 el8ov oC

djtb Trg utdXscog] 6 I .62 ol &7cd rd^rjgj IV 178 Totg a%t tov Sd'vovg,

Vgl. Ji Abs. 7 (S. 287).

9. Abhangig von Adj ektiven: = p Gen. 244i £6^ dd'&og doth

Tov 6Q%L0p,ov iiov (auch am Anfang des Verses dd'pog sori ditb Tfg

dgccg ^lov nach alien Hss. auJBer A, der b% hat), dd-pog d%6 begegnet

aufierdem Hum. 5x9 . 31 Beg. 11328 und lob 10 14 d%o de dvo^ilag oix.

d%'^6v fi£ %£%oCri%ag. p wird aber auch durch den Dativ wieder-

gegeben: los. 2i7.i9 d%'poi i6^sv tm 5qk(p 6ov toiUto) (ahnlich 20).
—

Gen. 248 ^ccd'agbg dTcb tov oqtcov Toiixov — Von einem

Verbaladjektiv hangt d^cb ab Gen. 17 12 6 oUoyav^g Tr\g oi%Cag aov

%al 6 dgyvQihvriTog utco TtavTog viov dXXoTQLOv “I'D (daneben Gen. 1727

ol dgyvgmvTiTOL dXXoysv^v id'vcbv j,von bei“).

10. Einzelheiten:
a) Mac. II 10 27 ysvd^iEvob dh d^b Trig ^sriOacog] 15 28 yavbiisvob

bh djtb Trig %ccQcig dvccX'bovTsg (nach Verrichtung

dieses Geschaftes, d. h. nach beendigter Schlacht).

1) lot. 21 6 ov%Eti avrb (sc. tb SL%rvov) slnvcai i'6%vov &7tb tov 'Jtl'b^ovg

T&v i%%'vmv.

2) Act. 2026 %a%aQQg slpt Scutb tov ccl'paTog. Siehe BeiBmann, Neue Bibelst. 24.

Vgl. Keg. II 11 4 yiccl cc^TT} dyia^op>Bvrj dTtb dza^aQCLCcg cciftTjg ncnpri'a x‘'n‘i

ntlStttJ'n j,und sie [war] sicli heiligend von ihrer TJnreinigkeit“.



b) Mac. 1114:30 voij^ag ci^tb tov paXtCdrov 'tijv av6ti]Qtav slvau

In den ubrigen Schriften der Sept, ward der sonst hanfige Aus-

drnck aito %ov ^sXtC^'tov^) nicht angetroifen.

c) Mac. IV 8 29 ^dvtsg did (A, d^tb ls5) fpCDVTjg b^ovj &(^7tsQ

aTtb ti^g avtfg i}v%^g^ sljtov. — 11 3 avrbg d’ dot^ §^avtov 7tccQ7]Xd'ov

(j,von selbst bin ich vorgetreten“). — d(p’ 0^ in der Bedeutung

jjWesbalb^ (quam oh rem): 13 21 aTtb x&v ccvr&v 'yaXaxxoTCorovvrsg

TtriycoVy d(p^ oi (jvvxQBcpovTccv ivayxccXid^dtcDv q)LXddsXq)oi i^v^aC,

d) Von dTto hangt die Prapositionalverbindung ot^bg zeq)aXrjg

(oben S. 259) ab Reg. 1 26 11 vvv Xd^s Srj to dd()v dTtb TtQog %a^)al%

aixov und 12 sXcc^sv Zlavsld to doQV %al xbv (paxbv rov vSatog d%b

%^bg xsq)ccXfig aitov^ im Hebr. an beiden Stellen ri1'©iS<‘i’)0 j,Kopf-

gegend^^ (siebe S. 259).

e) tiber dno znr Bezeicbnung des Preises, des partitiven^) und

komparativen Verhaltnisses vgl. die entsprecbenden Abschnitte

meiner Diss. iiber den Genetiv S. 36, 17ff., 44 3); liber tcCvblv aTto

s. unter und aV; uber diit6 zur Bezeicbnung des Ursprungs s.

unter i^.

1) DeiBmann, Bibelstudien S. 88 ;
Schmid, Atticisnms II S. 235 • Fraenkel,

Inschriften von Pergamon 1 13, Z. 25, Anm.
,
Dittenb., Or. graec. 266 Anm. 31 und

755 Anm. 12. Pliernacb findet sicb a^b rov ^sXtlctov bei Dionys. Halic. ad On,

Pompeium 1, 12 und Plutarch Tliemist. 3. Inschriftlich begegnet der Ausdruck

meines Wissens zuerst Dittenb., Or. graec. 266 27 (a. 263—241) und Fraenkel,

Inschr. von Perg. 1 1325 (bald nach 263); dann in der 2. Halfte des III. Jahr. Or.

graec. 22949 (a. 224); Anfang des II. Jahrh. Dittenb., Syll. ^593?. Die genaue Zeit

lafit sich nicht bestimmen fiir Le Bas-Waddington, Asie Mineure 407 3 (von Alexander

bis zur romischen Herrschaft). Vgl. aus den Papyri Grenfell, Hunt and Hogarth,

Fayum towns and their papyri S. 104, XII 6 f. (a. 104—103). Haufiger scheint dem

'cov ^sXtiGzov ein Ttccvtbs voranzugelien : Syll. ® 426 8 . 42 (etwas vor 261); Le Bas-

Waddington 87 7.43 (280—261); 11. Jahrh. 1. Halfte Or. graec. 735 21; SylL®613i3;

Bull. corr. Hell. XIV 34 34 f.; 45 8 f.; Inschriften aus Priene53i2 5441; 11. Jahrh.

2. Halfte Inschr. aus Priene 73 11 619 (vor 200); Inschriften von Magnesia 101 13;

I. Jahrh. 1. Halfte Corp. Ins cr. Attic. 1146964 und 47044; zeitlich nicht genau be-

stimmbar Inschr. aus Priene 74 9 f. und Le Bas-Waddington 398 10 (Alexander bis

rom. Herrschaft). — Eine abnlicbe Wendung steht Cauer, Delectus inscriptionum

Graecarum 181 68 (= Dittenb., Syll.^58l68) dTtb rov StTiaiov (ca. 200) und 47 3

(== Dittenb., Syll. ^7363) dTtb Ttccvtbg rov dinccLOV (a. 92/91).

2) Nachgetragen sei Beg. 111430, wo das partitive sowohl durch den

Nominativ als auch durch Ttccfjcc c. gen. ausgedriickt wird: TtaQsy^vovzo Ttdvzsg ol

Xaol dzovGccL zfjg cyogji'ag 2aXG}(ji>d)V, %ccl TtccQd Ttdvzmv zmv ^aaiX^mv zfig yffg ocol

ij'iiovov zfjg aocpCag a^zov,

3) Zu Diss. S. 38 ist noch zu bemerken, daB q)Sidsa^at. auch mit dTto =
konstruiert wird: Beg. 1153 ov dzt^ ccvzov „nicht wirst du

Mitleid haben auf ihm“ (Gen. 19 16 steht fiir dieselbe liebr. Wendung der bloBe

Genetiv). Hierher geliort auch Beg. 1215 dTtb yvvai%bg dTt£(S%r}ii>BQ'a
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1 . Bei Verben der Bewegung:
a) sehr oft = p nach Gehen, Fiihren, Schicken. Der

Anfuhrung von Belegen bedarf es nicht, Aus Mac. Ill 612 bebe ich

To{)Q tov ^7]v ii£^i6tcc^£vovg, eine Phrase fur
5
,Sterben“, heraus;

vgL ^Bd'l(3ra6d'ai, &vd'Qcoyt(x)v oder sig d^sovg Dittenb., Or. graec.

II 681 unter

b)
5
jVon deinem Eingeweide^' wird in der Bedensart

'fe "^^12)2 jjherausgehen von dem Eingeweide jinds.“, d. h. von
jmdm. abstammen, durch ax tijg wiedergegeben^) Beg. II 7 i 2

TO 67caQHcc 60V ^atc^. 66 og i6%ai i% tTjg xoiXlag 6ov

jjWelcher herausgehen wird von deinem Eingeweide^‘
;
16 n 6 vidg

^ov 6 i^sX&cov 6x t^g xoMag ^lov] Par. 113221 t^v i^skd^dvtcov ix rijg

xoiUag ccvTov^ dagegen durch einfaches Gen. 154 og i^£Xs'666tat

ix 6oVy oitog x^'t]Q0V0(iij6£L 6b,

c) Beg. II 20 16 i^6r]6£v yvvii aocpi] ix tov TaC%ovg; damit sind die

oben S. 271 f. zitierteu Stellen Gen. ] 3 14 (tda &7t6 tov totcov) und
Beg. II 11 2 {aidav ... &7to tov dmiiatog) zusammenzuhalten.

2 , Bei Verben des Nehmens: Xapi^dvaiv und 6vXXan^dveLif

(letzteres in der Bedeutung ,,schwanger wrerden^^): = p Gen. 3 19

triv yyv /jg €Z7]fig)d');g
;
24 ? SKa^av ^a ix tov olxov tov :itatQ6g

liov xccl ix trjg yrjg '^g iyavri%'Yiv] — 1036 6vvaXa^ov al d'60 d'vyatagag

Am ix TOV TtatQog avtmv. Das an der letzten Stelle verwendete

hebr. Verbum nin
3
,schwanger werden", „schwanger sein“ wird auch

durch iv ycc6tpi Xa^i^dvaiv bzw. e%£lv iibersetzt, woven die Prapo-

sition = b abhangt, und zwar sowohl zur Bezeichnung der

verursachenden Person: 38 15 iv ya6tQi ala^av i^ a{)tovj 25 ix tov

dvd'Q^TCov tvvog tavtd i6TLv^ iyco iv ya6tQl e%(X), als der verursachenden

Handlung: 24 iv yci6tQl i%ai ix %OQvaCag.

Bache nebmen an jmdm. : Gen. 4 24 aTCtdxig ixdadCxritai ix Kdiv^

ix da Adii£% s^So^ijxovtdxtg atctd WntDI Tabi pp Dp'i

„siebenfach wird geracht Kain, undLamech siebenzig und sieben^.

IDb „em Weib [ist] verwebrt uns^^ — Zum lokalen Dativ (Diss. S. 47) ist nacli-

zutragen, dai3 %v%l(p nicht blofi den Genetiv, sondern aucli Seno = ‘j'JO nach sich

hat: Reg. 1159 ‘nv'iLlcp dito trig dy.Qag ^,ringsum von“.

1) Wieder anders Dittenb., SylL ®86620 ^stcc%Xd{^ai) tov iiv^Q6i\^(iiv'\ §{ov.

2) Ebenso in anderem Zusammenhange Ion. 2 2 7CQ06r]v^a,to ^Icov&g in tfjg .

noiUag tov njjtovg Im folgenden Verse gibt derselbe griech. Ausdruck

'jtDlU'JO ;,von [dem] Bauche“ wieder : in noilCccg ildov ngavyfjg ^ov 'ijnovGccg g3t»~

V7jg fiov.

3) Vgl. Dittenb., Syll.® 11685 hrj wg invrjas iv ya6\tg\l KXb^ ^dgog^

10 iynvog Ss ysvo^ivu iv yccatgl Iqpdpst tgia itri.



3. Bei Verben des Vernicbtens u. a,: = )ti Gen. 17i4 i^o-

Xsd’Qavd'7]66TccL Tj ipv%7) ensCvTj 8K tov favovg civtrjg (ahnlicli Exod.

12i5 30 33)^); Exod. 8 18 araXavtrj^av ol Pcctquxol a% r&v olTct&v xal a^

r&v i^anikamv ical i}c t&v ayQ&v, Vgl. Mac. 19 73 r}(pdvL6£v tovg

d^apatg 1258 i^ccQoviiav a^ (xv^q67C(dv to ^V')]^60vvo7^

cc'dTcov^)^ 14? a^TjQSv tdg a%a%'aQ6iag aix^g] 36 a^ag^'fivcci xd a%'vi]

iK X'^g cc'ix&v; 13 si (^vvsxQiP't'j ax^Qog ^syag ^JaQaijX,

Hier darf ancli hXaCTtaiv eingeordnet werden: Gen. 21 15 a^aXiTtav

TO vd(DQ ix. (a^b dgpvy) xov d(^xov in'Jinri ‘J'D d‘i'D5l 5,68 ging zu
Ende das "Wasser von (aus) dena Eruge"^); 47 15 ats'^cxcav xb dpyv-

^tov iicdv yrjg Jifvcitxov ^DDn „es wurde vollendet

(d. h. es horte auf) das Silber von (aus) dem Lande A,“; 49 10 ovx

exlabpai Hqxc^v a^ ^loiidcc „niclit wird weicben

Stab (Szepter) von Juda“; lie vvv ovk axlairpai £| avxcbv Ttdvxa ofSa

dv anti^mwaL TtoLvj^aL DSTd iJ<b ^nicht wird abgeschnitten werden

(d* b. nnausfiihrbar sein) von ihnen“ (axXsiTvacv wird also fiir die

verschiedensten hebr. Verben gebraucbt). i%lal%aiv findet sich

nocb los. 0 29 Reg. 19? Ps. 54i2 Is. 6021 Ez. 22i6; daneben auch

d%6\ ler. 4329 ax'Kal‘\\)ai dit^ a'ux'fjg (sc. xifg yxjg) ccv^^oDTVog xal xx'ijvT]

Sidnui ns’ati m^niun „ausrotten (eig. aufbbren lassen) wird er

von ibr Menscb und Vieb“ ®).

4. "1^10 „von [der] Hand“ wird durcb ix (xilg) %si>Q6g wieder-

gegeben: Gen. 4 11 ds^a<jd-cia xb ai^cc xov dSaAg^ov (^ov ax x^g

00V] 05 TcdvxcDv xwv d'rjgCcov ix^'7]xij0co ccvxo, %ai ax

dv%'Q(h%ov ddaXq)0v ix^^x7]0(X) xijv Ton dvd'QWJtov^): id 9 ix

X^cQog ^ov ^7jx7j0ov abrdv] 4822 oCxi^ia alalQSxov , . , aXa^ov ax

1) {ll)olB%'QSvsiv und i^ccLQSLv mit cctco siehe oben S. 274.

2) Vgl. Gen. 88.11 'nsno^ccnsv to vSchq dnb xfig y^g oben S. 273.

3) Eeaclite Hab. 3 17 s^sXltcsv dxb pQwascog TtQb^atcc 1^2 nbD'Q'Q Htt jjVer-

schwunden ist von [der] Hurde [das] Kleinvieli“ (die LXX scheint also nbDlD

von „essen“ berzuleiten)
;

ler. 62.9 i^iXiTtsv gjvffrjTTjQ, d^td ^v^dg s^sZixsv

fibXtpog Dm rt&'D nni3 „es scbnaubte (wehte) [der] Blasebalg, vom

Feuer vrurde vollendet Blei“.

4) Hebr, % tOSU „fordern die Seele jmds/‘, d. h. die Seele eines Ge-

toteten von dem Mdrder rachend zuriickfordern. Eine abnliche Eedensart ist

'D IjDDI!) tCpD „suchen die Seele jmds,^‘, d. h. jmdm. nacli dem Leben tracbten;

sie wird durcb das Simplex ^ritstv wiedergegeben Exod. 4i9 xE^vrixcccLv ydg Teccvzsg

ot ^riTovvrsg gov zr]v ipv%riv] Ps. 344 ivrgc(7tE^7}Gccv ot ^Tjrovvrsg zriv npv%riv (iov‘,

Sir. 51 3 ^XvxQoaGo) fjus ... sx XsiQog ^ritovvtcov zrjv ^v%z\v ftov, durcb iTt^rjrsLv

Prov. 29io ot ds sv&ELg e%Sv^T]GovGt,v 'ipv%^v avzov, durcb I'lti^rizEiv Beg. 120

1

ETCi^rizsL z^v npvxriv ^ov. Vgl. syr. o^SiJ 000^ ^::5j wO^qjSjoj?) ySXfcjtJ JJ

„nicbt wurde er iiberliefert in die Hande seiner Verfolger und derjenigen, die

seine Seele sucbten" (Brockelmann, Cbrestom. 125, Z. 7 f.).
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X£^Qog !A^oqqcci(x)v, Vgl. aiiBerdem Exod. Ss 1430 IBs- 9 . 10 . Zu be-

achten ist in Gen. 37 21 s^scXato avrbv iz %cov %8LQcbv avrcbv der

Plural %stQ&v^ fiir den im Urtext der Singular stebt: u'T)2 „von

(aus) ihrer Hand“; ebenso 22 ,
auch Exod. 2025 iz r^v

%60Q&v aitCbv, — Bar. las i^sXstrcct 'b^iag iz %BLQhg e%d'QG)v iiimv

(aber 21 i^ag iz dwadtsCag^ iz %ELQbg i%^Q&v). — In

Reg. 12639 siXo'y7]vbg ziiQLog^ bg bzqivsv tijv zq16lv tov dvsLdtdfiov

^ov iz %BLQbg NapdX^ zcci xbv dovXov ai)tov ^B^iETtOLij^ccto iz %BVQbg

zaz^v liegt nur dem ersten bz %siQ6g zngrunde, wabrend dem
zweiten einfacbes ‘j'Q entspricbt: j,von Bosem“ (es bandelt

sicb bier um ein Abstraktum). — Mit Bezug auf den Hades: Ps.

8849 ^v0sTcc[> nijv ipvxijv avzov iz XBLQbg adov (vgl. Ion. 23 oben

S. 284 Anin. 2).

Ebenso wird das dem synonyme SrjD’n „von der [boblen]

Hand“ durch iz %BLQ6g ausgedriickt : Reg. Ids 666bl i^dg iz xBtgbg

ixd'Q&v Tjfi&v] II 14 16 Qvdd^d'co trjv doTiXrjv aitov iz rov av-

dpdgi); 109 i^slXato rj^ctg iz x^^Q^S dXXog)vXcov (unmittelbar dayor

igpv(D 0iro riyidg iz x^^Q^S dcjcb icdvtwv %&v ix%'Qa)v 7)^g)v mit Hinzu-

fiigung von dm binter iz x^^Q^S- wobl Kontamination) ^).

Aucb in Mac. I tritt iz XBigdg auf: 248 dptaXcc^ovto rov vo^ov

iz x^^Q^S id'vmv zal iz td)v ^a0iXB(DV] 612 i^sXov 'fj^iccg iz

XBi'Qbg avrd)v] 046 bzmg dLa0(Dd'7}ts iz x^^Q^g ix'^Qcov iii&v.

5. Bei dzovsiv: Exod. 23 13 oids [irj dzov0d'^ (sc. bvoficc d'scbv

BTBQCDv) iz rov 0r6iiarog 'b^tcjv ^auf deinem Munde^^; vgl.

Reg. 1 2 23 0 iyh dzovcj iz oro^iocrog utavrbg rov Xaov D^n bD

„von (eig. von bei) dem ganzen Volke“, wo also 0r6\iarog nur

auf Recbnung des tlbersetzers kommt. — Gen. 21 17 si07]zov0sv 6

d'Bbg rijg g)(x)vfjg rov rntdCov iz rov r6mv oS und ijtcczT^zosv 6

1) Sonst entspricht sz xstgog bei qvsg^ccv hebraischem ^^12, vgl. zu der oben

angefiihrten Stelle Ps. 8849 noch los. 2231 lud. 69 834 9i7 Reg. 1112 7 Ps. 30i6

lob 623.

2) cczh xsLQog fiir ^012 bei Qvsad'ccL finden wir Esdr. IISsi aQQvaa'VO '^^i&g

dzb XBiQbg ix&Qov. Ahnlich Mac. 111610 Qvadiisvog ij^ag k%h Ix^^^v —
Neben den mit „Hand“ zusammengesetzten Ausdriicken findet sich bei dem

hebr. Aquivalent von auch das einfache ‘Jl2 „von“, das die Sept, durch

oder kzo wiedergibt. So halte man einerseits miteinander zusammen Ps. 30 16

iz und 1718 Reg. 112218 ix^Q&v fiov dvvccTa>v bzw. i^ %-
d'Q&v fiov toxvog (vgl. Mac. 1 12 15 iQQVG^ri^sv ciTcb t&v ix^QS>v rjfimv) und andrer-

seits Reg. 112249 £| kvdgbg kdizr^idtcov qvgtj iis und Ps. 1749 k^tb kv^Qbg kdtzov

QvaTj iis. Es heibt immer Qvsad’av iz Zavarov, wie Ps. 32 19 Prov. 10 2 (SizaLOGvvri

QvaEtKL iz ^ccvcctov) 23 14 lob 5 20 (bier ^vsg&ccl fiir nur Prov. 11 4 Sizaio-

6VV71 QvGsxai kxb ^avdtov, aber diese Stelle gehort der Rezension des Origenes

an, der Mer eine Liieke der Sept, aus Theodotion erganzt bat.
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^Bog trig (pav^g xov aaiduov 0ov ex tov xdxov ov ifftiv, wo ix xov
tdxov 0^ ?jv ohne Aquivalent im Hebr. ist, wahrend ix tov tdxov
o'i) ifftiv hebraisckem DttJ sin iinsa „in dem [Orte], wo er ristl“
entspricht.

6. Bei XQEp.uvvtJVM {xgeiid^sLv)') und 0vvdmsiv: = a
Exod. 26 ii avvdtjjsig toig xgixovg ex tmv dpcvJlav; Gen. U bo}] ipvxi]
tt'dtov ixxQdiiataL ix t^g toikov tvxng. Ygl. Mac. Iloi ixgiiiaeav
Tcc pgefrj ix rav tgax'^Xfov uvtmv; II6io ex tav (icc6tmv xgsfideocvteg
td ^QecpTj. Mit der Gen.-Stelle verwandt ist Idt. 824 e’l xqe-
fiattxi V] tjjvx)] avt&v. Sonst stebt aber bei xgsfiavv'dvcct im BEebr.
by „arif“, dem in der Ubersetzung meist exC entspriclit: Gen. 40 19
xgB]td0si, 0E sxl ^dXov^); ebenso Dent. 21 22. 23 exl ^-dXov; Est. bu
exl tron ^dXov; Ez. ISg sx’ aitov (sc. xcc60dXov, statt A’s airov
lesen BQ a^rdo/); los. 102e exl xevte |t5lcoa/; lob 267 xgagdimv yfjv
ixi oddevdg; aucb Esdr. I6si e’x uitov (sc. ^-uXov); Idt. 14 i XQepd6cite
avtijv (sc. v^v xecp(xX'i]v) exl r^g sxdX^ecog tov tsixovg 'bfiav.

' Hervorzuheben ist, daB fur einen hebr. Genetiv zuweilen
eine Prapositionalverbindang mit eintritt: Gen. 9 10 xdvtav t&v
i^eX&6vtmv ix (dxb fgikstv) trjg xt^mov nann '’SS'’ bs „ alien Heraus-
gehenden der Arche“; 4620 ol i^eXd’dvteg ix t&v (iriQ&v cditov ‘'S2^
laai j^die Herausgehenden seiner Lende“j Reg. II 2s xvgiog
to i^eX&bv ix tov 0t6[iut6g 0OV, hebr. nnr laan nin"' Dp'' „es richte

auf (d. h. mache wahr) Jahwe sein Wort" (Kittel, Bibl. Hebr.
'laan „dein Wort“)^); Gen. 10 25 xdvtcc td dvatiXXovta ix tijg ytjg

nansn nm „das Gewachs des Erdbodens“; 8822 ol ’dv&gmxoi oC ix

tov tdxov npan ''taDS ^die Manner des Ortes", ebenso 21 tobg dv-
dgug to-bg ix {ixl A) tov Tdjtov napD ''WiS „die Manner ihres (fern,

sing.) Ortes“. Vgl. dx6 Abs. 8 (S. 282).

8. Den Ursprung bezeichnet i| = Gen. 30 s iV« tsxvo-

xoi'ii0mpai xdyh abt^g (ahnlich 16 2); 17 e ^a0iXetg ix 0ov i^eXsd-

0ovta.i] 1982 i^avaot'qomp.ev ex tov xatgbg tipSiv oxigpcc. Vgl. Mac.
IV 14 14 td ’dXoya ^pcc 6/ioiav ti]v xgbg td £| avtSyv yevvwiieva 0vv-
Tcd&svav ...

Der Prapositionalansdruck entspricht einem hebr. Nominativ

1) Aucli bei den Attikern wird nQspiccvvvvav mit si verbunden (Kruger,

Griech. Sprachlehre § 68, 17, 3).

2) Aber Ez. 17 23 27 10 ist 12 Avbrtlich durch Sv wiedergegeben.

3) Vgl. Act. 530 10 39 TiQS^daccvTsg i%l ^vXov,

4) Dagegen bat in Beg. 123 (lij i^sXd'ccta iisyaXoQrnioGvvri i% tov atofiazog

v^cbv aiich der Grundtext „aus eurem Munde“.

5) Ygl. Dittenb., Syll. ®8585 tov Sz tccvtrjg ‘Ttaida.
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Gen. 29 11 iz rmv o6tmv ^ov %ai sk (jaQmg ^ov si 6'6, Vgl.

Ion. le aTcdy'ysvlov ijiiLV ... s^ Ttolccg %G}Qag xal in TtoCov ^aov si 0ij

nnK D3? tlTti TO „was [ist] dein Land, und axis welchem
Volke [bistj du?“. — Uicngekelirt entsprickt dem 'j'a ein griech.

Nominativ Beg. II2I2 ol ra^acovslrai ov% viol ’l^QurjX sl0iv "’SM

„von [den] Sohnen Israels^, aber dann weiter Ztt aXX^ 7) s%

tov oLiiarog tov Id^oQQCiCov „von dem IJberbleibsel des

Amoriters" mit Beibehaltung des Prapositionalausdrncks, aber freier

Wiedergabe des Sinnes.

Neben findet sicb fiir I'D auch aito

:

Beg. Ill 7 2 O'Srog &7cb

T^g (pvXfjg Nsipd'cclsL] 841 tp aXXotQlo)^ 0 ^ ovk i0xiv djtb Xaov 0ov,

9. Bei %lvsiv^ Ttovl^siv^ ijjco^C^sLVj vi^tts^d’ccc, %ql6iv:

= ']'q: Exod. 721 mslv oj^cap b% (nur fhi anb) tov Tcotcc^ov^)

(aber 7i8.24 tclb^v vScjq aitb [ein Teil der Uberlieferxmg auch. hier

i%\ tov tcota^ov ‘^) wie Mac. IV 13 21 ccTtb tmv ait&v faXa^tOTCotovvtsg

TCrjymv)] Gen. 24 17 7t6tL06v yis ybLTCQov vdcog s% tfjg idgCag 0ov] Ps.

80 17 i'ijjwyit0sv avtoi}g stc 6tsatog Ttvgov^); Exod. 30 lu vl^etai Idaghv

xai ol viol aitov avtov (sc. tov Aoi’TiJpog) rag %SLQag %al tovg

Ttddag vdati (ahnlich 8827) ^).

«= Exod. 30 26 xgi^sig s^ avtov (sc. iXacov) tijv ^xrjv^v.

In Ps. 448, welche Stelle Hebr. 2o zitiert wird, steht sowobl

im Hebr. wie im Griech. der doppelte Akkusativ: sxgiasv 0s 6

'O’sog ... sXaiov dyaXXid0s(Dg,

10. Bei dem passiven adi%sL0%‘aL^)\ Gen. 16 5 ddiKovybat i% 0ov

‘^D'an 55mein TInrecht auf dir‘‘.

11. In Zeitausdrucken:

= IQ: Gen. 4634 (auch Mac. II

6

23 15 12) sk jtaiSog^)

,,von unserer Jugend^‘,' Gen. 821 48 15 Beg. 1122 s>c vsdtTjtog'^) hebr.

„von seiner Jugend‘‘ bzw. „von meiner . Dauer“, d. h.

solange ich bin, und ,,von meiner Jugend^‘ (der hebr. Text

1) Dittenb., Syll.® 116880 roy ^a^cava ... ov 6 ^scTtorag si'^iato [ptjivsLv.

Matth. 2627 TC^sts a<i3rov (sc. tov TCotriQLQv) Tcccvtsg] lob. 4 13 ytivav i% tov vdcctog

tovtov\ 14 Off ^ av TcCji Stc tov vdatog.

2) Tiber itivuv siebe vor allem unter Iv.

3) Ahnlich Mac. IV 3 14 ocvsvq<x(isvoi ^ccQQaXioag ti)v Ttriyijv ccit^g eyifLiaav

trw paaiXsL tb itotov. In ubertragenem Sinne bei „tr6sten“; 11159 tca^ayi^v^ovih^vog

civtovg iz tov vofiov zccl tav ytQogjrjtav,

4) Vgl. Horn, f 224 ccvta^ 0 i% Ttotcufiov 'j/t^sto 6&og ""O^voffsvg dZfiTjv.

5) Vgl. Kruger, Griech. Sprachlehre 1, 52, 5, 2 imd 11,52,5, 1.

6) iz ^ccMg auch Polyb. 12,22, 6; 18,24, 3. — Neugriech. ScTvb tcaiSL

7) Wahrend in der Sept, das Substantiv vsotrig noch in alien Kasus ge-

brauchlich ist, kommt im N.T. vsotrig nur in der Wendung iz vs6tritog vor (5inal).
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hat also stets das saffigierte Pron. pers. wie auch die Tiber-

setznng Mac. 1266 b% vsdtTjtog avtov). — Mac. 1 15 17 ^9ZVS^)f
vgl. Sir. 30 32 Sid tovro e6triQ£%%'riv „von Kopf (d. h.

Aiifang)‘^5 Is. 19 n viol pccaiXscov r&v dQyjyig t3‘lp ‘^Db'D p „Sohn
[der] Konige [der] Vorzeit“. — Mac. II 621 tav Ttalaimv %q6vcov^)

(vgl. Esdr. II 20 aTtb tS>v ^qovcov ZlaiiovijX tov 7tQog)7jtov; ahnlich

87 s). — Reg. IIII826 SK TCQcold'sv Bcog ^E^Yni^Qlag jjvon dem
Morgen“; Mac. 1 10 so b% TtQcold'sv ecog dsU7]g (iiber ccTtb TtQmld'sv

siehe S. 278—281).

12, Bei Wiederholung desselben jSTomens, besonders in Zeit-

ausdritcken : Gten. S9 to eXdXBi^I(D6iiq) 'fj^sgav b^ rjfispccg^) jjTag

Tag“, d. h. jeden Tag; ebenso Ps. 60 0 Is. 082 . Dasselbe YiyLSQav f|

'fjfiBQag steht fiir lyp ,jVon Tag zu Tag“‘'^) Num. 30 15 Sir. B?,

fiir dl^b „von Tag zn Tag“®) Ps. 952 Est. 3?, fiir OV j,Tag

in (an) Tag‘^’) Par. 112 22
,

fiir DTO Dl'^b
5
,zu (fiir) Tag in (an) Tag‘'

II24ii. Eine Vermischung zweier Ausdrucksweisen ist Tob. (li^-Text)

10 1 eKd^trjv fjiiiQav b^ 'IjfisQag. — Lev. 2553 Bviavxhv {iviavtog B^Ay)
ei Bviavtov s6xai fiBv ccitov nst)l nw „Jahr in (an) Jahr‘‘; ebenso

Dent. 1520 svccvti ocvqIov g)dyji ai>tb iviavrbv Bviccvtov^), — Par.

1 27 1 Tov 6i67toQSvo^Evov %cci ixTtoQBvofis'vov ^yjva ix li^Tjvdg U51lnl

jjMonat in (an) Monat“; Nuni,28i4 tovto 6XoxccvtG}fia [iflvcc ix ^r^vbg

1t5"inn ©‘in nbs? „dies [ist das] Brandopfer [von] Monat in (an)

1) Vgl. arab. ^uLaav ikUt j,er diente Gott von seiner Jugend“

(Caspari, Arab. Gramm. 415); syr. (snu* ^ jDoiii |jo^ |jriQ^ joo^ ^o^oK.)

„es war aber dieser selige Rabbula von seiner Jugend ein Heide“ (Leben des

Rabbula, Brockelmann, Clirestom. 69, Z. 6); o^IoA^ >9 „ein

Heiliger nnd Mann Gottes walirbaftig von seiner Jiigend“ (ebd. 123, Z. 1).

2) dQxfjs auch Pap. Tebt. 140,30. Siehe Dittenb., Syll.^s. v. dgxri, Vgl.

ccTC^ dQxfjg oben S. 277. — ccQxfj^sv findet sich nur Mac. Ill 3 21 rd nsTCiarsviisvcc

fistd (XTuZozTjTog ocvTOLg txQXV'^^'^ [ivQia Tcgdyiiccta unE in einem Zusatz der hexa-

plarischen Rezension Reg. IV 1925, welchen Origenes aus Aquila ubernommen hat.

3) So auch Dittenb., Syll.®5484 55920 685 15, aber ohne Artikel. Vgl. Luc. 23 a

l| l^ccvoav XQ^vcav.

4) Einmal im N. T.: Petr. 1128 6 d£)icctog Svkcctoihwv iv ccvzoig rjiisQccv €§

'^fbiQccg ajjvx'b'f^ di^cciav dvofiotg igyoig i^aadvt^sv. Vgl. Henioch. fragm. 5i3

^svt^ova’ TjfiSQccv ii rj^sQccg (Kock, Comicorum Atticorum fragm. 11,434). Ahnlich

in’ rjficcQ Theocr. 11,69, Anthol. Palat. 9,499.

5) Der hebr. Ausdrucksweise entspricht genau Herod. 9,8 ii yfisQTjg ig

yfis^Tjv dva^dXXsiv.

6) Ebenso im Syrischen )ja 4? »von Zeit zu Zeit“ (Brockelmanu,

Chrestom. 20, Z. 23) ;
jjjt >0 „von Jahr zu Jahr“ (ebd. Z. 24 und S. 53, Z. 4),

7) Vgl.
^yj „Tag in (an) Tag“ := taglich (Traktat iiber die Trinitat

in Studia Sinaitica VII, 12, Graf S. 54). Ygl. auch oben S. 266 Anm. 4.

8) Beachtenswert sind die Lesarten des cod. m iviavoicciov und der codd. kl

ivLccvaiov statt iviavtov ii iviavrov.
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seinem Monat^, d. h, jedes Monats. Ferner Is. 6623

e% ^7]vbg ^al 6(x^^atov i% dccp^dtov, wo im Hebr. sowohl vor

„Monat in (an) seinem Monat" (oder richtiger jjNenmond

an seinem Neumond"), als vor inatHia mnii) Sabbat in (an) seinem

Sabbat“noch das eine regelmaBigeWiederholnng anzeigendeWortchen
^"1)2 steht, nnd Est. 3? M^ccXev nXriQOvg tjiieqccv %al ii^va

iz fifjvdg 'iJ'inb liJ'lln'ni DI'tq „von Tag zn Tag nnd von Monat
zu Monat

In anderen Ansdriicken : Par. II 30 10 diaTcoQsvd^svoi Jt6hv

iz ut6Xs(Qg W'a „von Stadt zu Stadt“; Mac. II 5 s TcdXiv iz

jtdXsmg (ps'ijycjv ^)

;

Par. II 18 24 si^slsii^stccL ra^Lstov iz tainslov

“1‘inn „Zimmer in (an) Zimmer “ (dagegen weicbt die tlbersetzung

von der Vorlage ab Peg, III 21 30 bI^^IQ'bv etg vov olzov tov zol-

roivog slg zb zaiiLstov ‘niniia ‘n‘in Wn j,er ging hinein nack
der Stadt Zimmer in (an) Zimmer 2226 orct^v sC68Xd'r}g ra^islov

tov zafiLsCov tov zQvtpcov ninnb xim „du gehst hinein

Zimmer in (an) Zimmer, dich zu verbergen"). lob 2 9 d jcXavcojisvr]

zal XdzQig^ zotcov iz zoTtov zai oizCav i^ olziag'^).

13. AnlaB und TJrsache^) bezeichnet il in Gen., Exod. und
Mac. I nicht^). In Mac. II—IV finden sich einige Belege filr diese

Bedeutung: II 12 22 'ysvo^ivov diovg ini zovg noXsiiCovg g)6fiov zs iz

zTjg zov zd ndvza itpoQ&vzog i%Lq)avEiag ysvo^iivrig in’ aizovg; III 1 28

ez zijg Ttvzvozdzrjg zs zal ivndvov zcbv (fxXcov Cvvayo^ivrjg zQavyfjg

avsCzadzdg ztg jSo??; IV4i3 iirinozs vo^C^blsv b ^a^iXavg ZiXavzog

il dvd'QCOTtLVYjg impovXTjg zal %'siag diz7]g dvrjQjpd'ai zbv ’AnoXXdbviOv,

14, In festen adverbialen Fiigungen findet sich in folgen-

den Fallen:

Exod. 1422.29 zb vd(x)Q avzotg ZBtxog iz ds^tcbv zal zstxog

svovv^(X)v^) DbK'DI&^l „von ihrer Pechten und von ihrer

1) Vgl. Plat. Soph. 221B, Polit. 289 A tcSXlv i% TtoXsag oder
ScXldrtEiv, Ahnliche Paronomasien sind Homer T290 mg ftot dexsrca %anbv i%
%cc7tov ccIeC"^ Aesch. Agam. 1110 TCQotsCvBi ds %sIq e% x^^Qog dgiy^atcci Soph.
Trach. 28 dsC xiv' i% (p6§ov cpo^ov rgstpmi Eur. Iph, T. 191 iMox&og <5*’ b% ^ox^mv
KG6EL dLvsvovGaLg ^TCTtoig', Dem. 19, 18 fiTidh tavtcc ^a^stv dvccgtmfiBvovg

BhtCaiv ilTC^^mv %al vzoGxsasGiv] Aesch. gegen Tim. S. 85 &va^dXXsad'ca XQ^-
vovg E7i xQOvmv.

2) Vgl. Dittenb., Syll. ^12405 (iBtad'7]GSL ogovg oqcov.

3) Siehe Krebs S. 64.

4) Auch bei der Lektiire anderer hebr. vorliegender Bucher ist mir bisher
noch kein Beispiel begegnet.

5) J« Se^i&v c. gen. entspricht Keg. 12324 litti „zu[r] Rechten", 11245

dem gleiclibedeutenden adverbialen Akkus. p'a’'. — Ygl. Matth. 20 21 stg h Ss^imv



291

Linken“ (das hier in der IJbersetzung fortgelassene hebr- Pron.

sufip. ist Reg. Ill 22 19 mit libersetzt: Ttccdcc i] tov oigavov

eldt'ijxsi tvbqI whzhv ix ds^t&v airov xccl svcovv^mv cci>rov), — Gren.

48 13 Xcc^cov dh J(X}0ri(p to'vg di5o vloi)s avvov^ rdv te ^JEcpQcci^ hv trj

aQL^rsQ^v ^l6Qa^X^ zhv d'b Mavad^ii iv tfj agidrsQU (e§

ccQL^tBQmv B), i% ds^imv df l6Qa')\X bK'XDDJ'D niSC

ibfi^'DtEjn niCSt) „den Ephraim in (an) seine Rechte von

der Linken Israels, und den Manasse in (an) seine Linke von der

Rechten Israels". Joseph nimmt den Ephraim an seine rechte Hand,

so daB er links von dem gegeniibersitzenden Israel zu stehen kommt,

nnd umgekehrt den Manasse an seine linke Hand, so daB dieser

rechts von Israel zu stehen kommt; es wird also einerseits die

Stellung der Kinder im Verhaltnis zu Joseph, andrerseits die im

Verhaltnis zu Israel beschrieben; der tJbersetzer unterscheidet

beides, indem er in volligem AnschluB an den Urtext bei Joseph

Prapositionalausdriicke mit bei Israel solche mit verwendet.

— Reg. II 2 21 Bx Tcbv '67ti6d'sv cc'drov
;

23 bx t&v dTcCGico avtov^ beide-

mal „von hinter ihm"; Mac. 1132? sx r^v ’oniad'sv xal ix

zwv S^'itQoOd'Sv
] 9 12 ^yyL6Bv (pdXccf^ ex t&v dvo ^sgSiv] 11326

TtaQcci^tdvTsg ixatigov ^asgovg^). tJber ivccvvCccg siehe unter

3rpdS. 197f.

Mac. I9i ix dsvtBQov (zum zweiten Male); dasselbe los. 52 Reg.

111197 Agg. 220 Zach. 4 12 ler. 40i (AQ; Sbvvbqov Bi?) =
ncil slg svavvficov <sov, 23 %ad'tGciL iyi ^siicdv (lov Kai svmvv^cav u. 0. Zum
Teil wird ds^i^v im N. T. durch h Sslut ersetzt (siehe Norden, Agnostos Tlieos

S. 272). So lieiBt es zwar Marc. 1462 (= Matth. 26 64, abnlich Luc. 2269) h
Ss^L&v trig ^vvdfiscog^ und Ps. 109 1 %d^ov h Se^l&v }iov wird wortlich zitiert

Marc. 1236 (= Matth. 2244 Luc. 20 42), auch Act. 234; dagegen lesen wir Col. 3i

ov 6 XQiatog sativ iv rov ^sov %ad'7j{iEvog, Rom. 8 34 XgiGtbg ^iTjaovg ... 5g

EGtiv iv Ss^LCi vov >d'£ov, ebciiso Petr. 13 22, ahnlich Hebr. 81 122 iv rov

'd'QOvov. Aus dem A. T. durfte auBer der oben besprochenen Stelle Gen. 48i3 nur

zu nennen sein: Par. IG39 6 saTrjTtdig iv Se^uJ ccvvov „auf seiner Rechten^;

Esdr. 1429 tr}v TtccXXaKrjv tov paGilsag %a%‘7\ybEVi(\v iv BE^iutov §ci6LXmg, — Lehr-

reich ist Marc. 165, w^o in der syr. Ubersetzung das griech, %cc&7j(i£vov h rorg

ds^Lotg wiedergegeben wird durch Jb.JCL. „sitzend von der Rechten". Aus

dem Arabiscben vgl. ^ „er ist von dem Hause", d. h. im Hanse (Caspari,

Arab. Gramm. 415, 1).

1) h fiEQOvg c. gen. Reg. 168 2326 == „von [der] Seite" (d. h. neben).

Demselben hebr. Prapositionalausdruck entspricht 1 20 25 in TtXayt'av c. gen., was II 827

Ubersetzung von :,zn [der] Mitte", 16 13 von „neben“ (eig. zur

Yereinigung) ist. Eine abnliche Wendung ist IIIO16 sn tov tceqclv c. gen.

„von jenseit" (16 is in tcEQug ist Schreibfehler B’s fiir in itXEvqdg „in der

Rippe", d. h. an der Seite).

2) = dsvtEQOv Reg. 11192.
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Dan. 2? = (Theod. hat an dieser Stelle dEiitsQov). — Ep.

ler. 71 i^TSQov (zuletzt).

Mac. 1 8 27 Mv ed'vac ^lovdaLov ^QoteQOtg Tcolsiiogy

lJba%^(5ov0iv oi ^Pcofiatoo ex 'il^v%7jg^\ vgl. Is. 58io iScv ... dpg jteLv&vro

tov cxQtov ix ijvx^g 6ov TiDBS p&tn ^du gibst her dem Hung-

rigen deine Seele"
;
Ez. 26 & ii3ti%ccQag ax 'ipv%'^g 6ov i^tl tiiv yfjv tov

,,in Seele“ (ahnlich 15). — Mac. IV 7 is SZfjg xccpStccg;

13i8 Sh]g t'^g xapSmg wie Dent. 4 29 65 IO 12 11 13 Par. II15i2

ler, 3 10
,
wo jedoch entsprechend dem hebr. ll:i!nb „in deinem

ganzen Herzen" bzw. nnb bD:^ „in ihrem ganzen Herzen" stets

(aufier Par. II 15 12) das Pronomen bzw. a{}t^g hinzugefiigt ist^).

— Von veranderter Sinnesart wird ix ^stcc^o^g gebraucht Mac.

111540 ix ^EtafioZfjg ivcclvcov td 6ol dsdoyfiava.

15. Einzelheiten:
a) Eine Verschiebung der Auffassung liegt im Grriech. vor

Gen. 352 dQars tovg d'sovg tox)g dXXotQCovg ex [ihov iiicbv

;,welche in eurer Mitte [sind]“; Reg. II 61 ^wriyaysv hi zXavsld

^dvtcc vsaviav i^ ^lOQaijX „in Israel"; auch Gen. 46 c, wo
aber nur A und 2 Minuskeln ix yyg statt iv yfj = bieten.

b) „rufen in (d. h. mit) Namen"^) wird libersetzt

Exod. 3I 2 avaxexXriiibai 6v6^atog tov Bs6sXs7]X (ebenso Sbso). Da-

gegen steht der Akkusativ Is. 43i exdXs^d 0s to Hvo^d 0qv

TJSia;! „ich habe gerufen in (mit) deinem Namen"; 46$ iycj xiigiog

6 d'sog 6 xaX^v tb ovo^d 6ov '7'5a'©!i ^der Rufende in (mit)

deinem Namen", der Dativ 454 xaXhco 6e rp dvo^iatL 6ov (fcC*, [lov B)

Taiai lb K^lpi^ „ich rufe dir in (mit) deinem Namen".

1) Ygl. Col. 328 i% ipvxfjg igyd^sG^s.

2) Marc. 12 30 %al ScyaTtf^Gstg %vqiov tbv Q'sov 60v ii SXrjg tyg xag^^ag 6ov

%al l| ^Irig rfjg 'tpvxfig Gov %al oXrjg t'^g diccvot'ccg gov %al ^Xrjg tfjg taxvog

aov ist Zitat ans Dent. 65 %ccl dyaitriGeig %vQtov rbv ^sov gov oXrjg T7)g TtciQ^i'osg

(^iccvo^ag B und einige Minuskeln) gov %al SXrjg tyg 'ipvx'fjg gov xal oXi^g

rj]g Svvdfisd)g Gov bDlSl "(tJSJlD bD!l^ IDlb bD!2 «in deinem ganzen Herzen

und in deiner ganzen Seele und in deiner ganzen Kraft". Matth. 22 37 sagt in

Ubereinstimmung mit dem Urtext iv statt ii : dyccTt, x, t, g. iv oXy rg xaQd^K

GOV xc(l iv oX^ trg '^'^XV ol?? gov, Luc. 10 27 wechselt zwischen

i^ und iv: icyan. x. r, g. i^ ZXrig trig xa^diag gov xccl iv ZXri ty ipvx^ gov

xccl iv oXt} tfi Ig%vi gov xccl iv ZXt] rg Zlccvoloc gov (doch fiihrt T> iv durch).

3) In anderem Sinne steht t3ll^!2 K^p „rufen in (d. h. mit) dem Namen

Jahwes", d. h. Jahwe (oder auch eine andere Gottheit) anrufen. Dieses i wird

wortlich durch iv wiedergegehen Keg. 1111826 insnaXovvto iv 6v6(iccti tov BdccXj

durch ini Gen. 128 insxaXsGccto ini dvofiati xvqIov, durch den Akkus. 426 ohog
^XniGsr inixaXBLGQ'cci tb 6vop.a xvQiov tov ^sov (ebenso Ps. 786 104 1 Is. 647).
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c) Die GemaBheit bezeiclmet Gen. 49 5 ^wevaXs^av kdmiav

alQe08G)g ait^v voUig abweicbend vom hebr. Wortlant DMin ^bD

„Gerate [derj Gewalttat [sind] ihre Waffen(?)“ (der Tiber-

setzer hat wahrscheinlich ibD „sie vollendeten“ gelesen tind in dem
ersten Buchstaben von die Prapos. gesehen). Dieselbe

prapositionale Fiigung treffen wir Mac. 1

8

so Mv dh iiatcc to'bg X6^ovg

toiitovg ^ovXeiiecovtaL O'Htol occcl o'Stot TtQO^d'stvai 7) dg?aX£LV, stoi^Tj^ovrac

ccCps0sa)g adrav. Lev. 22 18 dagegen heiBt es av^gcoTCog

... 0^ av %Q06Bviy%i^ tic dmga avtov xatic crtcc6av biioXoyCav avtcbv

%atic Ttaaccv aigs^iv aitcbv DtnId'lD bsbl bD^: „zu alien ihren Ge-

liibden und zu alien ihren Preiwilligkeiten (freiwilligen Gaben)^^

d) Tiber €| zur Bezeichnung des Stoffes, des partitiven^) nnd

komparativen Verhaltnisses ist in den entsprechenden Abschnitten

des Kapitels liber den Genetiv (Diss. S. 27
,
17 f., 44), hber £| bei

ad'&og nnd &QyvQ6vritog ist bei cc^to gehandelt (oben S. 282).

etg.

1 . Bei Verben:
a) „25u, nach“^): Gen. 103 aicfrjX&ov sig tfjv oixt'ccv avtov;

187 dg ticg ^6 ccg Mgafiav^); 3 19 2182 3722 u. o., anch 10 27 g)q%’ql6bv

... sig tov tdTCov (vgl. Exod. 344 bg^gC^ccg M(Qv6t\g ccvi^i] sig to

oQog tb 2Jivd)y Maallle? cogd'QL^av to Ttgol sig tb TtsdCov Ncc66g.

Erwahnnng verdient Gen. 6 le sig ctijxvv avvtsXi^sig (sc.

tiiv %i§(ot6v) dv(X)%'sv b^ ;;Zti einer Elle“, d. h. eine Elle lang.

b) = d: Gen. 16 5 Sadmaa t'^v 7taidC6%ri7f ^ov sig tbv %6X%ov

60V] 2463 s^fjXd'sv ^l6acCK ddoXse^X'^^^ccc sig tb utsSiov; Exod. 23 fW-

^ccXsv tb ^aidCov sig avt^qv (sc. t'^v nnd sd’rjxsv avtijv sig tb

sXog; 3 18 7toQsv06iisd'a ... sig tijv sgrj^ov] Abd. 13 fitiSa si^sXd'rjg sig

utvXag Xacbv “Tdi? „in [das] Tor meines Volkes^. Beachte Mich. Ss

td b0tsoc aitcov . . . siiiXi^av Sog 6dQKag sig Xs^rita %al cog %Qicc sig

Xvtgav^ wo znerst n, dann „in der Mitte“ steht.

So wird auch „in [der] Hand" mit sig {tag)

sig tijv %sIqcc libersetzt (bei den Verben des Gebens n. a.)^), z. B.

Gen. 27 17 sdcoxsv td ids^iiata ... sig tdg x^^Q^S 'Tccx6^ ;
39 s Tcdvtcc

1) Fiige hinzu Beg. I2i6 Xd^s a£ccvt& utdvtcov &v iTciOv^sL rj Tpv^ij cov

‘ib tip „minni dir gemafi [dem,] was begelirt deine Seele“.

2) bx wird durch einen Belativsatz wiedergegeben Gen. 31 4 iTidXsffsv "PaxijX

Tial Aelccv sig tb TtsdCov (hebr. Akkusativ des Ortes n‘1‘fij#1) ov vcl tcol[ivicc 15KI2I bK

„zu seinem Kleinvieh".

3) Ahnlich Matth. 1524 d7tS6tdXit\v ... sig xk Ttgo^ccta.

4) Siehe auch unter Iv.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft 20
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. . , edcoKsv slg tag %BlQDcg ^lov
; & ejtBtQEipav M

j
STCa^tQ, A) ndvxa

06a avt^ eig %slQag ^I(D6'il(p 'lb bs „und er liefi

alles, was ihm [war], in der Hand Josephs", d. h. vertrante es ihm
an; Lev, 2625 7taQaSod'7]0s6d'$ slg Dent. I 27 ^a^adovvai

vi(iag sig (x&g) %stQag (tmv) (ahnl. 2 30) ;
lud, 2i4. JtaQsScoTCEv

aito'bg slg (sV A-Text) utgovoiisvdvtcDv, Ebenso werden
wiedergegeben T „auf [der] Hand" Gen. 423? dbg aixbv sig xijv

Xstgd ^ov; 5^D b5> ;;auf [der] hohlen Hand" 40n Mcoxa xb %ox^qiov

X^^ccQ ^aQa6; gelegentlich auch "'issb „zu [dem] Antlitz,

vor" Dent. 72. 28 ^agadch^si aixovg %vQiog,..sig xdg xslgdg 6ov,

Auch Mac. I kennt diese Ansdrucksweise: 48o TcagadcoTcag xijv utaga^i-

Pol'fjv x&v dlXo(pv^mv sig %siQag 'Imvdd'ov (dasselbe passivisch 735)^);

31 6<6v%Xsl6ov xijv JCaQSfbPoXiiv xavxrjv slg xstgag Xaov 6ov

Hierher gehort ferner die Verbindung sig xd hxa =
^in den Ohren"^): Gen. 208 hldliq^sv jtdvxa xd ^rj[iaxa xavxa sig xd

mxa aifxcjvj 23 16 to dgyvgtov 0 sXdXrj6sv slg xd S)xa x&v v[g)v Xbx]

Exod. 10 2 bTtcjg di>rjyij67]6d's sig xd d)xa x&v xs^vcov vyL&v
]
17 14 dbg

sig xd G}ta ^hpol] 24? avsfvco sig xd dtxa tou Xaov und geradeso

Mac. 1 10 7 dvsyvm xdg sxti^xoXdg sig xd 5)xa xcavxbg xov Xaov.

Exod. 32 10 d'viiod'slg dgyfj slg aixovg^).

c) == b^: Gen. 60 21 eXdXr}6sv ai)x^v sig xrjv Tcagdiav^),

Exod. 022 10 21 SKXSLvov xYjv x^l'Q^ T^bv ovgavdv^ vgl.

Mac. II 3 20 %QOxslvov6ai xdg %£?^)ag slg xbv oigavov (ebenso 14 34

1 ) Dagegen lud. 2 23 ov TCccQsdazsv cchtd iv %si^qI ’IriGov.

2) sig (rag) %£LQdg ttvog TCagadidovai Matth. 1722 26 45 Marc. 031 1441

Luc. 944 247, vgl. auch Luc. 23 46 (Zitat aus Ps. 306). DaB das gut griech. emp-

funden ist, zeigen Soph. El. 1348 or® [C Ma)%ccg sig %BQccg und Polyb. Ill 62, 7

SMvvcav c<pag cc'&vovg sig xdg xscgo^g d'xca^ccxrjgTjxmg (ahnlich IV 29, 2). Vgl. ferner

Dittenb., Syll.® 116895 iisldv xdv X6y%ccv 6 %'shg sig xdg %fjQdg o£ sdcoyis-, 100 dd^isv

OL ig xdg

3) Neben sig xd Sva (etwa 35 mal in der Sept.) konimt, wenn auch seltener,

iv xotg ojffiv (etwa 12 mal) vor, z. B. Deut. 5i iyo? XaZa iv xocg dalv

Bar. 1 3/4 yial dvdyva BaQO^x Tohg Xoyovg xov §i§Ziov xovxov iv (hclv ^Is%qvlov

. . . Mccl iv wtrl Ttavxhg xov Xaov . . . %al iv oialv xmv dvvaxcbv . . . Kal iv dol x&v

Ttgsa^vxiQcav %al iv dal Ttavxbg xov Xaov, Beides findet sich nebeneinander in

demselben Satze Eeg II

3

19 'nal iXdXrjosv ^Jpsvvbg iv xotg dolv Bsvia^sCv^ %al

iTtOQSvO’T} lii^svvrjQ xov XaXf]aaL sig xd dta xov Javsid. — = ivavxiov Gen.

44 18 XaXx\adx(o 4 xcaig gov g'^fia ivavxiov gov* — Jenes iv xoig maiv findet sich

unabhangig vom Original Beg, 1

3

17 i% Tcdvxcov Xoycov x&v XaXxi^svxov gol iv xoig

mciv GOV ^“ibb^ bD'JQ „Yon allem Wort, welches er redete zu dir“

(sonst in Eeg. I stets sig xd dxa = 821 11 4 18 28 26 24).

4) Anders lud. 2 14. 20 ojQyiG^Tj ^v^& nvgiog iv x& 'iGQaTjX, Uber sonstige

Konstruktionen hei ^v^ovG&ai und dQyi^sGd'ai s. Diss. S. 62.

5) Siehe auch unter %axd.



295dg.

15 21); 111525 tECvovtag xicg %BlQaQ sig vov oiQav6v] 617 iiiya elg

oiQavbv avizQalav^ wobei zn bemerken ist, da6 Mer der Artikel
fehltj ebenso wie 633 adLccXsCjtrcog slg oi)Qavhv ccvd’co^oXoyEltOy da-
gegen wieder IV 4ii xag XBtQccg i^atEtvsv slg tbv o'dgatfov jmd 65
ifrjXovg avataCvag slg rbv o'dgavbv xoi)g dgjd'ccXiiOTig^). Vgl. anch £

Gren. 2449 iva iuti^xo^iljco stg Ss^idcv ij slg dgi^xsgccv

„anf [der] rechten [Seite] oder auf [der] linken^^ Vgl. 13 9

si sig agc^rsQa^ iyci) slg dslcd * ai dh &i) slg dalid^ Syw slg ccQLiytEQd

OiCI b^i2m „wenn die linke [Seite], will
ich micb zur rechten wenden, nnd wenn die rechte, will ich mich
znr linken wenden", wo den Worten aya slg ds^id nnd iyo) slg

agL^tagd im Urtext denominative Verben entsprechen.

G-en. 30 40 oi% ^iisi^Ev aitd (sc. xd Tcgb^ccxa) slg xd itQb^axa

Aa^dv pb b^ DniiJ Kb „nicht stellte er sie auf (d. h. neben) das
Kleinvieh Labans

d) = b: Gen. 2428 djC'^yysiXsv sig xbv olxovj vgl. Mac.

1

65 •^Xd^av

dxcayyaXXcjv xig aixm slg xijv Jlsgaldaj 16 21 TtQodga^ibv dTtijyysLXav

U^codvvT] aig Pd^aga. — Eog. 1 8 22 &JtoxQs%ax(D a%cc6xog slg 'xijv TtbXuv

avxov] Esdr. II 2 x ETCs^xgaipav slg ^Isgov^aXii^ %al PovSd dvijQ slg

TtoXiv aixov^). — Gen. 455 slg ydg ^miiv djtB^xscXev fis 6 Keg.
I 62 d7toC)xaXov[isv avxiiv (sc. xriv %i^c3x6v) aig xbv xdTtov a{}t7jg^),

Ferner steht aig fiir b in der Verbindung slg avvdvxri^iv^)

riKlpb j,um zu begegnen^*, d. h. entgegen®): Gen, 14x7 ^l^X^av ^a(Si-

1) So heiBt es auch Mac. I 850 s/JoTjcyav tpwv^ aig xbv ovQavbv, dagegen oline

Artikel 4 10 ^oijacofisv slg ovQavov (ilhnlich 4 24.55 9 46). In der ubrigen Sept, pflegt

aig xbv ovqccvov gesagt zu werden mit Ausnahme von Esdr. 1196 at TclruiybiXaiai

Xj^ayv i^syaXvvd'riaav acog slg ovgavov und Beg. 1 2 10b %vQLog dvs^r) aig ovQavovg,

Haufig fehlt der Artikel bei der Proposition ivi Beg. 111853 a Par. II

6

14 206

Ps. IO 4 usw. iv ovQava, aber Ps. 72 25 112 6 11889 iv x& ovQav^.

2) Vgl. dagegen Ps. 10535 iiJblyTiaav iv xofg a&vacLv „und

sie miscliten sich in den V6lkern“. Blofien Dativ finden wir Beg. IV 18 23 (= Is. 86«)

yi>i%^rit£ x& %vQiq) fiov HK KD „iniscb dick dock mit meinem Herrn“,

d. k. laB dick in einen Wettstreit mit ikm ein; Prov. 14x6 6 Ss aqigov aavxo)

ixaTtot&oog iiCyvvxai dvoiim HtDIllI b‘^D3 „ein Tor [ist] sick ereifernd (oder

siindigend) und vertrauend“ (der Ubersetzer hat l:]i^5^]n'X3 „sick misckend" gelesen).

8) Luc. 2 3 i%oQevovTo otdvxsg SiTfoygdqjaa^aLy aKaaxog aig xi]v aavxov xabXiv.

4) aig — 1:1 Beg. Ills ccTCoavaXov^av dyyaXovg aig Ttav oqlov ^laqariX^ == acc.

loci 44 dicaoxaiXav d Xabg aig ^rjXdfi.

5) Vgl. damit russ. na wstr'em „in die Begegnung“ (entgegen) und pers.

QiXot c. gen. „kommen in das Entgegengekn jmds.“ (z. B. Saleman-

Skukowski, Ckrestomatkie S. 11, Z. 4).

6) flKIpb ==: avavtiag sieke S. 197 f.

20 *
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Xsi)g UoSo^cov dg ^vvccvtrjdLV aitp 18 2 ^QO^idQaybEv sig

(jvvdvtri^bv a'itolg] 19 1 2466 326 334 4029 Exod. 4i4 . 27 u. 0 . Der
Dativ gelit dem Prapositionalausdruck voranf Reg. 11112241 (nur

griech. vorhanden) hlEXsii^ovtaC 601 sig 6vvdvt7
i
6LV. Daneben anch

mit nachfolgendem Q-enetiv Gren. 24 17 STt^dgcc^sv 6 :n:cctg aig evvdv--

trfiiv ccit'^g. — In Mac. I erscbeint aig 0vvdptr]0iv lOmal mit

folgendem Dativ, 3mal mit dem Genetiv; in II—IV findet sick

die Wendung nicht.

Neben aig ^vvdvtTj^LV begegnet aucb aig ajtdvtrj^Lv (nicht in

Gen., Exod., Lev., Num., Dent., los.), x. B. Reg.I4i 'laQaijX

aig d%dvtri6vv avxoig aig otdXafiov. Ebenso Mac. 1 12 41 i^TjXd'av ^Icovad'dv

etg ccTtdvrri^Lv — Beachte nochler. 2831 dcmxcjv aig aTtdvi't^^Lv

dL6%ovtog diS^atccL xccl dvayyalXov aig aTtdvtrjGLv dvccyya'XXovtog tov

dvayyalXccb^) tw ^cc^iXat Ba^vXmvog ‘p'l

jjLaufender entgegen Lanfendem wird laufen nnd Verklindender

entgegen Verkiindendem zu verkiinden^.

Das hebr. Pronomen suffixum bleibt nntibersetzt lud. 1184 a^a-

TtoQavavo aig v7tdvvri6Lv (B, cczdvv'ipiv aitov A). Vgl. anch Reg.

III1224n (ohne hebr. Vorlage) a^rjXd'av ^ xQavyii aig dTtavxriv,

Statt aig ist mir der Dativ in der tjbersetznng begegnet Reg.

I 2I 1 a^s^xi] ^d^acfiaXax tfj dvavxTj^sc avxov^).

aig ftir b steht anch Gen. 102 d7t£Xs'6(Sa6d^a aig xijv 6dbv 'b^cbv

DDr>‘l'lb „zn eurem Wege^^ d. h. eures Weges; 33i6 d7ta6xQailjav da

... aig xijv bSbv aixov. Derselbe Prapositionalausdruck als

Zusatz des TJbersetzers 186 ^axd xovxo utccQaXs'tiaa^d'a aig x'^v bdhv

— Vergleiche miteinander Reg. I lis rj ywij aig

(b) xfjv Sdbv adxijg und 19 TtOQBvovxuL xi)v bdbv (zvra>v (hebr. Vorlage

fehlt). — Gen, 13 17 duddavaov xfiv yfjv aig xa xd fi'^xog cc'dx'^g xai aig

xd TtXdxog b, vgl. 126 dicodav^av xijv yxjv (om. rijv yijv A) ^ig

x6 fi^Kog avxTjg^ hebr. nur „in dem Lande‘^ — Idt. I 2 foxo-

S6{irj6av ... xa(%7] ax. XC&(dv XaXa^av^ai/cov aig %Xdxog %ri%G)v xqi^v xal

aig fifjxog Tt'rjx&v

Bei Verwandlungen^): Exod. 7 15 xijv Qdfidov xrjv 6xQccq)et0av

1) tJber derartige drei- und mebrfache Paronomasie s. H. Eeckendorf, liber

Paronomasie in den semit. Sprachen S. 14 if.

2) Die alttestam. Kedensart findet sich aucb im K T., sowohl mit nacb-

folgendem Dativ: Mattb. 8 84 i^fjX^sv sig vxdvtriGLv (oder avvdwriGLv) xm ^Iriaov-,

Act. 28 15 sig Kicdvxriaiv rjtxt^Vy als aucb mit dem Genetiv: Mattb. 25 1 i^rjld'ov sig

•hxdvxr[Giv (oder iixdvxriGLv) xov vviiCpCov^ 6 sig ScxcdvxriGLv avtov (oder avt^ oder

obne Pronomen); Tbess. I4l7 ruistg ol ^&vxsg ... d^TtayriGSfisd'cc iv v8(p£Xavg sig

axdvtriGLV xo^ TtvQiov sig &sqcc.

3) Vgl. syr. ojlccoDoj )v>Qa* sSiwjcoj .^Jo J:42d



sig ^ocpiv] 720 (lEtB^aXBP tcccv to vScyp ... eig al(jLcc, Vgl. Bar. 22d ^
^d^Prjijtg i) iisydlT} Tj TtoXXri ccvtr] aTCo^rQsi^Bo sig ^LXQdv; Mac. II 39

aC soQtal avt^g i^tgdfprjeav sig Ttavd-og^ td ^d^^ara avtrig sig bvsi-

dta^dv, xvjiii ccvtrjg sig 6^ov&svcd6lv (ahnlicli I40 Odi); II 85 r^jg dgyfjg

tov xvqIov sig slsov tgccTCsC^Tjg; 111622 iLBts6tQd(p't] tov 't]

dgyii sig olxvov xal Sdxgva] IV 9 22 sv Ttvgl

dq)d'ccQ6(av, — Mac. 1263 STts^rQSipsv sig rbv %ovv aitov ist zu ver-

gleiclien mit Ps. 1454 siti^tQsipSL sig rijv y'^v avrov j,er

wird ztiriickkehren zu seinem Erdboden“ und Gren. 819 sog tov

dTtoatgstlJCCL 6s sig rijv yTjv s^ ^g sXri^(p%'Yig^ bn yij si xal sig y^v

ccTtsXsv^rj niinm n&s!' nnuc ^3 mripb nsti'sa ‘id bust ‘iniir? 15!^

jjbis zu deinem Zurlickkekren zum Erdboden; deun von ihm bist

du genommen
;
denn Staub bist du, und zu Stanb sollst du zuruck-

kehren (d. k. wieder werden)“.

tlber sig = b bei Verben des Teilens s. Diss. S. 79.

Bei cciiaQxdvsbv \ Gren. 206 tov d^ccgtstv (Ss sig i^iSj 9 tl

fllLdgro^isv sig 6s; Vgl. Mac. II7i8 a^agtovtag sig xhv sccvtmv d^sdv^).

DaB in diesem Ealle sig und ivavrCov ohne Untersckied gebraucht

werden konnen, zeigt Exod. 10 le ^(idgtrjxa havtCov xvg(ov ^) ... xccl

sig iiidg (hebr. beidemal b)^).

e) = ‘15? „bis“: Gen. 50 10 Jtagsysvovto sig (B; die iibrige tlber-

lieferung s(p') dXova "Ardd. Sonst wird durck soog wiedergegeben,

z. B. 11 81 '^Xd'sv sog Xaggdv (s. unter acog).

f) = locale: Gen. 125 ^ogsvd'rjvab sig y^v Xccvdav, ahnlick

14io 19i.i7.i9 2O1 454 Exod. 421 usw.
;
Reg. IIIO17 itagsyivovto sig

ACXd^ (aber le kebr. und griech. bloBer Akkusativ cfcccgsysvovvo

AbXdii). — Gen. 155 dvd^Xstpov sig tov o'bgavbv^)^ vgl. Mac. II 7 28

)JLo?QaA. „wie sich verwandelt Wasser zu Hagel und zu Eis und zu Schnee, und

wie Wein verandert seine scliwarze Farbe zu weifier Farbe‘* (Ungnad, Cbrestom.

47, Z. 11).

1) Mattb. 18 21 7C06dv.Lg d^ccQtrjasL sig ifih 6 MsZqjog fiov. DaB diese Yer-

bindung aucb dem friiheren Griecbisch nicbt unbekannt ist, zeigt z. B. Eur. Hipp. 323

ov ydg sg a d^ccgraviD. — Ygl. aucb Mac. 11417 ccas^stv sig xovg ^s^ovg vo^iovg

und IVlls tovg svas§ovvtccg sig rbv &s6v,

2) Ebenso Gen. 39 9 (x(iccQri]aoiiKL ivavtiov rov S’sov
; Deut. 9 16 TjiidQtsts

svccvzLov %vQ^ov; los. 720 dXri&ag ^^ccqtov havttov %vqlqv b „sundigen gegen“;

Par. 11122 ^^aQtov havtCov %vqlqv ID b5?'a „treulos sein gegen“. Aucb Mthov
kommt so vor: Exod. 3283 si' tig vfjidQtri^sv ivmtciov (lov; Reg. 176 r}p>aQtij%cc(isv

iv&TCiov 'a'vqIov b Kton.

3) Ygl. Luc. 15 18 . 21 ^iiccQTov sig rbv ovqccvov kccI ivmTCiov aov,

4) Zu sig tbv OVQCCVOV vgl. oben unter c.
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avapUijjavta sig tbv ovQuvbv %al rriv yfiv (vgl. aucli IV 15 is slg ah

oixtQbv [J!^V; om. ah A]; 17 lo slg %'sbv ittpog^vregY).

g) fiir hebr. bloBen Akkusativ: Gren. 13 lo smg slg Zdyogcc
;

Keg. 1

6

16 &viatQBil>av slg ^Aaxdlwva] 11 14.15 utogsvd'^iisv (bzw.

QB'idri) slg rdlyaXcc] 128 slafiXd'Bv ... slg Atyvmov] Abd. 11

&XX6tQioi sia^X^ov sCg yt^iXccg ccitov] Reg. 126 oiatdysi slg adov, Bis-

weilen wird aber der hebr. Akkus. auch im Griech. dnrcb den Akkus.

ausgedriickt
;

so heiBt es zwar Reg. 1 10 6 ^g dv siasXd'rjts hxst sig

xiiv TtbXiVy aber fiir denselben Lebr. Akkus. 9 is (b? dv slasX-

%'ritB tijv ntbXiv] 14 dvapaCvovacv tipj 7t6Xiv^)j vgl. ancb die unter f

zitierte Stelle IllOie.

Gen. 49 17 Tcsastrca 6 t%%Bi)g slg^) tcc bTcCao ^Riickseite";

vgl. 19 17 ^lii JtSQL^XEiljrig sig td dutCao) „hinter dir", 26 i7ts-

^Xstjjsv . . . Big td 6:jt(a(D „von hinter ihm“. •— Mac. IY 812 sW-

Xsvasv sig tb sfi^PCQoad'sv ^Qorsd''f}vao tcc ^aaaviatriQia^), — Tiber

Gen. 4023 slg bv dia^ovXsvbiiBvoi sXoiSdgovv s. oben S. 268 Anna. 3.

Gen. 3721 ov Ttatd^oiisv avtbv sig 7jjv%'i]v (nnr n av im

Hebr. doppelter Akkusativ ISSiD IDDD „nicht werden wir schlagen

ibn [hinsichtlich der] Seele“ ^).

liber sig statt eines zweiten Hominativs bei ylvsa^'ai und slvai

siehe Diss. S. 3f.

b) nacb da-u^o und dsvts: Num. 23 13 stv fisv Sfiov aig

%6%ov dXXov d'lp‘Q aas Ib „gebe docb mit mir zu einem

andern Ort“, ebenso Reg. Ill 1 53 (bier jedocb b); Mac. 11245 Sbvqo

pbB% hp>ov sig IltoXsp,ccCda%

1) YgL Pap. Paris. 39, 10 ifL^lE'ipoivvsg slg ts . . . %al sig trjv i^sivmv

dgcpavsCccv^ ahnlicb Epistulae privatae ed. Witkowski 26, 21. Von Personen wird

icTtopisnsiv slg gesagt Polyb. 6, 50, 3 ;
vgl. Herod. Ill 62 ^Zsipag tg xbv IJQTi^dajtscc,

2) Ebenda 10.12 iTtogsv&Ti bzw. sig rriv 7c6Xiv entspricbt bebr. Pra-

positionalausdriicken mit b)j^ und b*

3) Vgl. Mac. IV 67 TtiTctmv sig tb sdcccpog „auf den Erdboden fallend'^ Mit

der seit Thuc, zu belegenden Redensart Ig (oder sig) ^8a(pog „in Grund und

Boden“, d. h. g^nzlicb (zerstoren) hat dies nichts zu tun.

4) Die Verbindung slg tijv Iputgoa^sv Mac. 111720 ist in A erst durch Aus-

lassung mehrerer Worte zwischen t^v und k^Ttgoa^sv entstanden.

5) Vgl. Reg. 1

5

12 i7tX7]yr}aciv sig tag Wgag D'^bsS^la iDil „sie wurden ge=»

schlagen in (wohl instrumental = mit) den Geschwiilsten" (9 iTtdtalsv a'^tovg sig

tag sbgag a<htmv steht in der Vorlage Q^'bSiSJ^ Qlnb lln‘lDS'^1 „und es brachen her-

vor ihnen Geschwulste"). Die geschlagene Korperstelle wird mit h%C = bi< be-

zeichnet 1749 Indta^sv tbv dXX6(pvXov l%i tb iistcaitov avtov. Auch %atd c. acc.

wird zur Bezeichnung der getroffenen Korperstelle verwendet, s. oben S. 250.

6) Matth. 224 Ssvts sig to^g ydiiovg. Vgl. auch Reg. 11744 8svqo itgbg
;

Matth. 1128 <5'fw£ •jtqbg ps; Reg. IV6i9 8svts 67t£aco pov; loh. II 43 8svqo ^|gj.
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i) Wie bei Polybius von ctitavtav^) nnd dvvavtccv die Propo-
sition slg abhangt (Krebs S, 107), so anch Mac. 1 10 56 aTtdvtrj^ov

sig Iltols^acda (ahnlich 11 22 12 25); He ^vv’^vtriasv ^Icjvad'dv tp
elg ^IdTCTCTjv (anders Reg. 1 22 is i7tt6'CQs<pov (Sv %al a%dvta slg

xo'bg [sQstg „stof3e in die Priester“, d. h. falle iiber die

Priester her; los. 11 20 dvvavrav sig TtdXa^ov Ttghg ^l6Qa^X

ntinb')3n „zu begegnen [d. h. entgegen] dem Kriege mit
Israel").

k) Tiber slg znm Ausdruck der Ruhe siehe unter h.

2. In temporaler Bedentung:
= b : Gren. 3 22 Reg. II 7 20 Mac. 1 823 1441 sig xhv alcova, Vgl.

Mac. II 14 36 slg alcbva'^)\ IV 12 12 sig SXov rov alcopcc; 18 24 sig rovg

aiwpczg tc3v aidyvcov. — Ferner Is. 1820 8820 34io (Bar. 832
)

sig xhv

aimva %q6vov HSDb oder Dbl3>b. Ahnlich. Mac. IlSs III B 43 aig tov

a%avxa %q6vov (ebenso Est. 028 = 'll"! bDi j,in jedem Greschlecht

und Geschlecht")^)
;
Mac. 111723 sig xoi)g &bI %Q6vovgj 820 sig xhv

s^lkoL^ov %q6vov,

Gen. 17 7 0xri6(o xfjv dLccd'Tjx'rjv [mov . . . sig ysvsdg aixwv (ahn-

lich 10)^); 21 8v XB^sxaC o'ot IJccqqcc sig xhv ^aiQov xovtov sv x& ivoavxp

Tw mpp; 21 2 sig xhv xaighvj ebenda unmittelbar vorher Stsxsv

Udgga xp vihv sig xh y^gag^) I^Uptb p „einen Sohn zu seinem

Alter" (derselbe hebr. Wortlant in 7, wo die griech. Ubersetznng

abweicht: hs'Kov vlhv iv xp y^jpao fiov), — Exod. 810 slg avgoov

‘ntrab®) ,,zu morgen", anch Mac. 15 27
,
mit dem Artikel III 5 as sig

xTjv avgtov (dagegen wird ^irTab Exod. 823 iibersetzt durch sv xfj

avgiov)] Exod. 19 11 slg xijv i][isgav xiiv xgixriv DlP „za dem
Tage dem dritten". — Exod. 342.25 sig xh jtgcji ^psb „ziim Morgen"

(1019 . 20 = „bis zxi[m] Morgen"), anch Mac. 1 853 (vgl. 111520

sig xijv S7CixsXXov6av rj^sgav)] Gen. 492? slg xh s6%SQag 1^3?b „ZTim

Abend" (vorhergeht ro itgmivhv = „am Morgen").

Besonders zn nennen ist Gen. 18 10 S7tava6xgs(pmv %(d Ttghg dh

'naxd xhv %atghv xovtov sig mgag MD „nm (eig. wie) die[se] Zeit

[als wiederaufjlebende", d. h. nm diese Zeit im nachsten Jahr (oben

S. 2B1); 14 slg xhv xaighv xovtov dvaOtga^pG) ^ghg ah slg mgccg WD . . . 125'‘^)2b

1) Dittenb., Syll. *7549 i'stsidccv c:7cav[TS0o]at ^[9 ro]v ds^ov lioi •jtQia^aq.

2) slg ai&va Dittenb., Or. graec. 51555, sig xhv aimvcc 19436.

3) Dittenb., Or. graec. 24854 slg tbv ccloiVLoy xqovov, 383 10 sig %q6vov cciSviov,

4) Vgl. Mac, 111636 dgiaciiiBvog icsqI tovxcov ^SGiibv stvI ’jtaaav xriv TtagoiMccv

ccvr&v sig ysvsdg.

5) Vgl- Epist. priy. ed. WitkowskiSOo icpodiov sig to y^qag,

6) Ebenso sagt man auch syr. z- B. Brockelmann, Chrestom. 125, Z. 19.
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„zur bestxmmten Zeit ... um (eig. wie) die[se] Zeit [als wieder-

auf]lebende“. Wortliche Ubersetzung des bebr. Ausdrucks Reg.

aig zbv xaiQov tovtov &ig rj &Qa ^g)6cc.

Nur in Mac. II findet sich slg tb 2.oo7c6v 11 19 ,
stg ta XotTcd

1231 ').

3. Zur Bezeicbnung des Zweckes:
= b: Gren. Se atdsv 'yvvii bti %ccXbv to ^vXov elg %al

oti aQE0%bv xolg dg>&aX^otg ISstv^)] 423 dvdga &%B%tsiva elg tgav^ia

i^ol ml vaavidicov slg iimXcDJta ipboC] 222 avavay^ov avxbv i%at alg

blo%dQixoD0iv] 7 'jcov B0%iv TO jcgb^atov rb aig bXo%dQ7C(06iv nbl^b JTiUin

^jdas Schaf zu[m] Brandopfer^^ (der Artikel vor aig ist Zusatz des

Ubersetzers)
;

4136 a6xav %d ^gdfiata 7CS(pvXayiisva ... aig rd aTCtd

axxi tov Xtfiov; 4226 dovvcco abxoTg e^i0ixi0yLbv aig x^jv bd6v (ebenso

4521 . 23)^); Exod. 67 Sidovao d%vQov xp Xap aig x^v %Xiv%'OVQyCav]

12 0vvayccyatv xaXdfii'jV alg dp)Qcc; 16 3 '^60'io^av dgxovg aig jtX7]0-

fio0vvT]v; 23 mv to zXaovd^ov xccxccXiutaxa abxb aig d'jtod'iqxriv
\ 28 12

xcoiri^aig ^xoXijv . ,,^AaQcov (Dativ) . . . aig xi^iiv xal do^av^ 39 i ayaviqd'ri

xd amxbv xdXccvxa xov dgyvQiov aig xi]v %(hvBv6vv, Ps. 1344 a^aXa^axo

... ^I^gariX aig 7tagiov0ca6^6v; 7 dCxQCCTtdg aig vaxbv iTtoCrjdav,

Ahnlich findet sich aig — b vor dem Infinitiv: Gen. dOss iXd'bv

xcov avxG)v alg xb %ialv] 49 15 vTtad'fjxav xbv miiov abxov aig xb icovalv]

Exod. 27 20 Xcc§ax(xi0dv 601 aXaiov a^ iXccicov ccxgvyov m^aghv xsxo^-

1) sig TO lomov ancb Pap. Flind. Petr. Ill 42 G9; Dittenb., Syll.® 63525.

2) Dieselbe Satzkonstruktion ovt..,yiccl on == w^hrend einmalige

Setzung des on geniigte, finden wir Kutb2i3 7} ds sl^tEv EvQOifit xdQtv iv 6q)&ccZ-

liotg GOVf %VQLS, on Trags^dlaadg fjbs %al on iXdlTiaug surl otaQ^lccv rrjg Sovlrig <rou;

ebenso auf der Mesa-Inscbrift Z. 4 bDl pb’Qn bD^ WlOH
„(ich babe dies Heiligtum bergerichtet dem Kemos...), weil er micb. gerettet bat

7on alien Konigen, und weil er micb (meine Lust) bat seben lassen an alien

meinen Feinden“. Vgl. ferner Luc. 7i6 ido^cc^ov zbv %'sbv Zsyovzsg on TtQOcprizrig

yi>iyoig 1]yiq^7i iv ijiiiv %al ozi aotsoxi'ipazo 6 ^sbg zbv Xabv a'bzovi Act. 173 tcocqcczi-'

^iliBVog on zbv J^QtGzbv idst tccc&slv %ccl ccvc:az7]vccL iyc vsxq&v %ccl on ovzog

ianv 6 X^iazog

;

lob, 6 22 sibov ozc utZoLCcgiov dZZo ovh ^v insi’ si fii} *sv %ccl ozc

ov GvvHCfjZ^sv zolg ^ci^rizccLg avzov 6 ^IriGovg’^ 020 ol'dafisv bzv ovzog sanv. 6

v£bg 7iyt>(bv xccl ozl zv(pXbg iysvvTj^r
} ;

13 3 sidatg ozi Ttdvzcc idco%sv ccvz& d TtcczijQ

aig zkg %Btgag 'nal ozi> dub ^sov i^yXd'sv %ccl Ttgbg zbv %'sbv vitdysi,— Das zweite

*13 wird durch dion ubersetzt Mai. 3i4 rt juXeW bzi iq^vXd^a^isv zd (pvXdyfiaza

abzov xal Sion i7t0QSvd'7][isv insrcct Tegb itgoomitov %vgiov^ ^0*1 durcb ydg los. 2 9

i^iazccfiat ozl didco%sv v(jbLV 'nvgtog zijv y^v, izcLTCSTizaKSv yccg 6 cp6§og vfi&v

7}(i&g. Das zweite ‘iD bleibt uniibersetzt los. 7 15 ozl Ttccgs^ri zrjv Sicc^rjxriv %vqCov

%ciL i7toi7}6sv dvo^riiicc sv ^[aga'^X.

3) Dittenb., Syll.®157io doiivai zotg TCgsG^saiv zoLg aigs^SLGLV si[g sg}]6dLcc

z/z/ ganz abnlicb 30440.
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ILBvov €Lg q)&g oiavdai. Statt eines Infinitivs steBt im Hebr. ein

Substantiv Gen. 328 scfrao ^ ^ devrega elg to

„zn[r] E.ettnng“.

Ohne Kiickbalt an einem hebr. b wird slg so nur selten ver-

wendet: Exod. 1239 ovdh emaitiei^bv s^oC'ifi6av iavtolg slg 6d6v

D<lb i^b „und auch Eeisekost nicht machten sie sicb“

(ygl. die oben zitierten Stellen Gen. 4225 usw.); Gen. 223 6xCi3cig

sig 6Xoxdp7t(D&ov Tb^ „Holzer eines Brandopfers" (dagegen e tcc

^vXa rfjg 6XoocccQ7t666G)g). — Hierher ist auch zu rechnen Gen. 50 20

{)li£tg ifiovXs'66a(jd's sijiov slg utovrjQoc, 6 Se d'sbg i§ovXsv0ocxo ^bql

i[iov sig dyad'd 'n'^ob nnisn nn^itJn DDJj^ „ihr habt

berechnet anf mir (d. h. erdacht gegen mich) Boses, Gott hat es

gerechnet zu Gutem‘^ (vgl. Reg. II 18 32 itdvtBg 5(?ot iicaviatyi^ocv eV

ai)tbv eig %a%& n5>^b j,zu Bosem").

Auch in den Makkabaerblichern findet sich sig zur Be-

zeichnung des Zweckes:

Mac. 1842 BTCByvcD^av to'bg X6yovg trjg ^aCiXsCag oug svetsiXato

Ttoiri^ai tm Xa^ slg aTtAXstav %ai (^wtiXsiav

;

5 39 ^^Qcc^sg ^B^C^d'cavrcci

sig ^O'ij^siav avtolg (ebenso 16 is Z^cog &^o6t£CXi;i aitp dvvd(i£ig slg

jSoTjd'Bcccv)
]
64 dv£^vrj0ccv ait& elg ^JtdXefioVy 34 7caQa0v^6ai aitovg slg

%bv TCoXsiioVy 743 0vvriTpccv at TtccQS^^oXal sig TcdXs^ioVy 83 thv Jtogsv-

d'BV'Ccc BTC avTOvg sCg TCoXsfiov (slg tcZXs^ov auch 813 633 10 73 1814) 7

*

642 ijyyi0sv ... B^g MQdra^iv (ebenso 1241 kv ts00SQd%ovta %iXid0iv

dvdgmv B'JtiXBXsyiiBvaig sig TCagdta^Lv)] 10 37 roiitCDv xaTCC6T:ad''^6£tai

STcl %QSiG)v t^g ^a^iXsiag tcbv ox)6g)v slg 7ti0rcv (Vertrauensamter)

;

39 SeZcom Sofia rolg dyloig rolg sv ’Isgov^aX'^fi slg tijv TCgcxad'^^xov^av

daTcdvriv rotg ccyCoLg
;

4i &^b rov vvv dG)0ov0iv sig %d egya rov olocov.

Mac. II4i9 JtaQaxofiL^ovrag agyvQiov Sgaxfidg rgtaxo6(ovg slg rijv

Tov ^HgaxXsovg d'vaiav ^) ; 7 9 slg al6viov ava^C(x>0tv ^(DYjg rjfidg ava-

^t'ijdsL] 1623 d:jt66t£LXov dyysXov dya^ov sfiTcgodd'sv 7jfi&v slg dhg

ocal tgdfiov.

Mac. 11182 dvd'QWTCOLg 6vfig)Qovov0Lv sig xmo7toh7}6w dcpogfiTig

(add. ds A) diSofievrig slg dcdd's^tv („indem Leuten, die zum tlbeltun

eines Sinnes waren, ein AnlaB zur Behauptung gegeben wurde");

25 d%o0xslXai TCQog 'fjficcg sv d£0fiovg 0Ld7]Qotg utdvto^sv %arax£KXsL0-

fiivovg^ slg dv'^xs0tov %al Sv0xXs')] ngsTtovza dv0fisv£0c q)6vov] 4i4

aTCoygacp^vai di Tcdv zb (pvXov s^ dvofiazog, ovx slg zijv £fi7tQo0^sv

figaxst 7CQodsd7]X(Dfi£V7]V zmv i'gyav xazd zqotcov Xargsiav; 19 dsdcDQO-

1) Siehe aucli unter S7t£ c. acc. unten S. 321 f.

2)
Dittenb., Syll. ^109610 Sovvccl Ss Tied sig S'vaiav Kal dvd^ficc avtoig

0
,
ZL dv do^si.
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%07tr}^ivoLg aig ^ri%aviiv trig e%(pvy^g\ 631 rhv slg mm6tv ,av%otg aal

t(K(pOV 'fj'tOL^a^^EVOV xdTtop,

Mac. IV 3 20 %Q7][iam aig t'fjv IsQOVQyiav aitotg &(poQl0ab
;
17 s

mvxa tolg dfcb tov ad'vovg aig ^vaCccv Zaydfiavcc; 23 ^AvtCo%og dvaxijQv^ev

rotg (^x^attmtaig a'btov aig vTtddatyiicc xriv sKalvcov 'bTto^ovijv.

Ebenso vor dem Infinitiv: Mac. 112 36 i'^cb^ai v'ljjog ^aycc ... aig

TO dtaxogl^ab aikijv (sc. tijv a^gav) xrjg 'PcbXacogj Ills (6 'S’fOg) ifitv

WQdiav 7td6iv aig to ^a^add'ab aixhv %al itoialv a'btov td %'alifiiiata]

2.25 tolg (piXofpQOvov6iv aig to did fivTj^rjg dvaXa^atv- III 6 6 %vqI t'tiv

'ijjvx'^v a'bd'aiQatcog dadcoKdtag aig to [lij Xatgav^ai rotg xavolg
;

7 3

6vvi%ei6av fj^dg aig tb toig ... ^lovdaCovg ... %oXd^a6^ai.

4. Vor Zahlwortern^) („gegen, iangefahr“ == lat. ad) =D:
Exod. 1287 d^dgavtag ol viol TogaijX ... aig S^axooiag ^iXidSag Tca^dtv

o( dvdgagj 3228 aitaoav a% tov Xaov av inaCvi^ tfj fifidga aig tgi(^x^Xiovg

dvdgag. Ahnlicli Idt. 25.15 Mac. 1324 4i5.34 622 . 34.60 Oio.Bi lOse.ss

11 47 II 81 1223. 28.43 16 22 (abcr 11 2 ^agl tdg dztd> fivgiddag^ 4 40

i;r^6g tQi6%iXlovg^ s. oben S. 226. 270).

5. Der Prapositionalausdruck mit aig gehort zu emem Sub-
stantiv oder Adjektiv;

a) zu einem Substantiv, wobei er einen bebr. Grenetiv urn-

scbreibt: Exod. 13 is bSbv tijv aig agruiov ‘nS'ltiSi }j[den] Weg
der Wiiste" (ebenso Mac. 1 92 ajtoQa'ud'Tjoav 66bv tiiv aig PdXyaXa,

1820 6dbv tijv aig Adcogd); Exod. 25 g Xid'ovg Oagdlov zal XiS’Ovg

slg trjv yXv(p^v; 3921 td ipyaXala td aig td agya tijg tov

liagtvQiov] Prov. Is a'b^a^aia slg d'sov Purcht

Jahwes“ (ebenso Mac. IV 124 tiiv slg tbv %'abv ai^a^aiav^ vgl. oben

S. 297 Anm. 1). — Beachte Reg. IIIlSss, wo „Priester

von Hoben“ znerst durch [sQalg iijjTiXmv, dann durch isgaiig aig td

'biprjXd ansgedriickt wird.

b) zu einem Adjektiv: Is. 40 le 6 da JC^avog 0'b% iKavbg aig

zav^iv, %ai Ttdvta td tatgdutoda on% Czavd aig bXozdQTtmOiv ‘’1

‘’I ... „nicht genug [znmj Verbrennen ... nicbt genug

[zum] Brandopfer“
;
Exod. 124 idv hXiyo^tol hoiv ol iv tfi oizla

&0ta alvai izavovg aig Ttgofiatov ntJ’a ni'^n'a „wenn
klein ist das Haus von dem Sein von einem Schaf^, d. h, wenn
eine Eamilie fiir ein Sckaf zu klein ist, es nicht allein aufessen

kann; Mac. 1344 12 50 atoip>og aig tcdXaiiov^ 4 21 aig Tcagdta^iv^ 828

1) Vgl. Time, 7, 30, 3 ^wspotj^rjaav is sizoai ^dUatcc iTtJtiag (Kruger, Griecli.

SpracMehre fur Scbulen § 68, 21, 9).

2) Ucivbs bIs auch Dittenb., Syll. ^ 666 10 svszsv tov %g6vov lucclvbv] So^-fj^isv

sis GvXkvGiv Tols ^iw[(p£()]ofte[?;]ofc9.
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elg 7ta6av %Qs(av (vgl. Ps. 16 12 Xecov axoi^os slg d'^^Qccv b; 37i8

alg [id^xiyag axoL^og b; Par. 1 28 2 ^xoCiia0a xd alq xijv %axa0X'i]vc30Lv

iitix^dBLcc nmb „icli habe hergericlitet zu bauen“
;

Sap. 4 5

aig oi%'lv i^iXYidsiog)] Mac.*III623 0vvi8hv TCQrjvatg aotavxag slg xijv

aitcblaiav^ IV.I 2 dvay%avog aig aQtL0x^ii')]v xcavxl 6 16yog] 1724 ccvdQaCovg

aig %a^oiicc%lav %al TtohoQTiCav. — Hiermit berlihren sich. auch. einige

der in Abs. 3 angefiihrten Beispiele.

In Mac. II—IV findet sicL. aig bei Substantiven meist zum
Ansdrnck der Gesinnnag^): II 6 6 ov 0vvvo&v xiiv aig xovg 6vyysvstg

i* avxiiiaQlav Sv^xjiiaQiav slvcci xijv iiayi0xrjv\ 026 am0xov 0vvt7jQEtv xijv

j

ov0(w avvoiav aig Sfia xai xbv vlov] 11 19 edv 0vvxrjQ'ij07jxs xijv aig xd

.
TtQccy^axcc avvoiav

]
11 24 xfj xov Ttaxgbg aig (A, axci V) xd ^EXhjvixd

^axad'a0SL] 15 30 6 xijv xijg ijli^iag avvoiav aig bfioad'vsig SiaqjvXd^ag;

III 3 10 xijv adxcov aig rj^dg dvO^aveiav] IV 4 4 xijg slg xbv ^a0iXm

TtrjSsyioviag] 124 xijv aig xbv %'abv aidafiaiav (s. oben nnter a). Vgl.

aucb. 11 12 xijv aig xbv vojiov ijjiav ocagxsQiav.

Von Yerbalsubstantiven finden wir aig abhangig Mac. 1114?

da0[iLai da 8rjixo0ia [ia%Qi xrjg elg xb itXoiov 637 xijv d%6Xv0iv

avxdiv aig xd I'dia^) aixov(iavoi,

6. Einz elheit en:

a) Gen. 464 iyco ava§L^d0(x) 0a aig xiXog (im Hebr.

ein Inf. absoL, der einem finiten Verb desselben Stammes folgt:

nbs? ^b5!^S!5 „icli werde berauffiihren dich auch ein Herauf-

fiihren^, d. h. ich. werde dicL. nach deinem Tode zur letzten Rube
nach Palastina bringen); Ps. 73 1 aig xaXog Daner“. Vgl.

Mac. II 8 29 xbv eXai^jiova %vqiov ij^iovv aig xa'Xog %axaXXayrjvai xotg

aixov dovXoig,

b) slg xav6v = p“^“;ib oder
55
zn(m) Leeren", d. h. yer-

geblich: Lev. 2620 zai a0xai aig %svbv rj i0%vg 'biicbv\ lob 39 10 aig

%svbv i%O7tCa0sv dvav (po^ov] Is. 6623 oi ixXszxoC jiov ov zo'Jtid6ov0tv

aig %av6v^).

c) aig ddiKov — npliUb „zum Trug“, d. h. vergeblicb, ohne Natzen:

Reg. 12521 i0c3g aig ddi%ov 7ts(p'6XaKa Tcdvxa xd aixov.

1) Siehe Kofiberg S. 32, 2.

2) Ygl. 7 20 dvsXvaav ... s%cc<>tog stg xrjv ISiav (om. idiav A) und loh. In
sig xd i'dia 1632 tva amQTtLCd'fjts e'uccGtog slg xd i'Sia] 1927 sXapev 6

xrjg cii)xrjv slg xd i'dicc
;
Act. 21 6 vTtsaxQS'iJiav slg xd I'dia.

3) Auch Luc. 185. Vgl. Krebs S. 113. axb xsXog auch noeh neugriecMsch,

4) tiber andere Ubersetzungen von p"''nb siehe S. 240 nebst Anm. 1.

5j Thess. 135 fiTjTvag iTCsigaesv vjiag 6 Tcsigd^cav %al slg %svhv ysvrjxai b

%67Cog Tjfimv.
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Ersatz fiir sig in der Bedeutung „bis“ bietet, wie oben scbion

angedeutet, smg^ das, soweit ich sebe, meist tlbersetznng des hebr.

‘15? ;,bis“ ist: Gren. II 31 k&g Xccqqccv; 12g dLwdevdsv^JfigSiiJt. elg

to fifj^og avtfig ecog xov tdTCov IBs STtoQSvd^T] Sd'sv ^XQ'bv slg

tijv eQyjfiov scog eog tov tditov oS yv 7
) 67cr}vri aitov to

7tQ6tsQov‘f 15 ecog tov ccl&vog ‘li? „bis Ewigbeit“ ahnlich

146 . 14.16 49 i3 (hebr. b5? statt *15?). — Reg. II7i8 i'cog tovtcov Qbn '1^

bis hierher^^

Oft flndet sich acog vor dem Infinitiv, z. B. Gen. 3 19 mg tov

ccuto&tQBipaL as sig tijv ^Tjv bh^ ‘15? „bis zu deinem Zuriick-

kehren zu dem Erdboden“; 87 mg tov ^YjQccvd'fjvccL to vScoq cctco

r^g 2483 mg tov XaX^aaC iis tcc Qifi^atd ^ov (an dieser Stelle

hat der Urtext exn Verbum finitum, nicht einen Infinitiv wie an
den iibrigen Stellen)

;
besonders hauflg mit sX&stv : 19 22 img tov as

sld'stv h%Bl] 4325 £05 tov iXd'Biv la)a7j(py auch ohne tov: 10 19 mg
iXd'slv elg rsQaga %al Fd^av^ mg sXd'SLV mg Xodoficov Tial Foiid^gag;

13io mg iXd’stv sig Zdyoga^). Vgl. Mac. 11441 mg tov dvaatrjvaL

7tQ0(pi]t7}v m^catov] 3 83 5 19 mg tov BTtiatQBipca avtov (bzw.
;
554

mg tov eTCLatQeijjaL iv £ig7]V7jj mit eX'd'slv: 7 45 mg tov sXd'stv sig

rcc^i]Qd, ohne tov 16 o mg iXd'SLv sig Ked^av,

Von der Zeit wird mg gebraucht Gen. IBie mg tov vvv ^5?

nsin „bis hierher“
;
324 4034 inlnS? ‘15J' ;,bis nun“ (dieselbe Verbindung

auch Mac. 12 83). — mg ^qcoC finden wir wie Gen. 3224 ln‘lb5? 155'

inian „bis zum Heraufkommen der Morgenr6te“ und Exod. 12 10.22

23i8 2721 1pn.l5? „bis zu[mj Morgen", so auch Mac. II229 . — ecog

^6t£ Mac. I 622 kennen wir aus Reg. II 14 11226 15? „bis wann",
d. h. wie lange (dasselbe anders iibersetzt mg tCvog z. B. Exod.

10 3. 7).

mg atpddQa^ das uns Mac. 1239 begegnet, steht auch Reg.

125 36 nil 4 1^5^ 15? „bis sehr".

Konjunktion ist mg ov ‘’D 15? „bis dafi" Reg. II23io.

liber die Redeweise cctco . . . mg siehe unter d^to,

1) Auch ohne Artikel: Reg. 11726 mg cclmvog dbl5? 15?. Ebenda i3 fiir den-

selben hebr. Ausdruck aag sig rbv cclcbva (vgl. oben S. 299). i'cog sig auch sonst,

und zwar yom Orte: 12028 'jfccQ'^tTjrcct ^ccvslS irtcxQ* s^ov sag sig Bri&lhfju tijv 7c6Xiv

cc'brov 7toQEvd'f]vai Dlb Hl'^l 15? ‘^1'd5?‘a 111 bxij:?5 „erbeten hat sich David von

mir [Urlaub] bis Bethlehem“
;

16 1 kitoGxsiXm as Tcqbg ^Iscaal scog sig B7]&Xhfi

‘'Bnisn '>'©' bx „zu Isai dem Bethleliemiter*. Vgl. Dittenb., Syll.s42l5 Sqlcc

S^ovrag tccg jjaipcs rbv ’AxsX&iov xorafiov axQt sls &dXaaaav.

2) Gen. 10 19 13 10 liaben wir im Hebr. die aus <1DK51 15? „bis zu deinem

Kommen“ abgekiirzte Redensart SlDfi^d j,dein Kommen", die den Sinn „bis zu“

hat. Der Ubersetzer hat das ira Urtext fehlende „bis“ erganzt.



stg (^ag, (iexql, a%Qi.)f iTtt. 306

1 Gren. 11 4 ^'VQfoVy oi) ii 7csg)alri e0zai scjg zov ov^ccvov.

acog = D Reg. II 19 14 s%Xivbv xrjv xccQdiuv Ttavtbg ccvd^bg ’Tovdcc

acog &vdQbg avdg ^wie Mann einer".

Frei iibersetzt ist Reg. I In d(h(^(D ccitbv avcoTtiov 0'ov Sovov
mg Tj^aQccg d'avdtov avtov bD .alle Tage seines Lebens".

Wahrend mg sich haufig findet in G-en. (ungefahr 65mal),

Exod. (nngefahr 46 mal), Mac. I (nngefabr 63 mal), erscheint es nnr
selten in Mac. II—IV^-

Viel seltener als iVog kommen iiBXQL{g) und a%Qi{g) in der

Sept, vor: iiB%QL{g) nngefalir 70 und ct%Qi{g) nur 5niaP).

ijtL

1. Mit dem Genetiv.
1. Ortlich:
a) Bei Verben der Ruhe:
haufig = bs? „auf“: Gen. 28 13 17 n acp^ rjg 6v ocad'avdsig a%

avtrjg^j 24 15 a%ov6a Z'^v idgcccv ml z&v ib^cov avZTjg, — 30 3 zs^atac

izcl z&v yovdzcDV 60 23 azExd'rj^av i^l iirjgcbv ^G)6'^(p, — E^^od.

179 a6zi]Kcc istl zijg xoQvtprjg zov ^ovvov} 12 ax(id'7]Z0 m avtov (sc.

zov XCd'ov); Gen. 49 17 ysvtjd'ijtm ^av bq)Lg ag)^ 6dov ivxad'Tjfisvog ijtl

zqCPov; 28 13 6 xvQLog ma6tifiQt%zo m ait^g (sc. t^g ^XC^iaxog),

= hebr. Akkus. bei nti& „[an der] Tur“: Gen. 18 1 xa^'ziiiivov

a'bzov ml zfjg •d’VQag zfig (Sxfjvijg avtov; Exod. 2942 ^v^Cav iv-

daXs%t6(iov aig yavaag v^wVj ml d’VQag (B, tS:g *9’. AFM) ZTjg ^Krjv^g

zov puaQtvQlov
;
33 10 a^Qa itag 6 Xabg zov dzvXov trig vatpaXYig iozcbza

ml ZTjg d'VQag (B, zmv d'vgmv AFM) zfjg 6x'rjv^g; Reg. IV 69 ^ozvj

ml d'vgag olxov ^EXaiOata; Gen. 19u zobg ccvdgag tobg bvtag iitl Z'^g

1) Im N. T. findet sich £cog oft, log rov vvv Mattli. 2421 Marc. 13 19, £i»g

Ttots Matth. 1717 Marc. 9i9 Luc. 941 loh. IO 24 .

2) i^^%Qt{g) mit folgendem Genetiv: Est. B 2 (A, (i£XQ^

Mac, II14i5 ccxQt> (xt&vog; lud. 1133 B-Text £09 iXd'siv a%Qig *Jqv&v ^5^

„bis zu deinem Kommen [nach] Minnitli“ (A ?£os rov ^l^stv sig ZEficost'd'^ andere

Hss. des A-Textes noch anders). — Konjunktion ist Mac. II 14 10 yaQ

’lovdccg TtSQLsativ, Scdvvatov BiQYiv7]g tv%Biv %k jtQoiyfiata und ^xql ov = jjbis^

mit dem Imperf. lob 32 11 ov itccarjts Zoyovg. — Lazu kommt nock Gen.

4428 nccl ovx eWov aMv Bti JlSSl b?bl „und nicht sab ich ihn bis

hierber (bis jetzt)“, wo mebrere Minuskeln nacb dem Hebr. korrigieren: statt ht

baben axQi vvv i*s (f^exoi vvv bcw), axQi' tov vvv m; zu Irt fiigen binzu aXQi'

vvv afiakoxbgCj, axQi xal vvv qu (IVt Tied vvv baben EMvaj), — Eine siebente yon

Hatch und Redpatb fiir axQe zitierte Stelle lob 32 12 gebdrt niebt hierber, da sie

gar kein axQi' entbalt, sondern (Bb^C) bzw. fmg (A).
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d'vQOcg t:ov ot^ov] Lev. Is 7tQO(S%Eov0iv to cci^ia e%l to d'v6tcc0t')jQL0v

xvxXip to B7ti tcbv ^vQ&v tfjg oxyvfjg^),

Aus Mac. I. II sind Her anzuftihren: II 59 tbv pcoiiov^ bg

iTtl tov %'v6ia6t')]Qiov] 223 d'v^icc^at StcI tov ^(d^ov (wie Exod. 30?

d'vOSL aitov Idaghv 9 oix avotdsv eV a'btov ^v^ilcc^icc

BtSQOv und OTtovdiiv oi aneC^sig iii avtov)’ dagegen Mac. Usd
6Ld^ovt£g i^l tbv ^cDfidv (ahnlich 224 4:5o)^). — Gss ^SQv^Eg)alaLaL

%aX%cct iTtl t&v %E(paXmv ait&Vj 37 ^vgyoL ^tUlvol aiftoijg d%vQol

dZEti^ccibiiEVOL^ iqf sxdatov d'rjgCov,— II 10 29 eq)ccvr]6av totg i^tEvavtioLg

ovQccvov Ecp Lut7t(Dv %Qv6o%aXLV(Qv %EvtE ccvdQBg; dies ist aufier

165 Ejcl t7]g yijg die einzige Stelle des II. Makkabaerbuchs, an der

iicC c. gen. in der ortlichen Bedeutung „aaf“ die Rnbe bezeicbnet.

— In III. IV kommt Jjrt c. gen. in der nrsprllngliclien sinnlicben

Bedeutung gar nickt vor auJSer wiederuxu in der Verbindung mit

yfjg: I112i4 etvI trjg yyg; IV 18 5 yrig (vgl. unten S. 307).

e%l z=: driickt anck den Aufentbalt an einem Wasser (Quelle,

Eln6) aus (vgl. franz. Chalons- siir -Marne
^
Boiilogne-snr-Mer u. dgL):

Gen. 16? E'bgBv aitijv dyyaXog %vqCov tov S'eov etcI trig

vdcctog iv ttj BQTjiKp, £7cl trjg Ttyyf^g sv tfj 63(p ZJovQj 24i3 a^trixa

ETci trjg Tcriyfig vSatog^ ebenso Idt. 7$ jcccgsvajiaXov ... iicl trjg

^i]yrjg-j 12 ? i^a^ttC^sto iv tfj tstagsg^^oXf] etcI t^g rtriyrjg tov v3atog,

— Gen. 202 '^(^av met tgCa itoliivia Tcgo^dtcov avaitavbgiEvcc iti ccitov

(sc. tov q)Qiatog*, hebr. A falschlicb fTtl tb avt6 „zusamnien“),*

41 1 Seto E0tdvai srcl tov TCotagov] Ps. 222 irtl vdatog dvanav6ecog

i^ed'QSilfsv jis; 80 s edoKCiiccird as sitl vScctog "AvtiXoyCag; ler. 48 12

Biigov aitbv ertl vdatog TtoXXov iv Fa^a^v (tier steht im Hebr.

das oft mit verwechselt wird) ®). Dagegen sTti c. dat. : ler. 28x3

mtaayirivovvtag ecp^ vdaai TtoXXolg; Ez. 175.8 i(p^ vdatL rtoXXp (in s

hat der hebr. Text wiederum b&5 statt b5^); liber irtC c. acc. siehe

S. 321 Anm. 1 .

'’DS b3? „auf dem Antlitz“ wird durch etcl Ttgoamrtov wieder-

gegeben Gen. 7 23 ^dv to avdatriga 0 '^v stcI ^goacoTtov Tcdarjg t^g

1) Dieser hebr. Akkus. niriD wird je nach dem Zusammenhange auch anders

wiedergegehen : Exod. 29 11 ag^d^sig tor (loaxov svccvtiov %vqlov Ttccgcc tdg ^vgccg

tf}g 6%rivfjg tov iiciQtvQLOv (vgl. S. 232); 339 t'otccto iTcl trjv ^vgtxv (B, t&v d'vg&v

AEM) tfjg 6%rivfigy 10 otdvtsg %&g 6 lahg Tcgocs'nvvriaccv £%aatog aTtb trjg &vgocg

tfjg cnrivfjg ccitov. Umgekehrt erschemt im Griech. der Akkus., wahrend im Hebr.

eine Priipositipn gewablt ist: Exod. 12 22 ovn i^sXsvasad’s %%ciatog t7}v d'vgccv tov

oItiov afitov finSD'D „aus [der] Tiir seines Hauses".

2) Dittenb., Syll. ^5416 tcbv §co^&v &v£iv‘, 6955 GvvtEXsia&cct ... ^vatccg

. . » itJtl tav . .

.
^coficbv y aber 559 55 iitl tdv %oivkv totiav tag rtdXiog ^vaai oTg,

3) In Ps. 73 13 ini tov vdatog'^ 283 ini tcbv vddtav (ebenso 135 6 nach der

verbreitetsten Lesart) hat ini die gewohnliche Bedeutung „auf, uber“.
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11 4 %QO Tov diadutccQ'^vai BTtl jCQo^^Ttov utd^rig z^g yvjg (ahnlicli

11 8. 9),' 4156 6 Xt^bg ?iv iid Ttgo^chitov (AM, %q66g37Cov J^Ei) ’Jtd^^'ig

't^g yfig] aber aucli durch i%l %Qo66‘jt(p: 89 b%1 xocvrl TtQO^coTtp

jtd^Tjg z'^g yygj wo ^avz^' gegen die Vorlage limzugefugt ist.

67r^ steht filr „in": Gen. 722 7tdg og ‘^v ml zfjg ^i]Qdcg] 28 12

OL ayyaXob zov 'O’fiO'D dvi^aivov xal %azB^aivov hi ccvz^g (sc. zrjg

xliftaxog); 4727 e%XriQov6^ri6av avzfig (sc. zi]g yfig)] 408 cci xslgig

6qv ijcl vcDzov {sail z[&] vd)zm F) z^v Reg. 1142 sxd-

Q'rizo dxQov zov fiovvov Jiipii „m [dem] Ende des Hiigels".

Hanfig begegnet der Ausdruck iTcl zTjg yrjg (iiber die Makkabaer-

biicber s. oben S. 306). Darin steht ijtC fiir z. B, Gen. In. 12. 17

61.12 76; fiir H z. B. 25 4 i 2 .i4 64 . 5 . 6 . 17
;

fiir n locale Exod. 023

dLizQs%6v zb 7tvQ BTtl Z7g yrjg fiir eine stat. constr.-Verbindnng

Gen. 6 20 &7tb Ttdvzcov zmv SQTtsz&v z&v sqtcovzcjv i^tl zijg yr]g 115W

„yon allem Gewiirm des Erdbodens"; 3i Ttdvzcov zmv ^yiqCg^v

tmv z^g yfig nitJn n^n bD^ „von allem Vieh des Eeldes". In

456 entspricht ^%l zrjg y^g hebr. flKn lanpa ,,in [der] Mitte (in-

mitten) des Landes “^).

Von der hebr. Fassung weicht ab Gen. 34 10 ifjLTtoQsvE^^s i7c'

aizilg „ durchziehet es (sc. das Land)“; die Wahl des Verburns

sii^oQsvs^d'ai ist dadurch veranlafit, daS ^riD aucb bedeuten kann

„als Handler umherziehen". Bei demselben Verbum wird aber auch

der hebr. Objektsakkusativ beibehalten: 21 efiTtoQsvB^^coiSccv aifzijj/

(iv avzfi D), Oder durch den Dativ ersetzt: 4234 rg yf} s^TtoQsvsdd's^).

Neben 67c( wird ijtdvG) verwendet, z. B. Gen. 18 2 zgelg Mgag
s[6zrix8L6av aicdva) avzov 40 17 &^b zov xavov zov aitdvco zfig

xE<pcil7ig iiov biS’n bon ‘jti „von dem Korbe von auf meinem

Kopfe"; 4227 (sc. der Geldbeutel) iTtdvcj zov ^zo^azog zov ^ag-

^Ctc^ov „in dem Munde“ (aber 43 12 wird dieses durch h
iibersetzt: zb dgyvgtov zb &7to6zQa(pav av rotg [lag^CTCzcoig

iitdvco gibt auch b5? „auf dem Antlitz^' wieder: I 2 mbzog a%dvm

z^g d^iia^ov* xccl Ttvaviia d'aov STCs^sgazo i%dvcD zov vdazog] 29 5

adzcv BTtdvcx) itdarjg ZTjg yrjg (ahnlich 7 is Is. I82 ); Par. II 4 i 3 d ^zlv

i%dvG3 z&v 6tvl(x)v. Beachtenswert ist Zach. 42, wo iTtdvco fiir

„auf [dem] Kopf“ steht: xal zb laybTtddbOv iTtdvco ai)zrjg,

aber unmittelbar darauf eTtavco == b5?: xal sTtzd Ivivoi STtavco avzrjg^^),

1 )
In Gen. 4 11 ist hi rfjs yfig (so nur A und 2 Minuskeln) Schreibfehler

fiir ccTth 'VTjg yf]g.

2) Ez.27i3 ivETtoQSvovvo 6oi n^n „sie [sind] deine Kramer Dieses

hebr. Partizip wird 17. 20 . 22 mit iiiitoQoC gov wiedergegeben.

3) hdvcD erscbeint auch als Adverb: Gen. 7 20 dhcc Ttsvts Ttyj^stg havo)

rb vdaQ nb:S''Dbl3 „von nach oben«. Siehe auch Dittenb., Syll.^unter
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Aus den Makkabaerblicliern sind noch anzufiihren : 1 8 23 6v

d'ccZd^^fj %ai ijtl t^g ^rj^ccg {btcI rijg ^rjpag anch Gren. 722, s. oben);

11433 cc^itiqvsyKSv &7to%B%coQYi%hg Big ci^vXov zd^tov §7tl ^ciq)vrjg zrjg

TCQog Uvxio%Biag ocsLiisvrjg) 69 6 6vxvo{)g t^g %a%Qidog ano^av60ctg

ml ^evfjg d^zwlsro (ahnlicb 9 28) ;
IV 13 9 roig rgstg

j:oi)g B%i x^g HvQlag^) vBavvdKovg. — I 12 ii ^i^ivYidKdfiEd'a icp^

d)V ^QO0(psQO^Ev d'V0i&v xal iv xcctg 7tQ06£v%atg,

b) Bei Verben der Bewegung:
= Gren. 3520 S(jX7}0sv 'Iaxc3p (fX7jZr]v btvI xov (ivrjfiBiov ccdxj]g^)j

Exod. 29 12 S’7j(^£tg xcbv xsgdxcjv xov d'viDLaOxrjQiov
;
Reg. 1 6 is

Bcog XCd'ov xov [isydcXov^ 0'5 hTtiO'rixav a'^ro'D (A, fV avxo'bg B) xijv

xi^mdv, Ebenso Mac. 1542 £dX7j6Bv xoijg ygccii^axstg xov Xaov kicl

xov xsLfidQQov; 11122? ml xov xaxd xijv avXiiv jtijQyov 0xijXr}v ccva-

ex'ij^ccg; 174 md^teav Jx\yi>^xqiog StcI d^gdvov pa6LXELag aixov (ahn-

lich 10 52 . 58. 55 11 IV

5

1 TCQOxad'iiDCcg ... aW XLVog 'bjjjrjXov xdutoVj

111445 atdg BTcC tivog utsxQag d7toQQ&>yog. — Anch an ein W'asser

(ygl. oben S. 306): Exod. 2 15 sxd&c^av btcI xov q)Qsatog.

= 1: Reg. 1 19 15 dydyaxa avxbv iicl x^g zXCvYig.

Bei ygdcpBiv = b3?: Exod. 34i ygdil^cp StcI xg)v jtXax&v xd Q^j^axcc

(ebenso 28); Reg. Ill is yayQccTCxccL kicl ^i^XCov xov aid^ovg^ vgl. Mac.

1 16 24 ISoi) xavta ysygccTtzav ijtl ^l^Xlov (AV, ^i^XCm 'fj^agav

aQXt8Q(D0vvr}g ccvxovi IV 17 s i^l aixov ton B%ixa(plov dvaygdipao xal

xavta, Daneben heifit es yQdtpaiv i%l pLpXCo Reg. IV 10 34 12 19

138..12 14l5.18.28 15 11 , 15 . 21 . 26 . 31 . 86 1019 11.0. (vgl. MaC. I 8 22 CCVXl-

yQdq)£LV BTcl dsXxoig S. 316); alg fiipXLov (wo nichts bemerkt, = ^)

Exod. 17 14 Num. 52s Dent. 17i8 3124 (beidemal bi!') 319 (ohne Vor-

lage) los. I89 (b::?) 2426
;
iv (wo nichts bemerkt, = l) Dent.

2853 2920.27 30io los. 286 Reg. IIO 26 IIII 15 IllSssa (ohne Vor-

lage)^ ll4i (b3^)5).

Tiber xQaiiavvvvai eicC xivog habe ich S. 287 gehandelt.

indvoi, — Bei einem Verb der Bewegung findet sicb iTtdvm Gen. 229 iTt^^rjxsv

ccvrbv ijtl tb d’vaiccGti^Qtov i^cdvco xcbv ^vlcov b b^l212 „von oben zii‘‘ (fur diesen hebr.

Ausdruck stebt Bitdvm anch ler. 50 10 S'rjcsc a{>rov tbv d'Qovov ^Ttdva tcbv Ud'oav

xo^iZGiv), Ygl. Dittenb., Syll.®11733 d'stvcci. xovg ^4vxs daxxvXovg STtdvco xov ^Tjficixog,

1) Haufig in der griech. Literatiir, z. B. Isocr. 4, 168; Epict. 127,5; Antb.

Pal. VII 560, 1.

2) Vgl. Polybius 9, 28, 2 xmv ijcl @Q(i7i7}g ^EXIt^vcdv (Krebs S. 78).

3) Dittenb., Syll. ^ 577 85 gx^gccl . . . xrjv exegav (sc. GxrjXTjv) iv xat isQwi xov

^j7f6[XXo)Vog] xov /^slfpLviov ini xfjg i^^dgag.

4) Dittenb., Syll. ® 1168 116 ini sSgdfiax6g xivog ncc^i^s. 'Kad'itEiv ini xivog

aucb Mattb. 19 28 23 2 25 31 loh. 19 is Act. 12 21 256.17.

5) Dittenb., Syll. ® 8844 ygdipag iv ccvx& (sc. §i§Xi(p) xonov xe hv ^ovXsxcci

Xa^siv Tial g)6gov ^v ^Sgsi.



c) „Spreclien vor ^): Mac. 1144? si mi mi Ztlv^&v
sXsyov^ d^sXvSi'i&av

;
4u a^zov t^iv dixaiokoytav ^jroirjffa^to

;

Dan. 2 10 dnaxgl^ri^av of XaXSalov xov ^a^iX^cjg D*ijp „vor“; i« iVa

• dr}X66'^ otdvtcc estl xov fiaoUscDS „dt^m Konige". Vgl. daza
Mac. 114 28 End &vvaycoyfjg ^sydXr^g xS)v isQBcav ml Xaov ... iyv6Qt6Bv

•illilv] III4ig 0vii7c66La inti ntdvxcav xmv eidmXmv 6vvL0xdiisvog,

d) Mac. II 10 27 0vvByyC6avx€g dh xotg ntoXsfiiotg B<p^ iuvxcav^)

i]0av (far sich allein bleiben).

2. Zeitlich (ziemlich selten):

Gen. 49 1 Mich. 4i int^ 60xdxcov xcov rifisgcav '^)

dem nachfolgenden (oder letzten) Teil der Tage“ (vgl. Reg. 1202
ntccQBTtoQSvovxo 67t' s0%dx(x)v „m dem Nachherigen“, d. h. zu-

letzt; fiir den hebr. Ausdruck auch griech. der Singular ant" iaxdxov

[B; i0%&r(x)v AJ Reg. Ill 17 13 im Gegensatz zn iv ntQthxoig

„in dem Vorherigen“); Exod. 832 inti xov migov xovxov 23i6 ind

i^dSov xov Bviccvtov X Aus den Makkabaerbiichern : II 6 26 b%1 xov

ntccQdvtog; 11342 142? inti UifLOtvog dQ%tBQBG)g; 11 15 22 ind ^E^bkiov

xov ^a0i,Xmg x^g lovdalag wie Agg. 1 1 iv xm davtBQfp hat inti ^uqsCov

xov ^a0tXs(x)g '^nir^ n2l!?n „im Jahre 2 des Darius*^); Mac. II 819

xdg inti xmp ntgoydvcov yavo^svag dvxiX'fi^'^Big xal xiiv inti Sswayzi-

qbC^] 11 25 %oXixBVB0^ai xaxd xd inti xmv ntgoydvcov ccixcbv 13

9

xd %BLQL0xci xmv inti xov ntaxQog cc'dxov yeyovdxcov (in 28 hat nar V
inti iHcavoicog^ die iibrigen inti MG)0f]).

3. In iibertragener Bedeutung;

a) Bei Ausdriicken, die bedeuten „jmdn. iiber etwas setzen“

1) Siehe Theimer II, S. 30: „Oft bezeichnet bloB die Nabe: vor, meist

vom Erscheinen vor Gerichtspersonen : Tjysfiovmv ^ccciX^mv avad'rjasad's

Marc. 139; atdvrog (lov inti tov cvvsSqlov Act. 2420 2526“. Krebs, Die Prapositionen

bei Polybius S. 77 und Anm. 3. Strabo 8 p. 361 %qC6iv ia%Bv inti ^iXlntitov. AuBerdem

vgl. Cauer, Delectus inscr. graec. ^47, 44 ntgi^slg inti xmv tsgmv] Dittenb., Syll.®

683 21 tccy HQiatv xdy ysyavT^iivav xai ntoZst ccijrav ntotl tcc(i ntdXiv xmv uiaTtsScci-

fiovimv ntfgl x&g ^agag inti xov §dp>ov xmv Accnsdccifiovimvy 36452 mg^atv ccixotg

yivsa&'dL inti xoin ^svinov StmGvrjQiov
j

Syll. ^511, 32 olg dst xdg Simccg inti xo

daxvmo Smccatrigio ysv^G^cit, Im Attischen heiBt es iv, s. Kock zu Aristoph. fragm.

Nr. 267 S. 461.

2) Vgl. Horn. H195; Herod. 2,2; Thuc. 8.8; Xen. Auab. 2,4, 10.

3) Petr. II20 int io^axov (oder icxdxmv) xmv %g6vmv'^ ludas is int^ ic^dxov

xov
;
Hebr. 1 2 Petr. II 3 3 int* i^xccxov (oder iaxdxmv) xmv rjfisgmv,

4) Ahnlicbe Beispiele bei Dittenb., Syll. ® s. v. intt c. geu., Abschnitt b.

Aus dem N.T.: Marc. 226 inti ApLd^ag dgx^^Q^^s (ahnlich Luc. 3 2 4 27); Act. 1128

inti KXavdioVj auch Matth. In inti xTjg fistoLTisai'ccs Bcc^vXmvog, AuBex diesen

Heispielen und den in Anm. 3 genannten wird im N. T. int c. gen. von der Zeit

nicht verwendet.

Ges. d. Wiss, Nachrichten. l*hil,-liist. Klasse, 1925. Beiheft. 21
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== GrBD. 304 uccta^tiq^sv aitbv e%l %ov oltcov aitov (almlich

4188. 84/41 . 4s); Exod. 2u 'tCg 0s zats0V7]0sv aQ%ovta %al diKaatr^v icp

7)^&v (dagegen s^C c. acc. : Gren. 40 13 djcoKccta^t'ij^sL as

dQxtoLvo%oCav 6ov)j Reg. 111725 tbv ’Ayisaaal %a%s6xri6av Id^aaaalhii

avtl Tco(5:j3 t'^g dwccfiamg (ahnlicli 18 1 ).

„tJber jmdn. iierrscheii^ •= Reg. 1 12 12 jSaaolaig paaUavast

a(p fiii&v, 87 tov ^adUsiJsiv eV avx&v^ dagegen lesen wir fiir

das gleiche btcC c. acc. a. 11 og pccaiXavasL Jji;’ airoiig bzw. iq?

i^ccg^ s%L c. dat. 1152 iivtog Zaoi)l fiaaiXacog aq) (den bloJSen

Grenetiy statt bS? finden wir 1 11 12 UccoiX oi (iaatlsiiasi^ Tj^cov^ vgl.

Mac. I lie nnten S. 319 Z. 9). — Reg. 1222 xai rjv s'd avt&v ijyovfisvog

nttSb „nnd er wurde uber sie zTi[m] Anfiihrer". — Znr

Wiedergabe eines bebr. Genetivs: Rum. 832 xql 6 ccq%(dv ^tcI (BG,

6 kici AFMN) t&v dQ%6vta)v t^v Asvsixmv ^BXaa^ccQ

„und der Fiirst der Eiirsten des Leviten (d. h. der Leviten)

[war] Eleazar^^

, VgL Mac. 1 10 37 SK xovrmv Z(x,ta6Ta%'ri0a%ai STti %Qaimv rijg fiaai-

XsLag xmv oia&v sig itCariv; 11 57 xa‘B'Lari]^C as STtl xcbv xsaadgcov

yo[i^vj 1442 %cid'Laxdvai dt’ avxov (AV, avxovg S7tl xmv SQycov

aix^v %al stcI xfjg %6Qag %al STtl xmv OTtXcov zed sTtl xebv ox^jQO^dcxtDv;

111220 zaxaaxriaav ceixovg STti xebv a^tscQ^vj 13 3 old^ievog da STtl x^jg

;
1117i Ttccatv xolg xsxay^avoig STd utQceyiidxeDv,

— 11442 Tou slvai STt" airmr axQax'i]y6v] IV 87 dcQ^dg iTtl xav syi&v

utQay^dxov rjysiiovLzdg Xrj^il^sad's,

Aucb ohne Verbum zur Bezelclinung der amtlichen Stellung: Gen.

43 16 xa STtl xYig olzlag avxov bs^
‘

1’tEJI^b „dem, welcher iiber seinem

Haus“: 19 xhv dvd'QcoTtov xhv STtl xov olkov ^Imay'iq), und mit Hinzu-

fiigung von bvti: 44 1 x^ ovxi STti x-rig oizCag avxov (vgl. aucli unten

S. 312 f.). — Ans den Makkabaerbiichern gehoren biei’ber‘^): 16 28 xoirg

iTtl x&v fivLcbv (die .Befehlshaber der Reiterei); 1245 13 37 oE StvI

X0V xQSimf (die Beamten); 11429 K^ekxypa xhv siti KvotgCeov] mit

Hinzufugung des Partizips chv 1 10 go ATtoXXSviov xhv ovxa stcI Koilrfi

UvQlag; III 6 so xov STtl xwv TC^oaodcovi, 11.37 ^H?ut6dcoQov xhv stcI

x^v TCQayiidtcov^)] 1 832 zaxsXiTtsv Avalav .,,stcI x&v TtQay^dxeov xov

\ 1) Vgl. syr. OjUL:QAJL ^ ^oj) PaD] „er setzte sie iiber seinen Dienst" (Martyrer

von Bel S®16cb, Brockelmann, Chrestom. 55, Z. 21),

. 2) Vgl. Pap. Tebt. 1
, 5,97 TtQog xols xyg x<^Qag^^ 88 rovg aTQCcxTiyovg %al

xovg M r&v xqqvcov. Aus dem N. T. : Act. 8 27 m’i]Q Jl&i'o'il} . . . og tjv ^tcI 7td67}g

xfig 1220 Bldatov xov litl xov ’noixSivog xov (^aoiXscog,

3) 6 StcI xmv TtQay^dxav auch Dem. 18, 147. Dittenb., Or. graec. 2913 293 8

295 3 296 s (vgl. 559f. xav Sv xoig TCQdy^xaGLV ovxov).
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^a6iXacog] IllOu avidail^Bv eTtl tmv ^Qc^yiidtov Jv^Cav tivd^)* Inner-

halb desselben Satzes dient zur Bezeichnung des Amtes sowohl

ein Substantiv wie eine Prapositionalverbindang: 1 10 37 of Jsr’

avtmv %a\ ol dQxovzsg ccvtcbv £6t(o(^(xv; lllli (ahnlich 182) Av^Cag

BTtCrQOMg tov Pa0tX£(og %al 0vyy£v'^g %ccl ijtl z&v ^QOcyfidrcDv; Tob. I 23

ALXLd%<XQog 7}v 6 olvox6og %al iicl rov SaTczvXtov xal dcQLZTjtijg ml
€^cXoyi0t7jg.

b) Zuweilen im Sinne von „in bezng Mac. II 614 ov

yd^ m'O'dytSQ ml bjvI zcbv dlXcov e^v&v dvafisvsi ^axQod'v^mv 6 ds-

07c6t7}g . . . ovzcog ml sg?’ Tjpicbv enQivsv slvcci
;
IV 2 9 xai iijtl t&v hsQcav

d’ £0tLv STtiyv&vav zovto. Vgl. Exod. 2938 xavzd a0ziv S utocrj0€ig

ini zov ^v0ca0z7]QLov b^.

c) Im Sinne von „auf Grand von“ : Exod. 342? ini tmv Xdycjv

zovzcov zid'si^aC 001 diad'rim'iv 'nbts^n jjauf dem Munde
dieser Worte".

d) Eiir by in der Bedentung j,samt, nebst“, wofur in der Hegel

67t( :C. dat. gesagt wird: Exod. 128 d^v^a ini nmoldwv Movzai.

Vgl. lob 38 32 eansQov, ini xd^Yjg ai)to% ct^sig aixd]

QTOm „Barengestim samt seinen Sobnen, leitest dn sie?“.

e) Der Prapositionalausdruck nahert sich in seiner Bedeutung

dem bloJBen Genetiv : Mac. IV 12 5 z^v ini zrjg §a0iXBiag d(priy'ij0y

utQayiidzcDv] 15 11 in ovdavhg avz^v zov XoyL0^bv aizrjg oi utav7iol%LX.oi

fidaavob (j^szazQsipac] 18 4 zrjv avvoyiCav ziiv ini zzjg nat^Cdog

dvave(o6diLsvog,

f) Besonders verzeicbnet zu. werden verdient die Redensart

novriQavBQ^ai inC zwog, zumal sie vbllig abweicbend vom tirtext

gewahlt ist: Exod. 228 ^ ^ijv [lij avxhv nsnovrjQSvad'ac icp oXrjg ZTjg

naQUKazad'T^K'i'ig zov nX')pCQv nbtE? i^b ^ ob er nicbt

gesendet hat seine Hand in das Werk (die Habe) seines Hachsten^

(ebenso 11
,
wo aber nur A ig) oXrjg, die meisten iibrigen xccd'dXov

haben).

4. Einzelheiten:
a) €3t’ dXTjd'BCag'^): Dent. 22 20 ler. 23s8 Dan. 826 „Wahr-

heit“; lob 19-1 Is. 37 is „wahrhaftig“.

b) ini toiizov nn „in diesem“ = „hier^' Reg. 11434.

3 ) Vgl. Dittenb., SylL^364i5 0 dno^sdsLyfiEvog i%l zov dimatriQLOv,

2) Vgl, RoBberg S. 45111,2.

.

‘

3) Aucb Dittenb., Syll. ®495i70 and Marc. 12 14.32 Luc. 425 2O 21 2259 Act. 1034.

tfber Polybius siehe Krebs S. 82. Vgl* Demostb., Kranzrede 17 o^te di%ccicog o'bV

&X7]^£Lag ovSsy^^ccg,

21 *
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II. Mit dem Dativ.
1. Ortlich:
= liber‘s : Gren. 3i4 btcI rp dti^d'ec 6ov %ai ttj mMa

30 37 itpaCvsto am (av K) taZg Qd^doig to Xsvxdv
^
Exod. 2936

iv tip ccyid^Siv 06 6jr’ cc'dtp (sc. tp ^v0La0tr}QC(p)i 34:25 ov 0g)d^6Lg

67tl cclficc d’vfiiaiji.dtcov ^ov, — Gren. 45x4 a%Xav06v aTtl tp tQa-

ccdtov^)* 16 %atcc(pMi0ag ^jtdvtag to'bg dSEk(povg aitov 'd%Xav0av

ETt" ai)totg (ebenso u 8kXccv06v [A. falschlich. a^67tE0Ev] iat’ avtp^ wo
aitp ohne hebr. Aquivalent). :— 292 sTtl tp 0%6iiati ron tp^iatog^).

= ^ 77^^ • Gren. 21 33 £q)'ijtsv0sv Id^Qudii dgovQav ijtl tp g>Qsati>

tov 22 19 %wtp%ti06v iutl tp q)Q^atL tov 8q%ov^)^),

Aus den Makkabaerbiichern : 1156 t&v i^ti tp tsC%sL evvsXa-

0d^evtG)v\ 10x7 advtccg toig aTtl tp ta(%BV piaxoiiavovg; III 6 si ot to

Ttglv a^ov6CSL0tOL %al %Xti0iov ton adov^ lidXXov 8h a%^ avzp

xdtsg] IV 420 piii piovov btv' avtfi zfj ccxQa tfjg otatgZSog 'fjfi&v 'yvpLvd0LOV

%atoL0%Evd0ai. — Im Sinne von j,bei“ : 1122? ETtita^av ^covad'dv toig

jcag^ adtov ygriyogslv xal eIvccl aid tolg OTtXotg^)] Bo zovg ovtag ^7tl

totg bgioig avtmv (ml totg dgLocg auck Iob42i7b; dagegen etcI tcbv

oQicov Num. 2023 22 so los. 15 21 178 22u bit) bis;

Reg. IV 821 b‘i^^n by, auch Mac. 11434 zrjv Va^dgav trjv ml tcov

ogCcDv !A^6zov; einmal ^g6g c. dat.: los. 2480 ad’apav avtbv Ttgbg

totg bgCoig tov xXTjgoy aitov binill); Mac. II 18 10 £:jvI Bai%'0ovQOLg

(pQOVQiov bXCyov tG)v ’lovSccCcjv. Ebenso in iibertragener Bedentung

:

11450 ^iiBvEv ETcl (nur V Ev) tfi &Qxfi („er blieb in Amt und Warden")

;

zwischen Artikel und Substantiv: IV 14i2 tag acp' avl aKd0t(p tmv
tsxvmv otQspXagj 17 23 tijv StzI zalg ^a0dvoLg a'dr&v {jutopLOv^jv.

2. Iniibertragenem Sinne bezeichnet etzC

a) die Oberauf sickt: Gren. 4l4o 0v soi^ ijcl tp olxm fjuov by

1) Mit dem Ausdruck „weinen auf (iiber) dem Halse imds.“ vergleiclie den
in demselben Verse vorhergehenden „fallen auf (iiber) den Hals jrads.“ : ^Ttiifsad^v

' ^Ttl zbv rgdxriXov BsvlcciisIv tov D'd£lg)ov a^btov (s. aucb S. 317 nebst Anm. 4).

2) tJber die Ubersetzung des hebr. ‘ijD by „auf dem Munde“ durch iTtt c. dat.

siehe S. 267 Anm. 2.

3) Vgl. loh. 46 iza^ststo tf] Ttriyfj.

4) Mcht ganz verstaodlich ist Gen. 49 c tf) avavdasi. avtCbv pi] iQtacci

(oder ^gsCaat) ta ^itaxd pov als Ubersetzung von ‘^‘113D “inn Dbnpl „in (mit)

ibrer Versammlung soli nicht eins werden meine Ehre“. Die Sept, hat "'‘IIS)

„meine Leber" gelesen (Kittel, Bibl. Hebr.). avataatg fiir bnp „Versainmlung"

findet sich nur bier.

5) Grimm in seinem Kommentar zu den Makkabaerbiicbern vergleicbt Xen.

Cyr. Vn, 2^8 6 K^gog ...pivBiv ircl toig ^TcXoig TcaQTjyysLXs „bei den Waffen, oder

im Lager bleiben".
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(so nach AE u, a., dagegen DM u. a. stcI tov vgl. oben

S. 310).

b) die Hinzufligung = „samt, nebst“ ^): G-en. Slso ei

ywcct^as ini talg d'vycctQccetv ^ov (dagegen 289 'sla^sv tiiv MocsXa%'

... nQog ratg yvvai^lv cciftov yvvatna^ s. oben S. 262); vgL Mac. IlOi^
ini xo'6tOLg] IV 15 20 ini 0ccq^Iv rmvwv ^ixgxccg ti%vwv ano-

KSKOfifisvccgy zal ini x6Q0iv xatQag anoTSfivo^ivcigy xal enl xB(pccXaig XB(paXi(,g

anoSsLQOto^ov^Bvccg^ xal ini vsxQotg vsxgo'bg nCntovtag^). So steht

inc fast to xaC: Gen. 39 11 iirinota iX%'o:>v nara^r] [is xal [ifjtsQcc ini

xixvoig (dagegen Dent. 22 g xriv ^i^tiQcc [laxic t&v xixvcov bv). Das
hinznfugende wird aber auch nocb anders ansgedriickt : durch

inC c. acc. : Am. 815 natd^co rov olxov xhv naQtnrsQov ini tbv qIxov

tov d'SQLvov; Ez. 726 O'dal ini oval e6tai xal ayyelCa iji ayysXlav

s6tat^)] durch a[ia: Num. Sis to'bg ^a^iKavg Madiav ansxxsivav oi[ia

xoZg XQav[iaxlaig aixmv] durch emg c. gen.: Eeg. im52o in&za^av

xriv Idlv xiiv ^av xal t^iv IddaXiiad' xal na0av tiiv Xs^Qctd' acog nd^rig

n9 Na(p%'alaC (der Ubersetzer las hier vielleicht statt bs?).

c) den Grund: Ps. 1139 x& 6v6[iaxC 0ov dog 86^av ini tm iXsav

00V xal xfi dX'rjd’sta 0ov b^-

So vor allem bei Verben der Gemfitsbe wegung, die sonst

auch mit naQi^ ini c, acc., in den Makbabaerbiichern auch mit hni^

und dm verbnnden warden (S. 218. 222 f. 243. 321)

:

= bSJ': Gen. 40-2 G)Qyl0d'ri 0aQac) ini xotg dvalv sivo'd^o^g advov
'

b2? . .

.

5:|:Sp*i1 „er ziirnte . . . iiber" ^)
;
Exod. I620 inixQdv^')] in^ aixotg;

189 6^60X7} ini na0L xotg dyad'otg^), — 32 12 tXawg yavov ini xfi xaxla

xov Xaov 00V, womit zu vergleichen sind Dent. 3236 Ps. 134i4 ini

toig dovXoig aixov naQaxXri%'Yi0axaL, Ps. 89 13 naQuxXTjd'rjxL ini xotg

1) Vgl. arab. i^UJLc q! „wenn hinzugefugt wird eiiier

auf (zu) den Gelebrten der Versammlung" (Briinnow-Fischer, Arab. Chrestoni,

S. 12, Z. 12).

2) Diese Ausdrucksweise ist scbon der alteren Spracbe gelfi-ufig.

3) Diesem in' entspricht im Hebr. das oft mit b^ vertauscbt wird.

4) ler. 420 ubersetzt der Grieche “1310 b^ “1310 „Ungluck auf Un-

gluck wird gerufen" vollig frei ralcci^caQtav avvtQtfifiov iTCtyiccXELtcci.

5) Dagegen i^ct c. acc. Reg. 1 1 1 6, wo allerdings der Prapositionalausdruck

in der Vorlage fehlt : xal id'v^iMri ivt^ a>btovg d^yi} avtov ccpdSga “Ifcfc'D l&K “IH^I

„und es entbrannte sein Zorn sehr“. Der Ubersetzer von Reg. 1124 1 gibt
,
diese

bebr. Eedensart wortlich wieder: xal ^Qotrs&sro dgyrj xvgtov ixxa^vaijv

b&5‘110"’2l minb ^^und es fugte binzu der Zorn Jahwes zu ent-

brennen in (gegen) IsraeU^

6) Vgl. Luc. 247 i^Ctitavxo de Ttdvtsg ot dxovovvsg a'brov ini -rg avveasi^ xal

tatg dTtoxQica^LV avrov.
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SoiiXoig 6ov; dies im Sinne von jjgnadig sein^ (==

hehv. ariD Ni. tind Hithpa. ,,68 sich leid sein lassen", „Mitleid haben")

findet sich. als Zitat aus Dent. 3236 anch Mac. II 7 e 6 xijQi.og 6 ^sbg

rj^tv TCaQccKaXsitai,^ Hccd'cc^sQ Sl& rTjg codfjg dcs(3f(iq)7j6£v Mco^ijg

Xsyoav Keel ^Ttl tolg doiilotg a^dtov jtaQaKX'rid'7]68tccv, — Reg. 1294
eXv^i^d'Ti^ccv eot’ aitp of (jt^atriyoC; 11192 XvTtslme 6 btcI rep

vlp u'dtovj 14:2 ywi} crcsvd'ov0a asrd ted'VTj^drL — Is. 302

ai}rolg''E^a^Cccg; Ion. 46 bxccqt] '‘Icovccg sotl rfj %oXo%'vvd'^ %aQd^v j.iS'ydX'rjv

(ahnlich Reg. IllSee).

= 3 nach ntilS „sich frenen“: Ps. SOs rm

iXhe (5’ov, Dies ^ wird aber auch wortlich darch ev wiedergegeben r

Reg. 12 1 si)g)Qdvd'riv iv 6a)t7]Qi^ <?on; Ps. 3221 iv ai)t& s'depQocvd'r'jejsrav

^ mQdla 'fjiiwv; in demselbeti Satze dnrch sv nnd irce: Ind. 9i9 sv-

(pQoevd'sirirs sv ^A^et^sXsx^ %al aiepQav^'sOri icaC ys airbg §g) v^tv,

=: b „zn“ : lob 30 25 %avrl advvdrm szXav^a; Mich. 26 [iri

ocXaCsrs SdiCQv6tv^ ^rjde da%QVBrm6av aid 'ron-rot^.

= jjZn": Gen. 43,30 ^ws^rgiepEro td evrsgcc avrov i%l r&

aSsXipm airov,

Auch in den Makkabaerbiichern steht ETtC ziemlich haufig bei

Verben der Gerniitsbewegung : I43i al6%vv%'yirm6av sjtl rfj dwdpiSL

wl rfj %%%(p avrov (wie Is. 20 5 in freier Wiedergabe des Urtextes

ai6%vv%'ri(3ovrai y]rrri%'Evrag a%\ rolg Al%'Co'^iv^ iq)^ olg ^6av jCETtoi-

d'drag); MsiC. Illu rjiepgdvd'ri 6 ^a^eXavg iycl ry iep6d<p avrov (ahnlich

12 12 14 21); 11485 6dv€fq)6govv iiti rm rov dvdgbg ddizo (pdvtp} 7 39

7ao(gd)g epigov ml rw iivxrygL6p>w

;

11 1 X(av ^agmg q)Bg(DV ml rolg

yayov66i] III 5 so sJtl rolg gy^'alejiv %Xrigo%'alg ^agat %6X(p; 627 %ara-

TtXaysvrog S7tl ry avdpLo IV 12 9 a7Ci%agivrag pidli^ra iitl rfi

ktayysXCq rov ^Jtaidog] 16 5 av fV airoig. — „Drohen“:

11176 ypeslg a%l rovtotg (jTcXygbragov d[a7taLXy6dpL£voL. — „Begluck-

wiinschen^: III Is £7tl rolg 6vpL^a^Yi%66Lv <6vv>xagy0o^i£vovg (wohl

so zu erganzen)^). — Sehr merkwiirdig ist IV 84 fi6%'aro i% avrolg

„er erhielt einen [giinstigen] Eindruck von ihnen“.

Wie es Ps. 113 16 heiBt Ttdvrsg ol ytajcoid'drag ait' avrolg 1®);

1432 ETC airm 1^), so auch Mac. 1 10 71 Tcautotd'ag etcI ralg

1) TeccQCi'KDcXsled'aL tcsqI oben S. 223.

2) Vgl. Pittenb,
,

Syll. ^70042 (TvyxccQ^vTsg ^tcI t&i vyiaCvBiv avroi^; Or.

graec. 610 iTtcciv^aai fisv "’Avriyovov %ccl avvrjG^fivcct a'bt&L ini tolg TCSTCQCcypavoLg.

Dagegen blofie Dativ Syll. ^371i8 (svvTjG^Ti tolg ysysvrjfiivotg svtvxrjpaai:

3) Auch i^tl c. acc, : Ps. 117 8 dycc^bv ^STtoi^'ivai ^tcI %vqiov ^ TtSTtot^evcct

dv&QOTtov D,.

4) Auch c. acc. = D: Ps. 113 17 rjXntiGsv iTpi %vqlov (ebenso 18 . 19). Den-

selben hebr. Worten entspricht Reg. 112231 tolg TCSTtot^oaiv itc^ civt&, in der
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dwa/isdiv 60V, 77 XEXoi&Bvai ex’ ccdtfj (if, avttjv AV); II 7 40 ixl

:

T0 xvQCa xsxoid'mg (ahnlich Sis); 2 is hlxi^opLev ixl &ew.

; Mit Exi wird zum Ausdruck gebrackt, daB jemand -wegen einer
Sache be-wundert oder gelobt wird: Gen. 19 21 i&u'uiiaecc 6ov to

I
,

xq66coxov xal ixl rm ^ifiati, xovxip b; vgl. Mac. IV In d-av^iaa&evTEs

.] • • • &vdQE((T xal ixofiovfj ; 611 s&'ccvfid^ETo Ixl ty eirviLa ^). —
; Ps. 150 2 aivEiTE aiiTov ixl raig dwccevECciLg ccitov 3; 113 » tro 6v6-

^
[icctC 60V dbg do^av kxl rw sKeEi 6ov bi?. AbnlicL, Mac. 1116 11 /tij

I
T^olg iicctccCoLg ol ^cctccL6g)Q0vsg EvZo'yrj6dvco6civ ijvl 'tf] t3v 'fjyaTtrjp^svcov

I 00V &7tcolsCa 2
). VgL als Gegensatz dazu lY 6 20 mrayeXm^svoi ,,.a7cl

T dsiX^a.

1 Nach dem Substantiv: Mac. Ill 1 21 xoixCltj ds yv...i} diyoig

\ ETtl rotg dvoOtcog hxsCvov %a'tBy%BiQov^BvoLg. Die TJrsaclie tritt

I auch zutage 43 tCvag dyvtccl zootstov %cil ydcov avxolg ov% hva-

\ 7Ci7tXmno\ IV 15 16 t&v Ijc’ avtolg dySivGyv^ vgl. IBs ^drrjv scp’ ^iilvy

}
d) TCatdsg^ TtoXXdg 'bTfejisovcc cydlvccg.

d) die Bedingung: Mac. IGei (hiio6sv aitolg 6 ^a0tXsi}g xccl

oi cxQX^^'^^S toiitotgi 11132s &iio0sv i%l cftd0i tolg dixaCoig] lli4

£7tSl0BV 0vXXv60^aV ETCl 7Cd0l XOlg SL%aCoig, 111328 flTJVtJStV tbv

^

PovXo^svov i(p^ (b^) t^v o'v6lav rov h^TCCTCtovtog {)7to zijv bv&vpcct/

Xij^iljarat] IV 10 2 £7tl rolg avtolg dv£x^d(px\v d6y^a0LV,

\
e) Benennung nach etwas: Gen. 4 i7 h7tmv6iia0Ev xijv ^6Xlv

I
£7CI x& bv6iLaxi xov vCov a'vxov dlSD j,wie der Name“j d. t. ent-

I
sprechendj nach, dem Namen^); ISe £7tl xp 6v6^uxu x&v ddsXq)G)v

j

avxmv %XriQ'^0ovTav^) Din b'Si „auf den Namen“; Esdr. IIlTes h%X'i\%'Yi

I

‘ dvo^ccxL avxcbv d'a'd b:Sf „anf ihren ISTamen" (dagegen in der Pa-
i rallelstelle 2 bi sTcX'ijd'T] hv hvoiiaxi avxGiv), — Amders ist Mac. 1144s

I
OTtcog yQdtpcovxat, etcI xm 6v6iiaxi aixov 7Cd0cci 0vyyQa(paL

\
In der hebr. Wendung Din „es wird genannt der Name

\
jmds. hber einer Sache“ (d. h. die Sache wird nach ihm benannt)

{
wird das b^ einige Male dnrch hjtC c. dat. iibersetzt: ler. 15i6

I

%£%Xrixai xh bvo^d 0ov etc^ hfioi (ahnlich 7 10 . 11 . u 3934 41 15 ). In der

\

Parallelstelle Ps. 1731 rmv iXm^ovrav (xvrov D. Wortlich iibersetzt ist S Ps.

32 21 iv T« SvofiaTL tm dylcp airov 'fjXTCLcaiisVj daneben 18 ro^g ^XnC^ovtag ini rb

sXsog (xvTov b. tiber das N. T. siehe Blafi-Debrunner § 235, 2.

, 1) S'ccviid^stv inC tivt Luc. 2 33 432 943 2026 Act. 3 12 .

2) Ahnlich Dittenb., Syll. ^709io iqi olg 6 ^ccfiog s'hxccQiffxav ratg

oia^Ti^ovaatg TL^cci^g.

3) Haulig auch in den Papyri der Ptolemaerzeit (RoBberg S. 47).

4) Luc, l59 izciXovv avrb sni x& ovoiiccxl rov Ttccxgbg cc^rov ZaxccQ^av.

5) Vor zXTi^Tjaovtcit ist nicht zu interpungieren, wie Swete aiif Grund des

verderbten B-Textes tut.
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Regel aber steht anC c. acc.j wie z, B. Reg. II 12 2s Iva

to Hvo^d fiov aitiqv (sc. t'iiv %6Xiv\ ebenso 62 III 8 43 Par. IITii

Am. 9 12 Is. 63 19 ler. 7 30 lie 32 15 Dan. 9 19 nnd Mac. 173? am-

xXfj'Q'fivat to Hvo^id 6ov ax^ aitdv (sc. tbv ohov), — Anders ist

Gren. 128 xal hTcanaXsefato hid t^ dvdiiato xvqlov QliJl

;jund er rief an im Namen Jaliwes".

£) den Z week (vgl. unten S. 321). In Gen. nnd Exod. ist mir

je ein Beispiel begegnet^), beidemal == b: Gen. 3162 (irjdh Sta-

^fjg 7CQ6g tov ^ovvbv tovtov . . . ejtl %aKl(f] Exod. 20? X't^iiilfrj to

bvoiia %vqCov ... i%l iimalip. In Mac. I kabe ick diese Verwendung
gar niebt angetroffen, in Mac. II—IV nicht gerade haufig: II 3 30

h^l icaxd^SL; 434 mi^d'elg kTtl S6X^ („da er iiberredet war List an-

;zawenden“); 64 &yad’&^) t'^v hm(pdvBvav ysyav^G^ai] 726 a%i

(3a)t7}QC^^), ebenso III 6 is STtl 6(ot7]Q(a (nnr A 6(Dt7]Q(av)

yavovg^ In aTtl 6G)tYiQ((^ avtmv nnd, von einem Substantiv abhangend,

IV 9 4 tbv STtl tfi 7taQav6^(p ri^oiv iXaov (Deifimann in

Kautzsch, Apokrypben II, S. 164: ;,das Mitleid, das nns zu einer

Rettung dnrch Gesetzesiibertretung verfiihren mochte*^); III7o aTt'’

ixSiTCTj^sc (nur A sKdCzYiatv) tmv Ttgay^dtov] IV 5 10 aitl tfi Idia

tLiKogl^. Anzufuhien ist auch IV 8 17 fiaetXawg rj^idg TtccQccxaXovvtog

%al aTtl ax)BQya6Ca (pmvovvtog.

g) hitl bat dieselbe Bedeutung wie das lat. de („in betreff“)

1:110.0,111^ A. %(xiQi^lJbbv BTCoCovv ajtl tm %atd tdg tQotpdg (,jSie sonderten

sicb in betreff der Speisen ab“).

h) Beinabe instramentalen Sinn bat am = by „anf [Grand

von]^^ bei Gen. 27 40 aitl tfj fiaxccigri 0ov Dent. 83 ovk

aTt’ dgtip ^lovo) ^rioatau b avd'QOTtog^ aXX"" stcl otavti Q7]^atL xtX. (zitiert

Mattb. 44).

Anm. : Es kommt vor, dafi am c. dat. von Verben der Be-
wegnng abbangt^): Gen. 4144 cevav 0OV oiz a^cegat ovd'alg triv %atQcc

cevtov aiti Ttd^rj yfj Aiyvjitov 1 . Vgl. Mac. 1 635 ^agaatri^av aep^

aY,d6X(p aXa(pavxi ^iXCovg dydgeeg] 822 to dvtlygacpov trig

dvtaygatljav btcI dsXtoig %aX%atg (iiber ygdtpaiv atci ^l^XCg) siebe S. 308).

— 1329 aitoiipav aTtl tolg ^tiiXoig TtavoTtXCag („anbringen lassen an“).

— htpogdv nnd Tcgo6a%aiv aTtC tivi b« nytJ „blicken nacb etwas

1) Auch in den agyptischen Papyri lindet sich dieser Gebrauclx nur selten.

2) Vgl. Polyb. 27, 7, 13 Ijk’ icya^ip slnetv „zu Gunsten jmds, reden^^.

3) Dittenb., Syll. ^8885 sativ ys stcI ty r&v av^’QUi^av 6a>t7\gi(p %b toiovto.

4) Vgl. Act. 3 11 GvvidQccfisv Ttag 6 Xccbg ytQbg avTOvg STti rfj atoa; 8lfi ov-

d£7C(a yocQ rfv ^31;’ oMsvl aiiv&v l7cmmt(av,6g (sc. t6 itv^viicc)-^ „es ist aber nicht sp

sehr an das Herabsteigen des Geistes als vielmehr an sein Verweilen gedacht"

(Theimer II, S. 31).
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hia“^): Gen. metdev 6 •d'sbg btci %al totg Sdpocg a'drovj

BTtl dh Kcclv xal %cclg ^v^Catg avtov oi Ttgoai^isv (vgl. S. 318

nebst Anm. 2).

III. Mit dem Akkusativ.

1 . Ortlich:

a) Bei Bewegnngsverben:
= by „auf“ tind bK wie Gen. 14? ^l&o^ccv ititl xriv niqyiiv

rrjg oc^lascDg^). — 25 o-u yc^Q s^qs^sv 6 d'sbg etcl tiji/ y^v {snl rvjg yrjg

b d'sbg E); Exod. 028 s^qb^sv %'i)QLog^) yaX^gav i%i ticc^ccv yijv. —
Gen. 334 4029 Jtpo0£^€(ysv (bzw. iitSTtsOEv) stcI %hv tQcixrjkov advov

(aknlich 45 1

4

)'^). — 8828 rj ixcclcc aSri^sv sTtl xijv %BiQa avxov %6mivov,

Beackte Esdr. Ills s^ijvBy^cBv avta ... sutl xet^a ML%Qa8dxov by^)*

So finden wir bei ^TtsvSsiv^ rQs%SLVy ava^aivsiv^)^ dva^L^d^BLv^

BTcdysiv^)^ dvag)SQ£LVy hTtipdlXaiv^ BTCLtL^evcct usw.

Eerner stekt fur bi5 bei hjti^lButsiv: Exod. 1424 sTte^lsilfev

xvQtog iscl (B
5 sig AFM) 'tijv TcaQBfi^ohjv

;

Ps. 32 14 BTtB^Xsijjsv hiti

tjcdvtag xo'bg ocaroLXovvxag trjv y^v] ahnlich Deut. 027 lud. 628 (A-

Text) Peg. 1 111 229 usw. Hervorzuheben sind Gen. 1028 iTte^lsfev

ml :}tQ66co7totJ 2Jod6^cov ‘^ssby „auf das Antlitz^,* Ps. 83io hjtCpiBijjov

1) Vgl. arab. ilt ... blickte ein Mann ... zu Leuten“

(Briinnow-Fischer, Arab. Chrestom. S. 1, Z. 4).

2) Vgl- Matth. 21 19 7]X&sv avxriv (sc. xriv 6v%fiv).

3) Auch im Urtext steht bier der Gottesiiame. Aus dem hebr. Sprachgebrauch

ersieht man, daB das Verbum „regnen“ kein unpersonlicbes ist; denn erstens ist

stets Gott Subjekt, zweitens steht das Verb in der Kansativform „er macht

regnen“. Diesem Sprachgebrauch folgeia auch die Ubersetzer: Gen. 10 24 %v^iog

i'^QS^sv 2J6Sofia ‘nal Foy^OQQCc ^slov nal TtvQ
;

Ez. 38 22 t^vq %Dci &stov ^Qs^ca

amov’j Exod.9i8 lyd> ncD .,.xdXa^civ TtoXZijv, llhnlich 164 Ps. 106 77 24 lob 3826

Am. 47 . Einmal von Wolken: Is. 5 6 xais vscpsXaig ivzsXov^cci xo^ sig

cc^xbv 'bsxop, Ebenso verhlilt es sich mit „donnern“: D*’y“in „er macht donnern^^,

wie z, B. Reg. 1

2

10 %vQLog &vs^ri sig ovgavovg 'uccl ipgovxjjasv' II 22 14 = Ps. 17 14

ipgSvxrjffsv ii ovgccvov ^vgiog; Ps. 28 9 6 'B’fog xi]g ^o^tjg ^j3g6vxi]a6Vf ahnlich

lob 374.5 404. — Aus dem N. T. vgl. Matth. 5 45 xdv yXiov cdxov dvax^Xlsi Inl

TCOvTiQOvg %(xl dya%'Qvg %ciL §Q^%si ini SinaCovg %ccl ccSinovg^ Luc. 1729

^VQ 7ial ^siov dn ovgavov ytccl dxSXsasv ndvxccg (vgl. hierzu BlaB-Debrunner

§ 129).

4) Luc.- 15 20 dgcifimv iTtinsaev ini xbv xQd%riXov a'brov. — Vgl. die ahnliche

alttest. Wendung %XaLstv ini rw xgaxv^fp xivog oben S. 312 nebst Anm. 1.

41^ Anders ist Reg. 1 14 is "Iwva^dv ini xdg ccvtov ml ini

xovg nodccg avxov („auf Ilanden und FuBen“); wir wiirden ixL c. dat. oder den

bloBen Dativ erwarten.

6) Ditlenb., Syll.‘^68525 dvapdvxsg ini xbv ^cofjiov.

7) Dittenb., Syll. '^5625 ini xbv Sfj^ov dysiv rovg -O’seopons.
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istl to ^q66(07Cov tov %QL6tov 0ovj hebr. der bloBe Akkus. (vgl.

Idt. 6 19 STClpXS'tpOV £Utl to 7Cp6(jG)MV t&v iiyia^iLEVcov <3^0t)^).

= n bei 6(poQav: Ps. Ills scog ov stcI to'bg ix^Qovg

Mich. 4 11 BTCoijjovtai etcI ZJslcov ol d(pd'aX^ol rjiiav] vgl. Mac. 1 3 59

BTCidslv STcl tcc otccxc' tov B'O’vovg III 6 3 BTCtda sTtl

(S^iQ^cCj £ 9
?’ 'fjyLa^fiavov ti%va 7a3cc6

j
3 ^). Sonst z. B. Gen. 820 aviqvsyKBv

hXo%AQ7tm6iv ml {aig E) ro d'vataati^Qiov] 3734 msd'sto 0d%%ov ml
tijv d^gjvv avtov'j 405 dvsXaPov ..,tdg yvvalxag avtcbv h^l tdg &[id^ag]

Reg. 11420 hysvsto §o^q)aCa dvd^bg etcI tbv ^Xri^Cov aitov,

= n locale: Gen. ISo i6%Bv6Bv ""Aj^Qad^ ml tTjv (jK}]vrjv

24i6 %ata^d(Scc iytl %iiv m^y7]v nD'^575i; Exod. 7 is h^Jto^svstcci aTtl tb vSwp

n’xa'^OT; Gen. 44 14 stce^ov evavtiov aitov ml tijv yijv*^ Reg. 11432

s6q)cclev stcI tiiv y^v (beidemal ohne Artikel)^).

= bloBem Akkus. des Hebr.: Gen. 2028 dva^r} ... ml tb (pgaccQ

tov bQ^ovj 404 dvi^Tjg ml tijv xottTjv tov %atQ6g 6ov; Exod. do

izxsEtg (sc. ro STtl tb ^rjQbv] Abd. 3 tCg %cctd%ai aitl trjv y^v

' (ohne Art.).

= ^3? „bis“: Gen. 12 1? dtchdev^av ^A^Qd^i tiiif yr]v (r. y. om. A)

slg tb ^LTjKog avtijg sag tov tOTtov Evxsii^ ml {elg E) tiiv dQvv tiiv

v'ip't]Xojv, Vgl. 44 12 '^Qsvva aTtb tov 7tQ66^vt8Qov &Q^d^svog^ acog '^Xd’sv

mi tbv vsG}taQov nbD liDpii „in dem kleinen endigte er“. Ahnlich

Exod. 3227 dvaxdyb'^atB ditb icvXrig ijtl 7t'6Xrjv dcd tijg utDCQS[i§oX9lg

acog ml finden wir verbunden Mac. 1 6 29 BTtoQavato ecog ml tb

o^v^cofta und III 7 18 ron ^a^iXatog ccvtolg avipvxcog tcc

TCQbg tijv d(piliv %dvta azdoto acog ml (A, sig V) tiiv Idlav oialccv^

vgl. Reg. II

7

13 acog aig tbv alwvcc^ wo im Hebr. nur eine Pra-

position 'i:s^ j,bis“ steht (oben S. 304 Anm. 1).

Besonders zu nennen ist Exod. 29 10 ^go^d^aig tbv ml
tdg d'VQccg tfjg ^xyvrjg tov ficc^tv^lovy wo dem i:jcl tdg d^iipag in un-

serem hebr. Texte “‘Ssb „zu dem Angesicht“ entspricht (las der

tjbersetzer etwa nn&b „zur Tiir“?).

1) Mit Tt^og (== bi^) wird iTCL^XiTtstv verbunden Reg. IV 3 14 ^^l^lsipa jtQog

68
\
Zach. 12 10 ^TCi^litpovnai 'jtQog (is.

2) Daneben a) Itcl c. dat., s. oben S. 316 f.; b) iv: Ps. 539 (ahnlich 91 12)

iv toig i%&Qotg (lov ^Tcstdsv 6 6ip^cil(i6g (lov 13
;

c) Akkus.: Gen. 1633 6v 6 ^sbg

6 ItcMv (IS „du [hist ein] Gott [des] Sehens“ (vom Ubersetzer als

Partizip aufgefaBt ^mein Sehender“)
;

Ps. 21 is ccbtol ds 'narsvoriaav %cil ^nstdov

(IS 308 iTtSidsg 'vrjv tanstvaaCv (lovy hebr. Akkus.

3) Vgl. Matth. 10 29 £v ccvr&v ov 'xsastrai t^v yfiv (ahnlich 13 8

Act. 94). AuBerdem Mac. 1440 STCsaov i^cl TtolaoiTcov i^ti ttjv yfjv (vgl. Gen. 42 o);

5.5 ^TtsGQv utag 6 Xabg iTtl TtgoGcoTtov.



b) Zum Ausdruck der Erstreckung im-Kaume:
== Exod. 09 ysvrjd'ijtG) xoviogrog sid %adav vi]v yijv ^ly'67CTOv;

10 21 y£V7]d''i]t(x) 0%6tog iitl yrjv Alyvmov^ Gren. 35 5 iyivsto g)6^og

d'Eov BTcl rag 7t6X€i,g rScg xvxX^ a'drmv^), vgL Mac. II 25 . 64 eyivEXO

jtBv%'og Iliya (bzw. OQyri iiEyccXri) eitl ^I^Qaiql. — Exod. Is avi&rri

^a&Llsvg srsQog eit^ Alyvittov^ vgl. Ps. 409 i^a6ttsv6£v 6 ^sbg STtl

r&Ed'vi]; ebenso Mac. 1

1

1 £(ia0L/L£v6sv avx^ avtov . , , lorl rriv 'EkXdda-^

16 OTtcog ^a6iXEv07i etcI ri^g diio ^aCiXelag (in demselben Verse wird

aber auch der bloBe Genetiv gebrancbt
:
^a6iXEvaai yfjg AlyvTtrov) ^).

— Exod. 3829 d'od'Tjvai £(p^ v^ag EiXoyiav] Ps. 988 bxSlx&v etcI Ttdvra

td ^TtLrrjds'i^ara avrcbv. — 954 q)0^£g6g iariv iitl atdvrag roi}g ^soiig]

909 6v el %vQLog b vrpL^rog aitl itadav rriv yriv
;
1124 vtjjriXog ml Tcdvra

rd £d'V7] 0 xvQLog. — AuJBerdem sind zu erwahnen Exod. 25 Xov^aad'ac

iicl rbv Jtota^ov ’^)
‘j

26 13 £6taL 6vvxaXv%rov etcI td itXdyia rrjg oxTjv^g;

30 32 ml 0dgxa dvd'Q6:itov ov x^idd’^jesratj 8822 0x£tcd0G) rfj yatgi iiov

ml 08] 388 0xid^ovta talg utrigy^tv avr^v ml to iXa6rtiQL0v,

= 1 : Gen. 16 12 ai %BlQBg aitov ml %dvrag,

= biC: Ps. 32 18 ol 6g)d'aX^ol xvgCov ittl rovg (po^ovfiivovg avtov]

Ion. I4 xTjQLog i^TjystgEV ^vEv^a i%l t'^v d'dXa00av,

= n locale: Gen. 28 14 rb 07CEgiia cov ... 7tXatvvd'i^0£rai STtl

%'dXa00av %al ml XC^a xal STtl (ioggav xal etc’ dvaroXdg^),

Erstreckung in der Zeit zeigt stcl an los. 614 oUtoog

moLEi mi £^ 7/fiigag („6 Tage lang“)j ini Hebr. stekt der Akkusativ.

Ebenso Mac. 1 6 31 i^l yfiigag tcoXXdg
;
II 13 12 ml ti^igag rgstg (ahn-

lich 02 III 4 15 038); — 1 11 36 dtcb tov vvv BTtl (AV, eig %al elg^}

dtcavra %q6vov] III 7 in ravrag dysiv rag 7)[iiQag ml rbv r^g

tcagoixlag avr&v %q6vov £V(pQO0vvovg.

c) Bei Verb en der Rube '^} = bs?: G&Xi. 24:^o eISbv rd ev^ria

•

BTcl rdg %£tQag rTjg d8sX(py}g avtov; 41 17 iv rra vxvm iiov cpiirjv B0rdvai

1) Matth. 27 45 6v.6tog ^yEVBto ^tcI Tt&cav vijv yijv (abnlicli Marc. 15 B3

Luc. 2344). Zu vergleichen sind auch Matth. 1320.23 1425.28.29 Marc. 416.20

Luc. 425 Act. 7 11 11 28 .

2) Vgl. S. 310, wo uns auch PccgiXbvslv intC rivog hegegnet ist. -

3) Sonst wird das hebr. Aquivalent von Iovbiv bzw. Aovftr^cit, mit H

„in“ verhunden, das von den Uhersetzern entweder mit (Keg. IV 5 10 Xovacct,

STcrantg iv rco ^loQddvtj; Exod. 294 Xovasig avvobg iv vdazL; Lev. 148 XovaBtai iv

vScczl) Oder mit dem bloBen Dativ wiedergegeben werden kann (Exod. 40io Xovffsig

avrobg vdazi; Lev. 149 Xovgszcci to G&ficc ccvtov vdavL u. o.).

4) Die Kichtung wird sonst durch ‘nard und ^gog c. acc. and ccTto bezeichnet,

5) Act. 1618 iTci TtoXXdg ij(iSQag.

‘ 6) Wie &7tb , .. %al acog (oben S. 279).

7) Haufig in Lev. (Huber, Untersucliungen iiber den Sprachcharakter des

griechischen Leviticus S. 61).
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ijtl (Ay, JcaQcc [bzw* uteQij die librigen) to X€Lkog tov Ttotccfiov

(dagegen 41 1 Ssto iatdvccL e^i tov Tcotafiov S. 306); Abd. le sotisg

STcl to OQog to ayiov, VgL Mac. 1 15 n eig ^mga q^evycov tijr a%l ti]v

d'ccka06ocv^ II 14 16 0vvyLl0ysi avtolg aid %(B}iriv Aa00ccov; IV 3 o of

(
4̂ ev &klov Ti'dvtag i7tl tb SatTtvov ^0()cv,

d) Besonders zu nennen ist der adverbiale Ausdruck a% ai^'slav

;,geradeswegs“ in Gren. 33i2 ditdQavtsg ^ogavd'm^Bv a% (eig D) av-

d'Etav (einige Minuskeln iTt’ evd'elccg) tiDbSI „la6t

uns aufbreclien nnd laBt uns gehen, nnd ich werde gehen vor dir

lier" ^). Vgl. di’ evd'SLccg oben S. 240.

2. In libertragenem Sinne:

a) Von auferlegten Lasten = b^: Gren. 33 13 ccl ^6ag Xo%avovtai

ills (d. h. das Kalben fallt mir znr Last); 4286 etc" a^ib iyevsro

%dvta tccvxcc] Ps. 314 ifiaQVpd'f] atc^ a^h %siQ 0ov'j = b^ Reg. I Be

a^agvv&T] %bIq %vqCov izl ^A^cotov; = 'J'JD „von“: Ps. 375 aC dvofitai

(lov ... &0sl (pogt(ov fiocgi) apagvv<d'r]0ccv s^e (ungenaue tJber-

setznng; p hat hier komparativischen Sinn: sie sind mir zu

schwer geworden); ohne. hebr. Vorlage los. 1947 a s^agvvd'i] rj xslg

tov ^Ecygdiyu stz aitovg (ahnlich lud, Isf) ileg. IBs) nnd Mac. 1

8

31

ipdgvvag tov ^vy6v 0ov eitl tovg (pCkovg fni&v.

b) In feindlichem and frenndlichem Sinne: = b2?: Exod. 32 1

0vva0t7] 6 Xabg sod Aagmv] Mich, 4n a7ti0vvi/}%d'Yi BTtl 0a ad'vr] mXIcc;

Abd. 1 E^avcc0t&(iav aid aixriv alg %6Xbiiov] = bi?: Exod. 145 lists-

0tg(lcg)7] ri xccqSlcc ^ccgam ... sTtl tov Xa6v’ Is. 24 Mich. 4.3 zal oi

X'qiL^jjBtai (bzw. ocal ovkbxv iiij ccvtdg^) ad'vog etc" ad'vog goiKpalav^)]

— 3: Gren. 372? ccl %stQsg rjfi&v iiij s0tG)0av etc' avtov; Reg, II 20 21

STcrjQBv tijv XBLQa. avtov btcI tov pcc0iXaaj == „mit“ Gen. 4720

TtoL7j0BLg BTC siis iXer}iio0vv7]v (s. auch oben S. 212 Anm. 3).

Ans den Makkabaerbuchern : 1852 cc XoyC^ovtai icp" i)iiccgj 7^2

xaxcbg aXdXti0Bv btcI td dyid 0ov^)] 10 49 l0xv0bv ist" aitoiigi 70 did:

tC i^ov0Ld^7
i

E<p Tjiiccg; 15 12 iTti0vv‘^xtUL etc" aitbv %a%d, — 1239

sictElvccL x^^Q^S AvtLoxov^ ahnlich 42 1431 11734 14 ss 1532 (vgl.

Reg. II 6 a i^etstvav ^O^d tijv xbIqcc avtov stcI tijv xi^cotbv tov d'sov) ^).

Die Redensart TtagaiifidlkBLv btcI tiva (Peinde, Stadte belagern)

1) Vgl. Died. Sic. 19, 38, h Tcoodyetv.

2) In einem und demselben Satze wechselt bi^ mit bs^, vom Ubersetzer aber

beidemal durch eig wiedergegeben : Reg. 1 25 17 GvvzBviXsGtat ij 'na^^cc eig tbv %vqiov

rjiimv Ticci sfe tov olkov avtov,

3) Anders ist Gen. lSi9 %dvta oaa ^IdlriCBv avtov l^^blP „uber ihn“

(aber In;’ baben hier nur Ay* die iibrigen ngbs).

4) Luc. 22 53 ov% i^stSLvats tdg %stQag Itt’ Iftl.
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findet sich 1232 5 27 626. 31 92 ^), wie auch in anderen Biichem (hebr.

ineistb:?n:5nr Iud.20i9 Reg.Illi 111228 IV 25 1 Par. II 32i ler. 2729).

c) Ziirnen Tiber, hoffen auf u. dgl. ^): Ps. 73 1 ^Qyl6%^ri 6

60V STtl utQdfiarcc vofirlg 6ov 1 „in (= gegeix)“. — Mac. I26i utdvtsg oC

sXutL^ovrsg a'bt6v] andere Beispiele S. 314 Anm. 4. Der Prapo-

sitionalausdruck steht zwischen Artikel nnd Substantiv IIIO28

eui xhv x'^Qtov %axa(pv'y^v. — Ps. 1465 i^jclg avxov estl ocvqlov^)i

3222 yevoixo to ilB6g 6ov, ^cvqls^ 6<p^ ^3?; 116 2 ixgaxcawd^f] to

k'Xsog avxov i(p^ — 883^ occt^dia (lov ocal xj 6dQ^ iiov

xiyaXXid6avxo e%i %'shv ^a)vxa bl&5. — Mac. 1 2 39 STciv^rjoav eod a'^TOt^g

;

60 dv£0caLvC6d'7} BTC aixov X'6jtri ^sydXrj; vgl. Mich, lie ^'6Qrj6ao xal

xcELQai (dies sind Zeichen der Trauer) a%l xd xhva xct xQvcpBQa

60V

d) Ziel und Zweek bezeichnet btcC (vgl. oben S. 316)

:

Mac. 1428 dvB6XQsip£v 6^1 xriv 6KvX£lav x^g TtaQs^fioXrjg] 10 74

6vv7]vx'y}6sv avxm ... 87tl ^o'tjd'stav avxov] 11 47 B}cdXs6Ev xoifg

^JovdaCovg anl pori%'Siav,

Mac. Ill 20 ml to jrvp (naml. um das Peuer zu holen);

5 18 6 7t£^q)d'Blg ... ierd x'^v i7tC67CS^LV xov ya^otpvXcmCov] 3 is i^sitifidmv

BTtl izdvdrj^ov hiBXBCav] 811 nQOxaXoiiiiEvog etc dyoQa6fibv ^ovSalcov

6(j3^(ix(Dv; 25 xd dh xQijfjcaxa xmv TcaQaysvoiJiBvmv i%l xhv &yoQa6iiov

aix&v iXafiov ;
34 6 i^Ttdgovg i%l xijv TtQd6iv x&v ’lovdaciop

dyaydiv] 15 17 Xoyoig ... dvvapLBvoig hn dgsxrjv TCagoQ117(6ai,

Mac. 11164a ml xb TCQoxBlfLsvov d)XQvv£ xov ^a6iXm] vgl. auch

die Varianten in 613 79 oben S. 316.

Mac. IV 4 19 El^BnoXCxBV6£v ml 7td6av Tcagavo^iiav 5 i4 xovxov xov

xgdTCov ml xijv exQ^b6(iov 6ag%o(paylav moxgvvovxog xov xvgdvvov

(ahnlich 14 1). — 819 6 xatgog inidg %aXBt btcI xiiv dTcdSsi^Lv XTjg

L6xogtag] II 20 IsgoTcgsTCovg dymvogj ^99
’ bv did xijv B'bcs^Biav slg

yv(iva6lav ^dveov dd£Xq)ol xo6ovxol xXrid^svxsg odoc 6Vi%')(d'i((L£V‘j 16 le

yBvvatog 6 dy(DV, bv ocXrjd'Bvxag ... svayG)vc6a6d'£^), — 126 7:«p-

ogii^6Bi£v BTtl xijv 6coxr]gCav Bi%Bi^ri 7CoiYi6ai xov 7CEQiX£m6(iBvov.

e) dLavo£t6d^ai nnd Byxsiad'at btcI xd Tcovrjgd^ vollig abweicbend

vom Hebr. : Gen. 65 Ttdg xeg diavostxaL ev xfj xagSta aixov iTCiiiEX^g

ml xd TCovYjgd IPI pn ‘inb ]nn®nr bD ;,jedes Gedankenbilden seines

1) In anderem Sinne Mac. 1 983 1167, wo es das Aufschlagen des Lagers an

einein Wasser bezeichnet : Tcagsve^ccXov xb vSeag Xd'aMv ’Aetpag bzw. xh vBmQ

xov rswricdg ;
ebenso Ind. 7 1 Ttagsvi^aXov ixcl iitriyiiv Ugd&. Vgi. S. 306 uber

c. gen. und c. dat. bei Aufenthalt am Wasser.

2) Vgl. S. 218. 222f. 243. 313.

3) Dittenb., Syll. ^ 1073 20 x^v ^litCda xf(s (sic !) ivcl xhv Lsgthvaxov ctipavov ct'bx&L^

4) Dittenb., Syll. ® 558 20 naliom Bl a^xo^g Tial StxI i^via SttI xdv TtdxQtov

saxLCCv,
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Herzens [ist] nur bose“
;

821 ay^sixat 7
}

dtdvoccc xov dvd'Q(D7Cov

e7tl %d TcovrjQci ‘IS’’ „das Sinnen des Herzens des Menschen

[ist] bose“. Damit vergleicbe man die oben S. 301 bebandelte Stelle

Gem 50 20 .

f) In festen Verbindungen:

Reg. ni0 i 5 Ps. 22 0vvri%^ri6av a%\ to aird „zasammen “5

vgl. Mac. Ill 3 1 ^vvayayalv ^dvxag iutl xb avx6 ^). Abnlicb Reg.

II 21 9 a:Ka6av oi mxd avxol aTtl xb ai)x6, — Ps. dOs k^aitoQavaxo a^(D

Ticcl ildXsL istl xb ccvxb zax^ 61 10 avtol ^ccxatbxrixog STti xb

a'dx6; 736 a^SKOtljav xdg d'vgccg avxrjg' btcI xb aixb iv TtaXs'Kai , . , %axaQ-

QCi^av ccix7]v; s alnav av xy nagdCa aix^v rj 0vyyBvaict aix^v stcI xb

axixb] 978 tcoxoc^oI xgox7jcfov0cv Z^^g'^ xb avxo} 132 1 xb ocaxoiKstv

ddelq)ovg e^tl xb avx6, — AuBerdem wird *1^'' iibersetzt a) durch

xccxd xb a'dxo: Reg. 1 11 11 oiz i>^aXsLq)d'7]0av iv avxolg dvo %axd xb

avx6] 1114:16 i^dgai iia %al xbv vlov ^ov Tcaxd xb avxb (A, om. B)

ccTtb xXrjgovo^Lccg 'd'sov; /3) durch cc^a: Is. 44it 6vva%d'yxa)6av icdvxeg

xal ^xyxmCav diioc^ %al avxga%yx(x)0av xal ai6%vvd'ri%co6ccv dfia] Ps. 39io

xaxacOxvvd'Bcy^av xal avxgaTCsCyaav d^a oi ^yxovvxag xi]v iljv^yv /lou

;

87a8 Tcsgii^zov cipua; y) durch b^od'v^adov: lob Bis 6(.lod^v^ad'bv da

Oi ccicbviOi ovx yxovcav q)(oviiv (pogoXoyov^ ahnlich 16 11 17 le 19 12 21 20

244 3138 408 und noch 6mal in lob^). — In Is. 22

3

utdvxag ol ag-

yovxsg dov TcacpavyaOiv ist in der IJbersetzung unberlicksichtigt

gebiieben; ebenso in Os. 11 7 . 8 .

£9
?’ Ixccvov j;Weithm“^) nur in Mac. II: 75 xfjg dx^aidog £9

?" ixccvbv

diadidov^r/g (;;als der Dampf sich weithin verbreitete", A oin. dta)]

826 (jvvdid^avxag a'dxovg i(p^ ixavov.

BTtl TtoXv „sehr“ : Mac. IIl5i9£7ci %oXv yagaigo^ihovg^ vgl. Esdr.

I114i dgyCed'y ml tcoXv inl'in „sebr“ (eig. „viel machen“)
;
Ps. 1223

67cl TCoXv BTcXyd'vvd'Tj^av a^ovdsvdaswg „vieP‘. Sonst noch Reg.

II3i Sap. 18 20 Sir. 49 13 Idt. 5i8 10? Is. 55? Dan. lisa und als

Variante Eccl. 7ii.

BTtl TcXalov „weiter“^): Mac. 11 1236 xa)v Ttsgl xbv 'E^dgiv ml
TtXsiOv ^a%o^BvcDV] 10 27 Ttgoyyov djtb xyg TtoXsiog BTtl TtXsiov; III 5 is

ml TtXelov Ttgo&xoTtxovOyg xyg oftiXlag, Sonst noch lud. 20 40 Esdr.

1224 Ps. 5O 4 6I 3 1224 Sap. 812 Sir. prol. e Idt. 13 1 ler. 2 i2 .

1) Vgl.Polyb. Ij 78, 10. 82, 4 ; 8, 70, 12 ovvditxsiv (bzw. gvvsIQ'siv und GwayaysCv)

£jrl xavto, Einige Male auch im N'T. Beaclite Dittenb., Syll. 786 65 iydidovtsg

ccv Tf So%£l 6vv(psQOv sl^ev BTtl TO ccvTo Ttdvta rd ^v^atcc, dv xs %ccrd ^SQog,

T&L TO Bl(k%L6X0V Vq)LGXaflEVG>t 2,d(l7pSG&(Xi didg)OQOV,

2) Aufierdem kommt o^o&v^adov vor in Exod., Num., ler., Thr. (^iiberall ftir

in^) und Esdr. I, Sap., Idt, Mac. III.

3) Polyb. 11,25,1. Dittenb., Syll. ^685 30.

4) Auch Dittenb., Syll. ^6345 5622.5.



€7tl 7cX'i]0coy mit folgendem Grenetiv nur Mac. IV12io Sqk^cov

inti ntXri^Cov rmv trjfdvcov,

inch ro^ovTov: Mac, lids rfjg €%d’Qag stcI ro^ovrov ntQo^atvoiifffjg

&(nr£ %tX,] 742 td tcbqI tovg 6ncXay%vt0iiovg ... i%i %o6ovtov SeSri-

X(h6%^(0] III 3 i 6 Sv06B§iig inti xooovtov a^s%6Xri6av co^xa %xX.^ auch

Est. Ell axv%av '^jg a%o^av ntQog Tcdv ad'vog (pcXavd'Qcontiag inti xo^ovtov

B6xa ncxX. Mit abhangigem Grenetiv Mac. Ill 2 20 inti xoi^ovxov

0ovg nt^orjXd'av &6X£ kxX, ^).

3. Einzelbeiten:
a) In demselben Satze findet sich bei antC Dativ und Akkusativ

in gleicber Bedeutung: Gen. 92 6 XQOfiog viim^ ... aaxai inti ntci6Lv

xotg d'TjQCoig xfjg yfjg %al inti ntdvxa xd ’oQvaa xov ovgavov (beidemal

b3?); 38 80 6 avxovj iq)'' (p yv inti xrjv %£tQcc (A, inti xfj %aiQl

D®^^M) avrov xb nc6x%tvov „auf dessen Hand". — In dem-

selben Satze Akkusativ und Genetiv: Gen. 4026 aeovxai inti xacpaXiiv

^l(D6ii(p ncccl inti ncoQvq)j]g (bv ^lyri^axo dSaXtpcbv (beidemal b)-).

b) Auch sonst weckseln die Kasus bei intC haufig ohne TJnter-

schied der Bedeutung, z. B. steht bei „opfern“ nicht nur hncC c.

gen. (S. 306), sondern auch c. acc. : Mac. II 59 ^v0id^ovxag inti xbv

^(Dfiov; 2 24 a'ijgpa^av avxhv inti xbv jScoftoV; 4 50 id^(iicc6av inti xb

d'v6ia0X7]Qiov
]

53 dv'^vayKav d'v^iav xard xbv vd^iov anti xb 'd’Vi^tcc-

6XYlQtOV.

c) An einigen Stellen der Makkabaerbilcher schwankt die tlber-

lieferung. Zwischen inti und ntQbg: 1 2 41 ntdg dv^'Qmntog og idv aXd'ri

ntgbg (A, £ 99
’ &^V) '^pccg; 820 sqxovxccl ntQog (AV, £99

’ 643

StantSQa^av ntgbg (AV, fV avxovg; lOei 6vvij%d'7j^av int (A, ntQog

i?V) aixov] 11 73 inti^XQBipav ntQog (A, ind S55V) ccvxov; II4io sid'icjg

ntgbg (A, inti V) xbv "EXXyvL%bv %aQa%x^Qa xovg b^iLotp'vXovg paxsatYj^a,

— Zwischen intC und iv: 1 10 69 ntagavipccXav iv ^lapbvaCa (A, inti

Jaiivaiav 5?V); lies ntagava^aXav ZjCiicov iv (A, inti ^Y) Bad^^ovga,

— Zwischen intC und aig'^): I Os ntccgava^ccXov aCg (A, inti 'lagov-

6ccXrip.] II 11 24 xfj xov ncccxgbg alg (A^ intlY) xdEXXijvtncd jisxad-iaat

1) Vgl. Krebs, Die Prapositionen bei Polybius S. 97. Auch Dittenb., Syll.*^

1073 30 STtl xoGovtov Ss ntccl ccQSxfjg %al swpvxLCig ‘^X^av &Gvs kvX,

2) Vgl. Huber, Untersuchurigen iiber den Spracbcharakter des grieeb. Lev.,

S. 01
;
„Dle Konstruktionen (von antC) greifen leiebt ineinander iiber, was beweist,

dab ibr Hedeiitungsiuiterscbied geschwimden ist: Jg?'' dv noifiri^y Jvc’ avvfjg

Lev. 152(5; eqp’
f;

chf %ot^7]d'f/ avxyg 15 4.24“.

o) hiiierball) desselben Satzes wecliselt intt und sfe Reg. 1229 inti^Xs'tpag inti

xb ^v^icc^d ^ot> %al Big xi]v d'VGiav piov (beidemal !!1).

4) Vgl. Ma(‘. 1109 g^BxapoiivBtv inti xd 'EXXTjviTtd (die bellenischen. Gewohn-

beiten annebmen).
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13 IS siapaXstv to 6rQ()it£v[i()c ... iutl (A, eig V) t^v ^lovSaCaVj

ni 2 28 ^rjdavcc tcbv ^vovraiv STtl (A, elg V) UqSc a'dt&v aloiavai.

— Zwischen i^tC tind otsQl: II Si? 7tBQiB%B%vxo b%1 (A, %sqI V) xhv

&vdQa III 6 48 B^i6vt(Dv e%1 (A, txbqIY) it^lriv; IV 9 12 ccvi^aXov

airbv ijtl (A, ^sqI x) tbv tQOxbv; 11 10 xijv d6q)'bv aitov i^tl (A,

tzeqI tbv xQoxf'Cc^ov (jtpyjvcc xarha^tljap, — Zwischen btcl nnd 'bytd

:

11487 XQaiJtslg iitl slsog (A, sXhvg Y).

i^-

1. Ortlich^):

a) tlbereinstiinmend mit dem hebr. D „in“

:

Gren. 723 bv ry 40 10 bv xfj a^iTtsXp XQslg TCvd'^ivBg^, 41 5

BTCxii. 0xdxv£g kvi^onvov bv tcv^^svl bvC] 4524 bv xf\ Exod. 222

IBs h) yfi &XlotQl(f (ebenso Mac. 1 6 is, vgl. Ill

6

3 iv l^avri yfi ^vov)’^);

Exod. 23 19 ovx BTp^dsi'g dgva bv 'ydlamt, iirjxQbg wbxov usw. Vgl.

anch Gen. 15 1 sysvijd'Tj ^fj^a %vgCov ^gbg iv bgd^iaxt] 402

sliXEV 6 d'Bbg ^IcfgaijX iv bgdfiaxi xrjg vvoixog^).

Bex „trinken“ und „weissagen in (wir sagen: aus) einem Becher“

:

Gen. 445 ov tovxo (sc. to xovdv) £6xlv^ iv S TtCvBi 6 nvQiog iiov]

avxbg de oicovcijiia oIwvC^bxccl iv aitm, Sonst Ttivstv iv^) noch Esdr.

13 G Thr. 54 (Q, fehlt in BA) Mac. Hiss nnd fiir aram. ^ xntc?

Dan. 52.3. 23 (LXX nnd Theodotion) ®). Dagegen wird p „von, aus“

nach „trinken^' durch i^ oder aTtd iibersetzt’): Beg. 111174 i% tov

XBLndQQOV %lB(Sai (ahnlich o); Exod. 72i mstv vdcog i% xov Tcoxa-

/xon^); 18.24 %iBiv nd£o() dwcb {i% E) Ton jcotag^ov^).

1) tiber das N. T. s. Theimer I, S. 26.

2) Luc. 957 yfOQ£voiisv(ov a^tcbv iv rfj 6d&. Aberlos. 5? 'natk xi\v bd6v (hi^x

bezieht sich l-na j,in dem Wege“ nicbt auf einen einzelnen Weg, sondern auf

die ganze Wanderung durch die Wiiste); vgl. auch oben S. 247 nebst Anm. 4.

3) YgL Soph. Phil. 135 iv |eVa ^ivov^ Oed. C. 184 ^Bcvog ml iivrjs und

„fremd in der Fremde" in Eichendorffs Lied, „0 Taler weit, o Hdhen“.

4) Act. 9 10 st^sv TtQbg cc^vhv iv 6Qd(jLari 6 ^vQiog’, 103 sTSbv iv ogd^uccTL

(pavsQ&g. — Vgl. Mac. IV 6 5 ooGnsQ iv dvsiQtp ^ccaavL^ofisvog.

5) Auch Lucian deor. dial. 6 2 (W. Schulze in Kuhns Ztschr. 42, S. 319, Anm. 3).

6) Ebenso sagt man im Athiop. „trinken in etwas“ (Brockelmann, Grund-

riB II, S. 363). Ahnlich im Assyr. saiu ina libbi „trinken in dem Herzen von

etwas“, d. h. trinken aus etwas. Vgl. auch franz. loire dans,

7) Dittenb., Syll. ^116880 thy %Sd'a)vcc , , . i^ ov 6 dscv^otag bH^lgxo \%\Cvsiv,

8) Durch il wird auch ein hebr. Genetiv wiedergegeben : Num. 2017 21 22

qvSb (bzw. o'b) TfLOfisd’cc vdooQ i% Xd%yiov (bzw. (pQiccrog) aov, im Original beidemal

„Wasser eines Brannens“.

9) Am. 66 P‘1
D*'in‘On „die Trinkenden in Kannen [von] Wein“ heiUt

griech. olitivovtzg xhv bivlLCfiivov otvov] der Ubersetzer wird anders gelesen haben.
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Der Prapositionalausdruck „m [der] Mitte“ wird bald ge-

nauer durcb iv fihtp iibersetzt^): Gren. lo iv tov vdatog*^);

83 iv tov TtccQaSsCoov
j
23 10 ^Ecpghv ixdd'7]to iv (is&<p t^v vt^v

Xst u. 0 . (daneben 29 iv iisom tm uta^adsC^p; 37? iv }ie0(p tp

bald freier durch bloBes iv wiedergegeben : Gen. 021 hv tp oi%(o

whtov] 18 24. 26 idv m^Lv Ttsvt'ijmvta hv tfj %6Xei SlKatoi] 236 ^a&tXai)g

dtCLQic '^ao'D 6v si hv 'fj^tv*, Exod. 25 hv tp aXsc; 024 irb 7tvQ (pXoyi^ov

iv tfi xaXd^ifjj 25? 6(p%'ri6oiiai^) hv iiitv; 2045 h7tL%X7jd''i^0o^cct iv totg

vlolg l[0Q()C7]X] Num. 13 ss 6 Xabg bv scjQdmjisv hv aitfj (sc. ty yf/).

Ebenso wird nnpl „in [dem] Innern“, „in [der] Mitte" teils

genauer iibersetzt: Is. 625 iv ^sd(p bdov, Ps. IOO 2 ev tov oixov

^ovj Reg. 1 16 13 iv ^BOo) t&v ddsXcpmv avtov', los. In natd yi,s6ov

tyg TcaQs^i^oXyg tov Xaov^ teils freier wiedergegeben, and zwar

dnrcb blofies iv: Gen. 18 12 iyeXaOsv UdgQa iv iavtyj 24 iv cctftrj

(sc. tfj TtdXsL); Exod, 17? el sonv %vQiog av y^lv] Deut. 45 iv ty

yy] 23 14 %vQiog 6 6ov iv%aQi%atBv av ty TtaQa^^oXfi 6ov (vgl.

Mac. 112 28 &vBKav6av itvQccg Iv ty mQsii^oXfj aiftav). Dent. 18 2

iv tolg &8sX(polg aitav* Ps. 1472 siXdyrj^av toig vCoiig 6ov iv 60I]

Mich. 3 11 oixl oc'igtog iv •ii^lv iotLVj durch ^istd: Exod. 33 3 oi fiij

6vvavu§d) (iBtd 0ov; Num. 1442 oi ydQ acftLv X'igiog fisd'^ ifi^v;

Deut. 1 42 0^ yd^ ai^L iftwv^ durch STti c. gen. : Gen. 45 e tovto

SsiitsQOv hog Xi^og btcI tyg yyg. Beachte Ps. 352, wo fiir ‘lib llpl

„in [dem] Innern seines Herzens “ nur gesagt wird iv mvtp^),

Wie ‘^ini und l^ipl kann auch das gleichbedeutende aram. i;\l

wortlich wiedergegeben warden: Esdr. II 4 i5 iv iihcp aityg (sc.

tyg otoXscog)] Dan. 825 a^c:)^ioXoy£tto tp %vQl(p iv ^i^cj tp otvgC

(Theod. iv fifero? tron TCvQdg). Dagegen heiBt es, wo es sich um ein

Schriftstuck handelt, nur hv: Esdr. II 6

7

tdSs yaygccTCtac iv a8tpj

62 tovto yayQa^^Bvov sv aitfj (sc. ty xeq^aXlSi) iTcdiivyiva, Vgl.

1) Auch durch did iiiaov (oben S. 236). Einfaches iikov steht dafiir Eeg.

1 11 11 ^saov rfig TeciQSfipoXyg, vgl. Bittenb., Syll. ^88815 8id rd i'%siv vSdtcov

(Jtoav XQTjCLV Ticcl %SLa^cc!, iiicov dvo axQaxo'JtidGiv xmv bvxcov iv ay 0QdK7ji

Plutarch Puhl. c. 8 Mkov dvoiv ystpvQmv (lat. Inter duos j^ontes).

2) Dittenh., Syll.^826 E 23 (7) ©g ... (ihm xov . x^^Q^S^ov].

3) 6q}Q''i(ioiiaL und iTCi'nXrj&'iao^ccL stehen fiir hebr. „ich werde wohnen‘‘.

Der Ubersetzer vermied den Anthropomorphismus, daB Gott in Israel wohnt.

Ebenso 29 46, wo er fur ODlJnl „mein Wohnen in ihrer Mitte“ sagt Ijtt-

%XYid'fjvcci (X'bxotg.

4) Wie l^pl, so wird auch 1‘npt) „aus [dem] Innern“ bald genauer iibersetzt:

Exod. 3114 h^oXa&QSvd'tffSxcci f) ipyxy hsivT} i% (iegov xov Xaov cc>bxov; Mich. 5 10

i^oXs^QEVGOi) xoijg I'lTCTCovg h ^kov Gov; Deut. 215 i% n>kov xfjg TCccQSfi^oXTjg; 16 h
p,EGov xov Xccovp bald durch bloBes ii wiedergegeben : Deut. 2 14 h xfjg TCaQs^i-

poXfjg; Lev. 174.10 h xov Xccov a^xTjg; Am. 2 3 uvxfi^.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft. 22
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Mac. 11342 yQd(psLV iv ratg 6vvyQuq)algj 15 15 sua^toXdg ... Iv alg

EysyQcCrTtvo rads.

Auch. „in [dem] Herzen‘S wird haufig wortlich iibersetzt:

Reg. III814 ev Tfj %aQd(^ dpvdg; Prov. 23 s4 Ez. 274 . 25. 26. 27 282.8

iv %aQS[<f d'ccXd60rig (vgl. Ion. 24 sig ^dd'rj %aQd(ccg d^aXd^do^g)
,
Ps. 453

iv mQSiaig (hebr. Sing.) d'aXa66^v] ein wenig freier Exod. 16 s sv

^ihip tTjg <d'aXd(^07]g Dagegen abweicbend vom Hebr. Deut. 4 ii

scog rov O'dQuvov D^TOin 'I'Sf ;jbis zum Herzen des Himmels".

Vollig frei ist der hebr. Text behandelt Prov. 2454 tQi^ovg vrjbg

utovtoTtoQovarjg^) „[den] Weg [des] Schiffes im Herzen

[des] Meeres“®). Vgl. anch unten S. 332 f.^).

Eine ahnliche Redensart ist „in den Angen^ ^), die wortlich

wiedergegeben werden kann, wie Ps. 117 23 sativ d'ccv^cc^tij ev dcpd'aX-

^oXg (zitiert Matth. 21 42); Ind. 176 dvijQ to eid'lg sv dtpd'uX-

[lotg ccitou sTtolsv „ein Mann (d. h. jeder) das

Rechte in seinen Angen (d. h. was ihm recht schien) tat er“ nnd

so oft, vgl. Mac. 1 223 TtQo^rjXd'sv ... iv dg)d'aX^otg %dvtcov (die Ver-

bindnng fehlt in Mac. II—IV), oder dui'ch bloBes ev: Is. 621 ovai

oi evvBtol sv sccvtoig (Dn*iD"’>'n „in ihren Angen“) %al sv6%iov ccvt&v

sTtcat'tjfiovsg (DH'^DS „gegenuber [d. h. vor] ihrem Angesicht"). —
Ganz frei iibertragen ist Gen. 46 le ixd^i] 0ccQaco %al d'sgaitsCa cz'btov

TOIS „es war gut in den Augen Pharaos

und in den Augen seiner Knechte“.

„in [der] Hand [jmds.]“ hat oft rein lokalen Sinn, z. B.

Gen. 38 18 tijv Qd^dov triv sv tf/ %siqC 60Vj 39 13 %atsXL7Csv td i^dtLa

aitov sv taXg %SQ0lv (hebr. Sing.) avtfjg] 40 11 to TtotriQvov ^ccQah

sv tfj fiov; Exod. 42 ti tovtd s6ttv to sv tfj %slq( 6ov* Reg.

1

2

18 iiQsdyQa tgiddovg sv tfj %slqI aitov. Daneben kommt es auch

in verschiedenen iibertragenen Bedeutungen vor, z. B. in jmds. Ge-

walt: Gen. 166 ISov tj otaiSCeKT} 6ov iv taXg %sgoCv (hebr. Sing.
;
nur A

1) Ygl. Marc. 0 47 iv (lictp vjjg ^d’ccldearig. Die Redensart iv ^isaa tivog wird

im N, T. sonst vornehmlich angewandt von Luc., Act., Apoc.

2) Aus Horn. 211 rrjg dl TCccvrjjiSQirig tircc^^ lcxlcc TtovtoTtOQOvarig, daher auch

in Anpassung an den epischen Stil die Genetivform vrjog.

3) In demselben Verse wird noch ein anderer hebr. Prapositionalausdruck

durch ein Part. Pras. ausgedriickt : I'xvrj astov ytstojisvov „in den Himmel".

4) Wie im Hebr. lini, manchmal schon 25um Wert einer ein-

fachen Praposition herabsinken, so auch im Assyr. ina, ana^ ultu kirib, libbi „in,

nach, aus dem Innern, Herzen Die Verbindung ina libbi ist so fest geworden,

dafi sie schon im iibertragenen Sinne gebraucht wird, namentlich instrumental, wie

z. B. „ein Kraut sa amelu ina libbisu ikassadu nabbisu^ durch das der Mensch
seine Vollkraft wiedererlangt“ (Brockelmann, GrundriB II, S. 375).

5) Siehe auch S. 186. 191. 196.
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ivavtCov statt hv t, %) 6ov^ vgL Mac. 1

3

is svxoTcdv i^uv dwiclsL-

6%'Yivai TCoXXovg iv %eq61v dXCycjv; in jmds. Besitz: Exod* 224. l&v ...

siQsd^ ev rfj xbcqI ccvtov to von dem, was jmd. in der Hand
hat, womit er sich beschaftigt : Gen. 393 S(^a av 7Coc% z'tiQiog siodot

iv wtg %BQ6lv (hebr. Sing.) avtov (abnlich 23 obne hebr. Aquivalent),

vgl. Mac. 1247 ocatsvodmd’rj to i^yov iv %avQl aitmv; 14 se svoScj^tj

iv tcctg %BQ0lv avtov tov e^aQd'Tivai tSc sd'vtji 16 2 avodca^rj hv talg

%BQ6lv Q'lidaad'ac tbv laQarjX^ aucb II 10 23 tie Tcdvta iv ratg

%BQ6lv svodov^svog (ecbtgriecb. ohne a'dtov). Besonders bemerkens-

wert ist aber, daB im Sinne des lat. per, nnseres ^durch^ ge-

brauebt werden kann^): Gen. 8820 aTtsatsiXsv ^loidag tov Sgitpov hi

aiycbv iv %blqI tov tcoi^avog aiftov] Lev. 16 21 \ila7C06tsX€t (sc. tbv

Xi^aQOv) iv %eiqI dv'd'pdjtov itoifiov slg t'^v B^rjiiov] Num. 15 23

6vvitalsv HiiQiog jtQbg vyidg iv %siqI M(x)v6fi] los. 229 did 7tQ06tdyiiatog

%vq(ov ev %biqI Mmv^fi] Heg. 1 16 20 eXa^Bv ^Ie06al yojiOQ ccqxwv ... Kal

hlaTCs^tsUev hv %siQi ^aveld tov vlov aitov TtQog HaovX] III 12 15 to

^fj[ia uitov 8 hXdXrj^sv hv %siqI ""Axbicc tov UrjXcovBkov'^ Par. 112025

dt’ ivtoXTjg xvQLOv tb tcgb^tayiia hv %bcqI t&v ^Qoq)'rjt&v (bier ist

aucb dt’ hvtoXTjg = ‘T’D); Agg. I1.3 iyivBto Xdyog xvqCov hv %BtQi

"^AyyaCov tov 7vpog?7jtov (abnlicb 2i; dagegen 2 10 jrpdg c. acc. statt

und so aucb Is. 20 2); ler. 442 toifg Xdyovg xvqCov ovg hXdXrj&sv

iv %biqI ^IsQsyiCoVj vgl. Bar. 220 xad'dTCSQ iXdXti6ag iv %siqI tebv tstaCdmv

0OV t&v QtQoq)7jt^v (abnlicb 28 und mit dem Plur. xbq0Cv 24). Den-

selben Branch treffen wir aucb in Mac. I an: I44 d^i^teiXav 6

^a^vXsvg iv xslqI dyysXmv} 4 30 6 6vvt^(iljag tb tov dvvcctov

iv %blqI tov do^iXov 6ov AavsCd.

b) Abweicbend vom hebr. Texte:
Piir hebr. Genetiv: Gen. 4 20 oixoiivtcov iv 0xr]vatg

„Bewohner [eines] Zeltes“; 1025 tcdvtag tovg xatoixovvtag iv talg

7t6Xs0Lv^)] Bxod. 2331 rou^ ivxa^'yjfiBvovg iv tfj yfi

1) Im Syr. stelit ^ „in [der] Hand" ganz gewohnlich fur ,^durch“, selbst

bei Abstrakten und Tieren : ojJLa^^ ^ „in [der] Hand seiner Gebete", d. b. durcb

seine Gebete (Leben des Epbraem Syr., Brockelmann, Cbrestom. S. 27, Z. 6),

JJLox.^ ^ „in [der] Hand der Tiere", d. b, durcb die Tiere (ebd. S. 26, Z. 20).

Wie abgeschliffen diese Verbindung ist, zeigt Brockelmann, GrundriB 11, S. 370 an

dem Beispiel ^ „durcb seine Hande‘‘, eig. durcb die Hand seiner Hande.

— Benselben Gebraucb kennt aucb das Athiop. (Dillmann, Gramm, der atb.

Spracbe S. 345), das Assyr. {ina Tpat „in [der] Hand“) und das Kept. ent-

standen aus agypt. fj^r db n „auf der Hand Y0n“)-

2) iv — nacb %atot%Btv Gen. 13 12 147.12 (aucb Mac. 1336 und nacb oiv.Biv

10 10 13 63 1434). Seltener regieren qI%blv und iiatoi%BLv den Akkusativ, z. B. Gen.

24 18 at O'vyatsQsg xebv ot%ovvtmv rr/v tcoUv iDlSS Tdcbter [der]

22 *
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^die Bewohner des Landes". — Exod. 10 s naeai al oMai iv icdsr}

yfl tS)v AlyvxrCcov bO ’’ina »die Hauser ganz Agyptens". —
Reg. 125 'fl

noXXi] iv rixvotg D'lJS ran „viel [vonj Kindern", d. h.

eine Kinderreiche; 222 x&g iv &vdyxr} bs „jeder Mann

[von] Bedrangnis"; 268 jtovriQog iv iTCiT7iSs'6iia0iv Q'lbbS'a yi „b6se

[von] Handlungen". — Tiber Gen. 2 10 itavtbg |uAov tov iv tp nuQcc-

dfiiOoj, Exod. 0 25 m&eav ^otdvvjv ti^v iv rp icsdim u. a. siehe unten

in dem Kapitel iiber den Artikel.

Eiir hebr. Akknsativ: Gen. 38 11 iv tp ohca tov jtat^dg 0OV

n"’l »[ini] Haus“; 43 19 iv tp xvl&vt tov ol'xov ninS »[am] Tor".

Pur n locale: Gen. 129 i0tQato7tidsv0Ev iv tfj iQVjHip', 28 12

i0ti]Qiy[iiv'rj iv yf].

== by »anf, iiber" : Gen. lie t^g tepBiitv&ov tijg 0ciqc(v, ij i0tiv

iv tfj i^'^/i^^); 38 14 x^bg tcctg nijXaig Alvdv, tj iotiv iv aapddm

0a(iV(i; Exod. 85 6 tbicog iv S Od E0trixag-, 12 iv tp ’6qei toutoj;

Ion. I 2 x-iiQv^ov iv axitfi (sc. NivEvrf)-, Mich. 2i i^yatb^Evoi xaxd iv

tcctg jcotTtttg ait&v.

= b „zu, fiir" : Gen. 36 si xcq'o tov ^ccOiXsvOca /3oc0Uicc iv 70ga7j/i

(A statt t^) „fur die Kinder Israel", vgl. Mac.

112 ? tov /3ce0U£iJovtog iv ifitv.

= 13? „bis": Gen. 13i2 i6%i^v(x}(3sv 8v Uodoiioig.

Zu erwahnen sind noch die Verbindungen iv a%eiv

(Gen. 164 n. o.)^) und iv ya^xQi Xa^^dvstv (z. B. Gen. 38 is Exod. 22)^),

die das einfache Verbnm nnn „schwanger sein, schwanger werden“

ersetzen.

Einige Male steht iv bei Ausdrlicken der Kleidung: Mac.

Hiss stvcci iv TtoQcpvQa %al ixaiv xcdQTtrjv III lie t&v Isgscov

iv Tcdaatg ratg i^O'^GBdiv %QO0'JtB06vt(ov^y Hiermit ist zu vergleichen

Manner der Stadt“; 252? ol%aiv oUl'ccv „[ein] Bewohner [T^on] Zelten”; —
13 7 KCitj)%ovv 'c^v yr]v DTS*’ „wohnend im Lande“ ;

34 so rotg %atot'Aovaiv rr}v yfjv

,?[deni] Bewohner des Landes" (ahnlich 36 20 Lev. 25 10 Nnm. 32 17);

Lev. 2625 7}VLV,a 'narcpyistts ccvttjv DDtintOH ,,in eurem Wohnen auf ihm

(naml. dem Lande)". Vgl. Polyh. 1,3,1 ycaQcc xois rr}v "Aalav %a'coi%ovGLv^ 6,8

to^g r^v 'IxaUciv ohovvtctg,

1) Vergleiche Mac. 1624 ^TCogs'Sd'rimv oSbv tgiav rjiiEQmv iv vy igriiim mit

Exod. 5l 716 ^vcc [ioi> soQTctacoGLv (bzw. Xccrgsvay) iv vfj und 5 3 TCogsvad-

^s^cc 6Sbv rgiav rj^EQoiv sCg rijv igrjiiov (hebr. stets ‘lilTD!! „in der Wuste").

2) Schon Herod. HI, 32; IV, 30; auch Matth. I 18. 23 24 19 Marc. 13 17 Luc. 21 23

Thess. 153 Apoc. 122 .

3) Arist. hist. anim. 9, 50. — iv yccatgl evXXafipdvsiv Luc. 1 31.

4) Dittenb., Syll.® 58940 6 de Gtsqjavrjq^ogog ... (pegita ^oavcc Ttavtcav xoav

dcbdfi^tK ^£&v iv ia&yjGLV ag ^aXXiataLg, — Ygl. Act. 1 10 dvSgsg dvo TeccgsLaxrj-

%Ei6av ccvtotg iv iGS'jjGSGi XsvTicctg (ahnlich Luc. 244).
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Exod. 884 iicctsjCBV^')](3av iv ^avd'LKotg^ wo aber im TJrtext bloB

„and sie trauerten^ steht. Hebr. Parallelen fehlen mir.

Anm. : Zwei Prapositionalausdriicke mit sv folgen dicM aaf-

einander: Exod, 424 ev tfi 6dp sv ta KcctaXviiatL; Mac. 11426 sd'svto

iv (jtYilri sv iiQSL Eimv] 61 iv 'Bliiiiaig iv tfj IT£^00i.^) u. o. (z. B,

Mac. II 58 446 untcn S. 331); drei: lud. 29 ccdtov iv b^lm

tTjg %X')]Qovo^Cccg airov iv Ga^vccd^d^sg iv {)qsl Mac. 1053
sd'svto aito'hg iv tfj dxQa iv iv (pvXamj^),

2. In der Bedeutung „uiiter, bei“, besonders bei Personen^):

Exod. 12 13 ovK s6vai iv i^tv TtXrj'yyj 15 11 rCg o^oiog (jot iv d'sotg^

h'i5qis 20 10 6 7tQo6YiXv%og 6 ^aQoi%&v iv 60C ,,111 deinen

Toren^^; Gren. 34io iv ruitv oiatOL^strs „Tnitj bei^%' Reg. 102
ovz ^v iv viotg "I^gariX dyad'bg iTteg ait6v ]12 ^von"; Esdr. 11259

oi)>c ^dvvd^d'Tj^av dvccyystXac ol%ov Ttccrgidg avtm' ... si iv

sl(jLv s. auch die Beispiele bei ‘I'lSnS und oben S. 325.

Aus den Makkabaerbiichern gehoren hierber Mac.Idss iysvyjd'i]

€'if(pQO0'tiv7] jisydX'f] iv tp Xap; 62 ijQ^avro %ov d'avcctovv iv tp Xapi

84 iutdtcc^av iv airolg ^Xrjyijv fisydXrjv'^ I6 oix s6rcv (pd'ivog oijts

^^Xog iv ccvTOLg; III 27 tovg SovXsvovtccg iv totg sd'vsaftv^)*, 7ie i^ov-

6iav iv dvd'Q^TtOLg s%cov'j 111721 iv totg i%d'Qotg i^ov6(ccv ii5%r}%6tsg]

24 to'bg s^7tQO(jd'sv adi%Cav otoiri0avrag^ iv olg yCyavtsg ^i0c^v
]

le si)d6-

X7}6ag t'^v d6^av 0ov iv rp Xap 0ov 30 iv tot^g xatd vsXEzdg

ILS^vriiJiivoig dva6tQiq)S0%'ai] 3 6 to) 2/ tcsqI rov ysvovg iv TtdCiv %'qvXov-

lisvriv siutga^av (},das unter alien besprochene Wohlverbalten").

Besondere Hervorhebung verdient III 2 2 dyis iv ayCotg- 21 dyLog iv

ccyCoig (Diss. S. 20 f.).

In einigen der angefiihrten Beispiele nahert sick iv der parti-

tiven Bedeutung, besonders Exod. 16 11 Reg. 102 Esdr. 11259

Mac. 152 11122.21. So auch Gren. 30 32 ^dv ngb^arov tpccLbv iv votg

&Qvd0vv %al %dv didgavtov %cd Xsvxbv iv %atg al^Cv Mac. II 62

1) Die Prapositionalausdriicke iv vfj IJsQCi^dty iv 1)qsl iv ^IsQOvcccXTjfi

dienen anstatt eines Genetivs zur genaueren Bezeichnung der Lage des Ortes.

7
]
d%Qcc iv ^IsQOveaXrj^ findet sich auch Mac, 1 6 26

;
sonst vgl. 15 29 i%vQisv(Sccxa

xoTCcov TCoXXmv iv xy ^aaiXsia ^lov.

2) Vgl. Dittenb., Syll. ^81455 shat, ds iv dvccygatpy xb ^rjcpiG^a Ttagd xs

xp z/tl xm EmxfiQi iv xy ccyoQp iv cxyly %ccl iv xp iBQp xov ^A^colXcavog,

3) Luc. I 25 dcpeXstv bvstddg fiov iv dvS’^iooroig; 42 s'dXoyyfiivT] ai) iv yvvG.i^Cv\

048 6 fiiTcgoxsQog iv xcdoiv {ifitv vtcccqxov ovvig iaxiv fiiyag'. Gal. lie tvcc svayysX^-

^a[iccL ccvxbv iv xotg i^vsciv
^
22 xb S'dccyyiXiov b TtygvcGco iv xoig i&vsciv, — Wie

hebr. 3, so hat auch athiop. ba bisweilen die Bedeutung „unter^' (Dillmann,

Grammatik der Mh. Sprache S. 345). Vgl. lat. w, z. B. Caes. de hello Gall. I, 3, 3

in Sequmiis.

4) Dittenb., Or. graec. I,-56, 12 xovg iv aixotg (sc. xotg s^vaat) dvvccGxsvovxccg.
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jcoXAol iv ^l6Qai}X i7CQcctai(x)d'7]6<xv

}

7 41 aTtdtcc^sv iv avrolg SKarov hy-

So'ijKovta icivvB %ihdda^] 1113 28 tovg iv avxotg dXCyovg TCQbg 7]iidg

yvri0l(og SiaKBi^ivovg] auch 1

7

13 01 ^AtSidaZoi ^(Sccv iv vlolg

^I^QccT^Xy womit Exod. 122 6 ^iiv ohtog ... TtQmtdg i^tiv {)^lv iv (b) tolg

^Tjalv tov iviccvtov zu vergleichen.

3. Haufig steht iv bei Bewegnngsverben^):
= !!: oft bei tid'evav^), z. B. Gen. I 17 S^sro aitoijg 6 d'sbg iv

iSt6Qs6^ccti TOV oiQavov] 2 15 cc'itbv iv tp utagadeCdm] 9 13

to t6^ov iiov TCd'fiiiL iv Tf] v€q)iXy

;

— bei TtaQaud'ivat ^)

:

Gen. 30 ss

MQBd'rjxsv Tctg Qa^dovg iv xalg Xrivolg t&v 7Coti0T7iQ((ov tov iidaTog
;

Reg. IV

B

24 ^a^id'BTo iv oticco; — bei dtddvav^): Exod. 42i tSctbqcctcc

S idcoxa iv Tcclg %bq0Zv 0ov^)j vgl. Mac. 12? iv tp Sod'vlvcci a^Tijv

iv %siQi i%d'QG)v^ tb kylcc^iia iv %siqI ocXXotqCcdVj — bei Xafi^dvsLv ^)

:

Gen. 43 12 Tb dQy'bpcov di00bv Xd^STs iv raZg %SQalv i^mv (ahnKcb 15);

Exod. 4 17 7 15 Tiiv Qdpdov ... iv vfj %stQC 0ov (ahnlich 175

Reg. II62 1740 n. 0 .)'^); — bei anderen Verben: Exod. 15io sdv0ccv

... ^1/ vSatCf 23 16 Tav eQycov 6ov S)v idv 0%BLQrig iv Tp ayQp Gov^)]

Reg. 16 7 ^sv^aTB Tdg fioccg iv Tfj dfid^')] (ebenso 10).

= bHi j,zu“: Gen. 42 17 id'STo avToi^g iv (pvXaxfi (ahnlicb so, wo
iv (pvXaxfi obne Aq[nivalent im Hebr.)

;
23 19 i^aijjEv Ud^Qav

iv Tp GTCrjXaCip^ ebenso 4029 (dagegen 259 id'cc'ijjav aitbv ... alg

tb GTt'tjXaLoVy ebenso BOis, wo aig = ;i), vgl. Mac. 1 2 70 ad'ccipav aiJTbv

ol viol aitov iv Tdg)OLg tccctbqcov ocitov^),

= Exod. 289 yXiitpELg iv (BE, i^t AM) cc'dTolg (sc.

1) Siehe EoBberg S. 27,3; Elafi-Debrunner nnter iv; Theimer I, 28. — Stets

beiBt es in der Sept, i^st statt hsias, z, B. Gen. 109 ditbarcc insV „weiter-

;
20 tov 'KcctatpvysVv pus i%£t rTalSD „dortMn‘‘ (i^sZas kommt in der Sept, nur

ein einziges Mai vor, und zwar falscb fiir i%£t:i lob 3029 hsiGs iov).

2) slg bei Ti^svai Exod. 2 3 33 22 40 24. Uber die Attiker s. Kruger, Griech.

Spracblehre I, 68, 12, 2.

3) fife Par. II 16 10 Ps. 30 6.

4) sZs siehe Biss. S. 50 f. und oben S. 293 f.

5) Vgl. lob. 3 35 Ttdvtcc didco-nev iv avtov.

6) alg: Num. II 12 Id^s avrbv sig rbv v.ilitQv gov; Eeg. 111148 Xd^s sig rj)v

%EtQd GOV . . . dQTOvg. — Is. 57 11 ohSh eXcc^ig fie dg vrjv didvotccv oi)dh sig rrjv

Tiocg^iav Gov; Ez. 3 10 itdvrag ro'bg Xoyovg ... Xdfis slg t7)v %ccgdiccv gov; Sap. 818

Stjt&v onros Xd^(D a'drrjv slg ipuavtiv.

7) Ahnlich Horn. 0229 gv y iv Xdp^ alyCda, aber ecbtgriech. obne

GOV. — Die hebr, Wendung wird vom Ubersetzer gemieden los. 9 17 Xd^svs savrotg

iTetGitiGfiiv nTS Idp „nehinet in eure Hand Reisekost^‘.

8) Ebenso Mattb, 1324 dvd'QihTt^ GTtslgawt. KccXdv Gjtigficc iv tw dyg^ ccvrov

(auch 27. 81), dagegen 23 6 iTvl ttjv TtccXrjv yfjv CTcagslg.

9) Vgl, Herod. HI, 10 i'vdq)7i vcccpfjGL x^gi iv xp [gp.
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toig Md'oig) %k 6v6iiata xg)v vC&v ^liSQcC'fjX
j

32 i^vv7tm0sig iv ccvxa

i%xij7tco^a acpQayidog] 32 le 'yQa(pri d'sov usKoXa^^evi] iv talg

= hebr. Akkus.: Eeg. 1025 Katsprj sk XTjg Ba^cc iv tfj TcdXst

,,[in] die Stadt^ (dafiir slg t^v 7c6Xiv 10 5; auch griech. baben

wir den Akkus. 9 14 ava^ccivov^LV xijv ntdliv] 13 av siaiXd'rixs

t^v JtdXiv).

Anch in Mac. I findet sich iv haufig bei Verben der Bewegung:

Iss ed'svto tbv l6QaijX iv r.Qvg)Cotg iv %av%l (pvyadavxrjQiip avtcov]

961 sd'svto g)QOVQ&v iv avtocg, 52 id'svto iv aitccug (sc. xctig :n^6Xe0iv)

dvvdiieLg] 53 ad'svto avtovg iv tfj olkqcc iv ^IaQov6aXiiiL iv (pvXmfjj

ahnlicb lla? ISss 143. 26 . 34 . 48 . 49 (in anderem Sinne II4i5 iv oifdsvl

rad'ai^svoL] 7 12 iv ovdsvl itld'ato). — 1446 cc^ed'svto xovg Xt^ovg

iv OQSc rov oYxov iv xditcj iTCitrjdaLG). — 1 10 32 dldcjiii (sc. Tijv

axQav) %m aQ%LaQSL, Sotcag dv xaxa6tj]0ri iv avtfj avdQccg; 37 xccxcc0ru-

d'lj^axccL iv tolg dxvQm^aatv rov paOiXicog, Vgl. auch 11 3 ccTtitaoes

tdg dvvccfiELg g)QOVQdv iv axd0X7] TxdXai.

Den iibrigen Makkabaerbiichern ist diese Verwendung von iv

nicht gelauflg, vgl. nur etwa III 2 20 Sog ccivhsLg iv rp ^xo^iaxc rmv

%ara%s%rm%6rcov.

Umgekehrt steht aig bisweilen auf die Prage „wo?“^), z. B.

Gen. 37 17 a'^QSv aizoijg alg ^m^daiii] 4232 6 ^ixQbxagog fiaxd rov

Ttarghg rj^mv . . . aig' y'^v Xccvdav. Allerdings ist die IJberlieferung

an beiden Stellen unsicher: 4232 hat nur A alg y^v^ die iibrigen

av y'^] 37 17 haben L und viele Minuskeln iv ^(Dd'dai^i, und J,

kann bier ein durch das in demselben Verse vorhergehende ^itogav-

^&^av aig Jcod'dao^ veranlaBter Schreibfehler sein.— Aus den Makka-

baerbiichern sind anzufiihren: 1346 rojtog Ttgo^av^Tig aig Mao^xifd

(Aj ^v iv M, i^V; in demselben Verse geht aig Ma^^iqtpd vorher);

9 16 of aig TO dQi6raQ0v zigccg; II I33 aig rov rd^cov, ov xb 7tvg ixQviljav . ..^

rb vdG)Q i(pdvr]. — Besonderer Art sind Gen. 452 dxovarbv aysvaro

alg rbv olxov ^agaco ^es liorte das Haus Pbaraos^

(vom Ubersetzer mit anderer Vokalisation gesprochen: j,es wurde

gehort [im oder in das] Haus Pharaos^^; vgl. le, wo auch unser

hebr. Text ein Passiv hat: dia^ori^ri rj (pcovij aig rbv olxov 4>ap«c6)

und Mac. 1 11 63 7tccQrj6av of dQ%ovrag ^rnjurirgCov aig Rybag^),

Es kommt vor, daB iv und aig ohne Unterschied gebraucht

werden: Gen. 31 33 ai^aXd-av Aa^dv 'iigaiivT^^sv aig rbv otxov AaCag

, . . ix rou olxov Aaiag 'fjQSvvrj^av alg rbv otxov ^axco^ xai

1) BlaB>Debrunner fubrt am Ende von § 205 Beispiele ans agypt. Privat-

urkunden an, aber diese stammen erst aus der Kaiserzeit.

2) TtaQStvai wird auch von Polybius haufig mit slg verbunden (Krebs S. 107).
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iv rm olx<p %g)v 8vo 7tai8i6%mv (mit vielen Varianten und stark vom
Hebr. abweickend) nnd 35 iiQBvvri^sv Aa^dcv iv SAg? rw ol'xp (hebr.

nnr „er snckte"). Ahnlich los. I 7 ova awfjg iv ^a6tv olg iccv

und 9 iiBtcc TcvQLog 6 d'sdg <^ov dg Ttdvtcc o'S idv ^oqstjji (hebr.

beidemal Tlbn bDia „in allem, was du gehst“). Wie in Gen. Slss/ss

wechseln iv und sig auch Esdr. II 615
,
dock mit verscMedener Funk-

tion: d'hg aird iv (1) ol'^ra to iv ""IsQOvdccXij^ alg (b^) rbv mvt&v
toTtov. Dagegen ohne solche Verscbiedenbeit Mac. IIO 48 idv

g)vyco0iv aig rb iapbv w iv ^legoeolii^otg %al iv %d6iv votg bQtoig

a'ixov ^)
;

5 26 otoXXol i^ ccix^v 6vvBLX7j[ifLivoi 6i0lv sig Bo00OQd ml
Bo006q^ iv ^XdfiOLgy Ka0q)a>Qy

d:. Tiber die zeitlicbe Verwendung von iv s. Diss. S. 49f.

Hier sei eine fiir den TJbersetzer sehr charakteristische SteUe,

Abd. 13
,
nacbgetragen: die Worte „in [dem] Tage seines

Unglucks" werden in demselben Verse dreimal verschieden wieder-

gegeben; iv Tcdvcav avr&v^ iv rj^sQa dXsd'Qov avtcbv und iv

Tj^sQa djcmXeiag ocirwv^). — Zeitlich zu verstehen sind aucb die

Prapositionalausdriicke in Mac. II 5 20 6 to'jto^ (naml. der Tempel)

... 6 mTaXsig)d'£lg iv rfj rov TCavxoxQatOQog OQyfi TtdXiv iv tfj tov

iiBydXov 8s07t6tov xccvaXXayfj ... iTCccvcDQd'cbd'rj,

5. In ubertragenem Sinne:

a) tlber einstimmend mit dem hebr. !i:

a) „In seinem Herzen sprechen"^): Gen. 17 17 27 4i siTtsv

iv tfj doavoi^ avtov] Dent. 7i7 idv Xiyrjg iv rfj diavoCa 0ov] Ps. 73$

almv iv rfj ccvtav. Diese Ausdrucksweise ist auch fiir

„zu meinem Herzen“ gewahlt Gen. 2445 iyivsro jrpo rov avvtsXidai

jis XccXovvta iv (om. iv M) ri^ diavota jiov (ebenso 15
,
wo der Pra-

1) Keil, Kommentar zu den Makkabaerbiichern S. 178 bemerkt zu dieser

Stelle: tc&gl rocg d^hig a{)'vov ist vom Bezirke innerhalb der Eingmauer des

Tempels zu verstehenj und iv Ttccai r. 6^. ungenau iibersetzt fiir slg Ttdvtcc vd

^Qta amov^ da diese Worte von (fivycoaiv abbangen‘‘.

2) Vergleiche Bittenb., Or. graec. 1

8

10 talg dh yuvalCyaag %ccl ralg ^vyd-

tEQccg avXXoi§aiv Tcal iv ra dnQOTcdXb mit 45 tccl[g 8s\ yvvcci'accg Tied r^cclg

^vydtsgag cvXld§2<^'^ dyiQ67c[oX^bv.

3) Tgl. Abd. 19, wo nilB „das Feld“ einmal mit to i)Qog (^EcpQdLji), das

andere Mai mit to Ttsdiov (UK^ccQsiag) iibersetzt wird. — Deut. 2 34 wird

„Entronnener“ mit ^aygeca iibersetzt: ov mtElLTCo^sv ^coygEbcev, bald darauf aber,

3 3, mit CTtsQ^cc: eoag tov fiij natccltTCSbv cevtov oitiQfia.

4) Ebenso syr. „es spracb der Mann in seiner Seele‘‘, d. b.

er dachte (Brockelmann, Cbrestom. S. 136, Z. 9) ;
oMtSiiii „es spracb das

Weib in ihrer Seele“ (ebd. S. 137, Z. 11). Im N, T.: Mattb. 2448 Luc. 1245 idv

siht'i] 6 'ita%bg SovXog ... iv ty %(£QdbK ccijtovi Eom, 106 fiij slfTtyg iv tfj nccQdia

GOV', Apoc. 18 7 iv tfj KCCQdiK abtfjg liysb.
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positionalausdruck im Hebr. feblt). Auch nib „auf ihrem Herzen^
wird so iibersetzt Eeg. II 13 iXalei bv xaQdia a'dt^g^').

ferner Gren. 65 oben S. 321 f.

P) Zur Bezeicbnung des Zustandes, in welcbem sich jmd.
(oder etwas) befindet, und der Art und Weise, in der er etwas
tnt oder erleidet: Gren. 15 is 'tQccq)slg av yriQBi zaXw] 268 aTted'avsv

BV yriQBt Beg. II 6 12 ccvifiyaysv rijv oct^corbv tov kvqCov ... iv

€V(pQo0vvrj^)j Gren. 30 11 iv 3i6 sv XniTtcccg ts^rj ranva] 19 iv

idQmti xov utQO063tov 00V (pdyrj vbv ccQtov 0ovi 4821 to ocQyijQLOv

^^mv iv atad'yip DCTCsatQsfa^sv ibpty^al „in seinem Gewicht".

Aus den Makkabaerbuchern geboren bierher:

Mac. II 21 sl07}ld'sv Big to ayCaeyia iv vitSQijcpavsCa] 30 ildlriaav

airotg X6yovg BlQi}vi%oi)g iv d6l(p] 237 ccmd'dvco^sv Tcdvrag iv nj

ccTtXdtipi Tjiicov'j 2u iTtdra^av d^DCQtmXovg iv dgyfj ccvv&v zal dvdQccg

avd^ovg iv %'v^(p ccvt&v] 5 i 6 toig ov0iv iv d'Hipai] 633 djtfjQSv tijv

TtaQB^^oXiiv iv dQfi'ij^cctc aitfjgj 7 35 idv i7tL0tQEilJco iv aiQ'tjvrji 068 iv

ri0v%i(f %atoixov0t>v] 10 ss i7Coirj0£v tov ydiiov avtTjg iv fbsydXrj;

anch 6 11 scjg tCvog %'XCjl)B(og ^X^ov xccl ^X'lidcovog ^sydXov^ iv &
vvv aiiii,

Mac. II 1 7 ysyQdg)cciiEv vyitv iv tfj d'Xiipac occci iv trj dTc^rj tij

i^sXd'ova^j i)iitv^ 3 11 dvdQog iv {)7tBQOxfl y-st^isvav] 434 xaCjtBQ iv 'bjtoiljLa

xsi^evogj Ms iv tivi diad'idBi xal ^ovXi] Kcc<d'i0Z7]Kocv oi ^lovdaloi,

Mac. Ill 2 12 ipo7]^rj0ccg avtotg iv tfj ta7t£iv60BL^)} 13 TtccQalybed'a

iv ddvvccyiCccig] 14 iv til fnisteQa xccta7Ct60Bc ... oiivog iMrridBTjsL xad'v^Qi-

0ca tov ... dyiov toTVOv; i? Iva Kav%ri0mvtai oi TCccQdvo^oi iv

%'vyi^ aitmv ^rjSa dyaXXLd0(ovtai iv i)jtBQ')]<pav£ia yXm06rig ait&v]

826 td jCQay^ata iv £'b0ta%'BCa xal tfj ^sXti0tri Sia%'B0Bi xataetad'^-

0s0%'ai] 48 tag iitiXoC^ovg tcav ydyicov 'fj^igag iv %'grivoLg SiTjyovj

625 ^oXvdaxgvv IxatCav iv fiiX£0Lv yosQotg ... iSBovto; 62 tijv 7ta0av

Staxvfisgvav iv oixtigpLolg xxiaiv] 12 iv itCL^ovXmv tgoTtm; 25 tovg

xgat7j0avtag 'Y}^g)v iv TtiOtai td tijg %6gag o%vQ(hyiaxa.

Mac. IV 612/13 : td. (ihv iXs&vtsg td tov yijgcDg aiftovy xd ds iv

0vv7cad'aCa trig Ovvrjd’eiag bvxBg^ xd 6s iv d'av[ia0^p (d'av^a0t^ A)

trjg xagxBgCag,

y) tiber den instrumentalen Gebraucb von iv s. Diss.

S. 525*. Nachgetragen sei Beg. Ill 12 is iXi%^o^6X7]0av avthv iv Xi-

^oi.g (aber in der Parallelstelle Par. II 10 is der blofie Dativ Xid'otg).

1) Vgl. Gen. 18 12 aysXccijsv Hd^Qci iv nilpl „m ihrem Innern*‘

(oben S. 325).

2) Vgl. Luc. 1 36 ^El£LGcc§£t . . . ovvsiXri(psv vibv iv yrjgst ccvxT]g.

3 ) Dagegen Bar. 5 9 Mac. III7i6 fbex' £vg)Qoavv7jg (oben S. 209. 211).

4) Vgl. Is. 538 (zitiert Act. Sss) iv ry xccTCsivoaast y 'ngiGig avtov ygd'y.



334 Joliannessohn, Der Gebraucli der Prapositionen in der Septuaginta.

Der instrnmentalen steht die kausale Bedeutung nake:

Gren. 41 se ovk a%tQv^ri6axai %p Xiii(p {&7ch rov Ufiov E)

(Thr. 2 i 9 Reg. II 3 27 aici^avav hv t(p aifiato VgL
Mac. 1257 zlavald iv xm iXht ccixov i%X7}Q0v6(i7j6sv •d'gdvov; c>o zJccvLijX

Iv xfj oi3vX6xf]n adxov e% &t6[iccvog Xsdvxcov; IBs ev xm iXhc

(d. h. durch Gottes Gnade) l^avoC i6xs kxX.

s) Einzelheiten:
pRaclie nekmen an“ : Exod. 12x2 iv xotg d^solg xcbv AiyvTt-

XLCDV ^oi^yjcfG) xi}v iKS('ici]€fLVj vgl. Mac. 1 3 15 7d xijv i%dC%ri6iv

iv (xolg) vlotg ^l6Qa7]X (aknlick 724.38).

Einige Verba, die bedeuten ^jWohlgefalien haben an jmdm.,

ikn erwahlen^S werden in sklavischer Nackahmnng des Hebr. mit

8v konstruiert: po'6Xs6d'ca Reg. 1 18 25 11243, d-eXsiv 1 18 22 II IB 20
,

beide == 1 ytiTi ,.Wohlgefallen haben in (an)“; BxXila6%'ai 1 16 9. 10

= ^ „auswaklen in“, d. k. erwaklen (aber s mit Akkns., ob-

wokl kebr. auck kier n).

h TCQ^xoig „ziierst“^) == „in dem ersten" Reg. Ill 21 17

i^^Xd'ov . . . iv %Q(hxoLg] Par. I lie Ttag xvmcov ^Is^ov6abOv iv itQCixoig

and &vi§ri iTt cc'dxrjv iv TCQCDXOig ^Icod^, Auck = okne

Gen. 882, wo iv TtQmxocg auf gleicher Stufe mit b'jtC^co nnd i6%dxovg

stekt: inolriiSev xdg dvo jtaidi^occcg %ai xovg vlo'bg cci)xS)v iv ^gcoxoLg^

ml Aslav occcl xd utaidCcc avxijg OTCcaco „[als] folgende“), mi
^Pccx^jX ml i0%dxovg (gleickfalls Ebenso Mac. IGe

ijbOQS'tid'}] Av&iag dvvd^BL i6%VQa iv Ttg^xotg,

iv xoiixip = ni „in ikm^ Gen. 24i4 iv xovx<p (hieran) yvm^oiiai

oxi STtolri&ag sXsog xp %VQCm [lov A^Qccdii'^), = „in diesem“

34 15 iv xovxG) (unter dieser Bedingung) 6(jLOLcod'7]66^ed'cc i}iilv,,.idv

yivxi^^'B Sg '^^sig %xX, und 42 15 iv xovxo) (kierin) (pavet^d’s^). Dies

ni5<T ist eigentlick ein Eemininum nnd wird Reg. 1 11 2 ganz me-

ckanisck iibersetzt: iv xaiix^ (unter dieser Bedingung)

iiilv Siad'Tixriv {iv xavtfj wird dann erklart durck iv xp i^oQv^ai

ip^oiv Tcdvxa dp'd'aXp^bv Ss^Ldv).

b) Abweickend vom kebr. Texte:
a) = b jjzu, nack“ zur Bezeichnung der GemaBkeit: Gen. 8630

ovxoc fjysp.dvsg XoqqsI iv xaZg xiyepbovlaig ccix&v
;

40 xavxa xcc dvd^ccxa

1) Cor. 1153 TtccQsSco'ncc •biiZv sv ^Qatoig, 0 nal TtocQsXcc^ov, oxi %tX.

2 ) Vgl. loh, 123 . 5 h Tovt(p yiv&G%o^8v oti iyvm%cciisv avv6v bzw. iv

avxp ieiiEv, ebenso nock 3i6. 19.24 4 is 52.

3) Vgl. lob. 1

3

10 iv rovT(p q)av£Qd iativ xcc zi%va xov 'O’fO'O; 49 iv xo'vxca

i(fccv£Q6)%iri f) Scyccnri xov &eov iv 7)iiZv
;

vgl. ancb 17 iv xovx(p xEXElaicoxac dyd^tri
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sv.

tobv ^ys^dvcov ^}l0av iv xalg (pvXalg a'htSiv %atic zd^tov avtmVf iv tatg

X^QCiig aizcbv %al iv tolg ed'vsdiv avtcbv Dn^tJn D]nn&1»ttb

„nach ihren Geschlechtem nach ihren Orten in (mit) ihren Namen";
10 31 o^toi ot viol 2^7111 iv talg tpvXalg wbtcbv (b) ‘iicctcc yXihp^ag ait^v
(b% iv tatg x^QCiLg ait^v (n) %al iv tolg £%'VB0bv aitcbv (b).

ImSinne von „in bezug auf“: Gen. Sn ejti^atdQutog tj yfj

iv tolg BQyoig 0ov ^nm deinetwillen“ (der tlbersetzer sah.

Her wohl ein Derivat der aram. Wnrzel „tun“ mit der Prapos.

!l). Vgl. Mac. 134 S^OL^d'i] XsovtL iv tolg i'Qyotg avtov^)] 8 i dvvcctol

iv (2 ohne iv^ nnd so anch in 1 alle Hss. auBer A); 16 3 i%avoC

i0ts iv tolg €ts0cv
;
IV 5 20 to iv ^ingolg xal iv iieyccXoig TtaQavo^slv

l0odvvaii6v i0tLVj 82 iv Jtavtl (vgb 11178 iv utccvtl T^djco)).

Zu erwahnen ist anch II 12 11 iv tolg XoiTcolg d)(psX')]0€tv a'dto'iig*^

12 iv JtoXXolg , ,

.

y) Einzelheit en:

Gen. 33 14 ivi0x'^0(o iv tf} odp ist sehr freie Wiedergabe von

„ich werde ziehen nach meiner Gemachlichkeit“.

Gen. 14 i5 iv dQL0tsQa Jaiia0mv bi^Wa „von links^^

Gen. 4221 iv &iJbaQtC(^ (AD, cciiaQtiaig EJFM) i0^iv ‘liWK

„schnldig [sind] wir^^

iv wird vor dem Relativpronomen fortgelassen infolge einer

Art halber Attraktion Gen. 11 28 iv tij yfi fi
iyevi^d'ri imibTa

„in [dem] Lande seiner Geburt^^ (vgl. 24? i^ tfjg yijg '^g iyavj^d'riv

„aus [dem] Lande meiner Gebnrt"); 42 bs iv tf/ 6M
fl av itOQSV7

}
0^S.

6. Vor dem Infinitiv:

== d: Gen. 11 2 iyiveto iv t& Ktv^0ai u'btovg] 286 iv %m svloyslv

aiitov 1D“1M „in seinem Segnen ihn^^
;
35 is iyiveto iv t& aq)dvai

avtiiv tiiv i^vxw „in dem Heransgehen ihrer Seele“;

Reg. 1

2

19 iv tp dvapatvstv a'btriv\ MaL I 7.12 iv tip Xeysiv ificcg.

In kansalem Sinn^): Gen. 19i6 i%Q(ktri0av ol ayysXob tijg ait&v

,,, iv tS (pei0a0^ai icv^bov ai>tovj vgl. Mac. 1 254*58 iv tp ^)'^X^0cci

^fjXov] 55 iv tp 7cXYiQm0ai X6yov] 56 iv tp i7tL^aQt'6Qcc0^aL tfi ixxlrjdia

(abwechselnd mit den S. 834 nnter 8 angefuhrten nominalen Aus-

driicken 57 iv tp iXsei, ccitov nnd go bv tfj ccTtXotrjtb aitov).

= d „wie“ : Gen. 39 15 iv tp d%ov0ab ccdtov 5u vfcoca trjv

(pwv7]v [lov ... zataXeCTtcov tcc liidtia aitov 7taQ i[iol ecpvyev] 44.3i e0tai

iv tp ISslv (dytov dv to 7Ccci8Aqiov fisd^ ^(Jl&v^ tsXsvt')j0et,

1) Vgl. Act. 7 22 dvvccrbg iv XoyoLs sQyotg ccitov.

2) Vgl. Oxyr. Pap. IV, 743, 35 iv rai 8b TtSQLCTt&a&ai 0^% Tj8vvdff^v

cvvtvxslv.
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= mit folgendem Perfekt „als^^ (eig. wie dafi): Gen. 2452

ByivBto Bv tip a%ov0ai thv jcaVda tbv (oder tov) tmv QXipdtG)v

tovtcov

= b ;;Zu“ : Reg. 1

1

26 iv t<p %Q06Bv^a6%'at tCQog %%}qiov,

Im Hebr. steht ein selbstandiger Nominalsatz : Gen. 4235 iyi-

VBto dh tp %ata%BVOvv aitovQ tobg 6d%r.ovg ait^v DH

Dn'^p'© „und es gescbah, sie [waren] leerend ihre Sacke“.

7. tlber h zum Ausdruck des Pradikats s. Diss. S. 3ff., tiber

BV xd%Bi oben S. 240, Anm. 6.

tvt6g

ist sebr selten. Es stekt

1) fiir ^^pl ^,ini Innern“ : B^'BQpdv^'i] ^ Kagdla fiov svtdg

fiov^)} 10822 ^ (lov tstdgccxtac ivtdg fiov^)j

2) flir llh ;,Mitte“: Cant. 3 10 svtbg, avtov (sc. tov cpogsCov)

hd'oGtgiotov',

3) nacb dem Artikel: Ps. 102i Is. 16 11 td ivtdg pov Wp bzw.

‘lapp „niein Inneres"; Sir. 1026 td ivtbg avtov] Mac. 14 48 td dyia

%al td ivtbg tov oltcov.

In Mac. II—IV findet sich ivtog nicht
;
iiberhaupt erscheint es

sonst nnr nock in Dan. sec. Tkeod, 10 ic (td ivtbg p^ov — „meine

Weken“) nnd als Schreibfekler fiir iv toig im A-Text von lob 18 19 ^).

hctog

kommt ungefakr 20mal in der Sept, vor®), nnd zwar

1) in derselben Bedeutnng wie Exod. 033 i%^l%'Bv ... i^thg

(13 Minuskeln ilco, 5 i%) tfjg ttbUcag (im Hebr. die Akkusativ-

partikel na<)
;
Par. II 23 14 in^dlsts aiti^v htbg tov oixov bi5

„nack aus [dem] Hause"
;

Cant. 4i.3 60 6g)d'cc^poL 6ov TtsQi^tsQal

1
)
An anderen Stellen wird durcli dto-rt oder ubersetzt: Num^

27 14 diotL Ttag sprits rb g'^iid pov iv rjj SQrjpa 2Jslv, iv (H) kwiTtOittBiv r7}v

(svvccycoyrjv Eeg. 128X8 diozi o'fijt ijyiovaag (povrjg 'Kvgiov
i IV 17 26 ISov siaiv ^ccva--

rovvtss ci'btovgy 'ucc^otl 0'b% ol'dccGLV rb ‘ngi^cc tov ^sov t^g yfjs; durcli icvd'^ Sv:

Mich. 34 d^ootgiapsi tb otgbecoTiov aijtov d%^ ai)tav ... dv^^ ^v iTtovriQBvoccvto,

2)

, Statt ivtog heiBt es iv Luc. 2482 o{}%l 97 %ccgdt'cc rjp&v %ccLopivr\ ^v iv rjptv^,

3) Dafur loli. 14 1,27 pr} tagcccGia^ca vp&v 7} %ciQdicc.

4) Im N. T, begegnet ivtog nur Luc. 17 21 97 ^aaiXsi^ce tov &sov ivtbg ^p&v
iattv und nach dem Artikel Mattb. 23 26 xaS'dgLOov Ttgootov tb ivtbg rotJ tcotrigiov

tva yivr\tcci %qc\ tb i'ntbg ccvtov ‘ucc&agdv.

5) Im N. T. begegnet intog im ganzen 9 mal. Hervorzuheben sind Act. 26 22

oMev inthg Xiycov ^v ts ot ngoqifjtaL iXdXrjGccv psXXSvtcov yLvsa&cci Ttccl Mcavafjg

und Cor. 11527 Ztccv 3tt ytdvtcc vv:otsra%tca, dfjXov Zti i%tbg tov ‘bicotd^avtog

a'bta td Ttdvtcc. Das dreimal vorkommende i'ntbg si fnj (Cor. 1145 152 Tim. 1

5

19)

findet sich in der Sept, nicht.
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(bzw. d)g XsTtVQOv Qdccg [iTjXdv 6ov) ^xrbg Z'^g (3L(o:jt7]66G>g 6ov

;^von hinter deinem Schleier". — i%%6g wectselt mit dod c.

gen. Ind. 5 28 Sid rfjg d'VQiSog TtaQsxvrijEV UsL^cc^d ixtbg tov

to^iKov^ im Hebr. beidemal ^binter“ oder „durcb“: ]lbnf1

„hmter dem Fenster^^ oder „diircb das Penster" und
„hinter dem Penstergitter^^ oder ^^durcb das Penstergitter".

2a) als Ubersetzung von ])2 „auBerJ abgesehen von^, eig.

„zu Absonderung von“ (dafiir aucb Jtd^s^^ %X^v\ bes. bei

Zahlbegriffen : lud. 20 15 B7cs<3%i7tif}0ccv oi viol Baviaiislv ... d^b tov

ucSXecov bIzo0i rgsig iiXidSeg ... ioctbg (B, X(x)Qlg A) zCbv oItcoSvtcov

zijv Paficcdj 17 dvijQ ^l^gai^X i^s6HB^y}0av sxrbg (B, xcoglg A) zov

Bsvia^siv zazQcc%6(5iai xtXidSsg dvSgmv; Beg. 111423 zccl Ssxa
[
106x01

ixXsxzol xccl 6i^xo6i fidsg vo[i(xdBg %al ixatbv Tcgb^azcc ixzbg iXdgxav

xal SoQxdScov %al dgvCd'cov exXBzzmv. — lud. 820 eysvBzo 6 6zad'[ibg

ZC3V evcozCcov zcbv ipri^Bv xiXioi xccl Ttsvtccxodioi %qv6oI

jtdgs^ (B, TtXijv A) z&v [1'I]vi6%cdv xal z^v 6TQccyyccXiS(X}v .,,xal ixzog

(B, TcXijv A) z&p mQi%'B[idz(ov d iv zoig ZQaxriXoig zmv xa[i7]X(x>v

avzG>v,

2b) als tlbersetzung des gleichbedeutenden eig. „von zu

Absonderung" (dafiir aucb x^Q^'s^ Jtdgs^y 7tX7]v): Par. II 9 i2 6

UccXg)[IG)v Mcdxsv zy ^a6iXL66y Ucc^d Ttdvza rd d’BX'ij[icczcc ccvzijg

S fizri6Ev^ BKzbg Tcdvzmv d)v ^vayxBv zm ^a^iXst UaXcoizdv] 31i5/i6

Sovvcci zolg dSsXcpotg aiz&v %azd zdg icpriiisgiccg xcczd zbv [is'yav xal

zbv fiiXQOv^ Exzbg (A, exa^tog B) Z'ijg imyovyg z&v dg^aviXGyv.

3) als tlbersetzung von nblT ^aufier" (dafiir aucb xdgal und

%X‘yv)\ Is. 2013 B%z6g 6ov dXXov oix olSaiisv (allerdings weicbt die

tlbersetzung bier stark vom Urtext ab, und Hnter imilt folgt

'l!ab)* Vgl. Bel et Dr. 14 o'bd'svbg za)v ixzbg aiitov BiSdzog.

Uvev^ X^Qk)

In der Sept, erscbeint dcvbv ungefabr 42, xcogCg 18^), ^dgal

16mal; im N.T. tritt an die erste Stelle x^Qk mit ungefabr 30 Be-

legen, wabrend dvsv nur 3maP) vorkommt und ^cdgsl^ gmz feblt^).

1) DazukonuneunochdiBbeideiiunter^Kto^ Abs. 2azitiertenStellenIud. 20 15, 17
,

wo B A xcoQLg bat.

2) Matth. 10 29 ovxl dvo atQov^i'a daaccQL'ov utcoXsizciL’, %c£l fV l| aitibv oi?

TcsGstzdL ItcI ti}v ytjv ccvsv tov TtcctQbg •vfi&t (vgl. die im Texte angefiihrte Stelle

Am. 35). Die beiden anderen Stellen finden sich im I. Petrusbriefe: 3i dvsv

X6yov\ 4 9 dvsv 'yo'yyv()[i&v (oder -ftov), gleichbedeutend mit dem Phil. 2 14 vor-

kommenden yoyyvG[imv. %coqi^s kommt im I. Petrusbriefe nicbt vor, bat sich

aber sonst im N.T. an die Stelle von dvsv gesetzt.

3) Docb begegnet Mattb. 5 32 Act. 2629 und als Variant© Matth. 19 9

(Blafi-Debrunner § 216, 2).
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1
)
CCV6V

steM fur

a) negative Satze des hebr. Textes: Am. 85 si %86sltai "6qvbov

sTtl nv avBv i^svtov^, nb 'OpW ,jund ein Stellholz (vom

tiberseizer als gleichbedeixtend mit ^Vogelsteller^^ gefaJBt) ist

nicht ibm“ (naml. dem Vogel); Ps. 02? O'^ aith fsvsag

Big yava&v avsv %a%ov „was nicht in Bosem“
;
Exod. 21 11

i^sXsv^srccc dayQsScv dvsv &QyvQ(ov’^) pDD „nicht ist Silber"; Dan. 234

mg Stov hfiTjd’fj Xid'og 3()oug avsv %slqcov ,,was nicht

in (mit) Handen“ (ebenso 245). — Vor dem Infinitiv; Am. 85 si

ucccylg iotl TTjg yfjg &vsv tov (^vZXafistv tc; IlDb'^ is^b ‘lIDh’i

^und fangen fangt es nicht“ (dies ist die Eortsetzung der oben

aus Am. 85 zitierten Worte).

b) „in nicht“,.d. h. ohne: Ps. 43i3 d^tsSov tbv Xcc6v 6ov

&VSV riiiTjg] lob 811 d'dXXsL ^dcTtvQog dvsv vdcctog; 80 28 6tsv(ov

%S7t6QBvybat fivsv q)Ciiov’j Is. B5 i &yoQd6axs xcci (pdysts dvsv aQyvQlov

%al tL^ijg olvov (der Urtext wiederholt a^lb!:i vor tL^fjg); Sir. 51 25

m7](j(x6d'S aivotg dvsv d^yv^Cov; 35 19 ccvsv j5ovX7jg ^7]d'6v 7toi7]d7]g.

Vgl. auch folgeude Sirachstellen, fiir die das hebr. Original nicht

vorliegt: 30 as dvsv xQi^acjg iii] utOLT^^jig ^7]div; 318 dvsv ijjBvdovg

^vvrsXsad'T^dstaL vo^og] 35 is (istd rb TtOLTjdai, fter’ avrov dvsv fiovX^gj

8832 dvsv ait&v oix oixLdd'T^Gfstao TtoXig^

c) ‘^bH „Nichtsein von“ : Ps. 685 dvsv dvo^iCag ^qu^iov %al Tcatsv-

d'vvcCj lob 811 {}7lj(od'7^6S'vav ^ox)xoiiov dvsv otdtovj 31 39 rijv i6%vv

ait^g Bcpayov ^6vog dvsv rL^Tjg] Sis ^iatov nb fiaXog iiov dvsv ddi^Cag]

3016 sig %svbv izoTtCa^sv dvsv q)6pov»

‘^b^i'a „von Nichtsein von“, d. h. ohne: lob Be si fiQwd'TjefsmL

dQtog dvsv dX6g; 24 ? yvfivovg TtoXXoig s%ol^i6sv dvsv l^atCmv,

d) ^aufier, ohne“ (dafiir auch tcXt^v): Gen. 4144 dvsv eov

oiz B^ccQsl ovd'slg tijv %siQa a'dtov (ahnlich is)
;
lob 34 32 dvsv sfiavtov

SiljoiiaL.

»von auBer“ (dafiir auch jtdQS^ und TtXjjv) nur in nega-

tiven Pragesatzen : Eeg. IVI825 zal vvv dvsv zvqCov^) dvs^7'jfLEv

BTcl tbv tOTCov tovtov tov Sicdpd'stQcci aitdvj Is. 36 10 zed vvv ^rj

dvsv zvqCov^). dvs^rjiisv seti trjv %(dqccv tavtriv 7toXsii^6aL avti^v]

ler. 51 19 ^i} dvsv rwv dvdg&v rjiJbmv iicoLri^aiisv avtfi %avcbvag zal

i0z:sC6cc^BV ^jcovddg avt'^;

1) Dittenb., Syll. ® 888 35 <5:vay>tafou<Jtv ^sviccg ccvroig tcccqsxsvv 'nal stSQCc

TvXstGtcc sig &vdXrifi7j)i,v cevtoov dvsv dgyvQiov

2) Vgl. dvsv vov ^civgbg {jp^oav Matth, 10 29 (oben S, 337, Anm. 2). Der Aus-

druck dvsv S'sov ist schon bomerisch (Bla3-Debrunner § 216, 1).
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e) An einigen Stellen findet sich Hvsv in sehr freien oder den

Sinn geradezu verandernden TJbersetzungen

:

Reg. 1 6 7 dt;o ^oag '%QG)TotOKOv0ag Hvsv tg)v rexvcov

by r\by J,saugende, auf die nicht itinanfgekommen isi ein

Joch“ (im Hebr. liegt ein Wortspiel vor)^).

Is. 10 15 [lij do^DC0<d'}]Cfatai d^lvrj avsv rov %6^zovtog av rj

'bipcod'rj^stac TtQCmv avsv %ov eX'Hovtog ait6v bs!' 'jT^lSn

bsJ' ia „wird sich riihinen die Axt gegen den

nait ihr Hanenden, oder wird groB tun die Sage gegen den sie

Schwingenden?“ ^).

Is. 28 1 ol iLa^‘6ovtBg &vev otvov ‘^‘Dlbn ^^Erschlagene [des]

Weines^^

f) avsv findet sich auch in Biichern, von denen wir keinen hebr.

Text haben: Sap. 14 4 Iva xav avsv t6xvi]g ng (ein SchifP be-

steige); 19 is al tt^coQbat rotg d^aQtcjXotg STfi^X^ov ov% avsv zav

fayovotcov zsx^riQCmv %fi ^Ca rcbv ocsQavvav] Ep. ler. 25 i^vsv Ttod^v

ant'' &}iotg (psQOvzav] Bel et Dr. 26 avsXw tbv Sgccxovza civsv ^id'^QOv

xal Qd^Sov] Est. Be ntdvtag 6'bv yvvai^l %ai xixvoig dntoXe^ai , .*dvsv

ntavtbg oZxxov %al cpsidovg. In den Makkabaerbiichern : 11444 izci-

0v6rQS^ai 0v6tQo(priv av %d)Q(^ avsv aitov'^ Tide aSga dvsv §a0L-

Xixfig TtQovoCag advvarov sivai xv%stv sigifivrig
;
III 7 5 aizoijg , . . clivav

ncdtnrjg dvaxQi^scog %al s^sxd0scog S7ts%s(Q7j6av avsXsiv] 12 ontc^g xovg

ntaQa^s^rixoxag xov ^sov xbv vo^ov i^oXsd'Q£V0G)0i>v ... [isxd ntaggr}-

0Cag ikvsv ntdcrig ^a^tXtXTjg s^ov^Cag xal STtL^xsijjscog, (In Mac. IV fehlt

dvEv^ dafiir steht 2mal %a)QCg^ siehe S. 340.)

g) Nur Imal in der Sept, ist dvsv nachgestellt ^) : Mac. 11145

dntdorjg aidovg avsv,

2) %a)Qlg

nnterscheidet sich von avsv dadurch, daB es fast ausschlieBlich im

Sinne von
5
,au6er“, j^abgesehen von“ steht, besonders bei Zahl-

angaben. Auch sind die hebr. Aquivalente fiir xco^Cg andere als

fiir iivsv. Es entspricht

1) Holzinger, Kommentar: „Wenn LXX statt des Relativsatzes bis by

dvEv tcbv xhvcav gibt, so scbeint sie by von b'ly „saugen“ abzuleiten und im

librigen zu raten".

2) Dieses by „sicb ruhmen gegen jmdn.“ wird genau wiedergegeben

lud. 7 2 ^rjTCots %av%ri6rixm ^iGQaijX Itc

3) Aucb in der attischen Prosa kommt die Nacbsteliung auBerst selten vor,

und zwar fast nur Jiinter dem Belativpronomeji (Kruger, Griecb. SpracMehre fiir

Scbulen I, 68, 4, 1). Wie micli Wackernagel belehrt, findet sich bei Aristoteles

die Nachstellung hinter E-elativen und Interrogativen, 1 mal hinter einem Sub-

stantiv (Metapb. 1071a 2 ovGi&v avsv).
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, a) 'lib'a „aiiBer, abgesehen von", eig. „von zu Absonderung"
(dafiir auch sxTds, Gen. 4626 of i^sA'd^dvvsg 6% tg>v

^rjQcov uitov xcoQtg rmv 'yvvaix&v vl^v U.ccx6^f TCa^au jpvxal e^ijxovra

6%^): 26

1

iysvsro Xi^bg Bitl x^g y^g %(OQlg tov Xl[iov tov ^qotbqov

(DE, TtQdtSQOv A); Lev. 9i7 utQo^i^vsyxsv t^iv •d'v&Cav ... xccl iTtad'rjxsv

i'jtl TO ^v6ia6tifiQL0v %a)Qlg rov bXoxccvtcj^atog tov ^qcocvov; Nnm. 621

o'btog 6 v6^og tov s'd^apisvov og &v ev^ritat xvgCm dmgov aitov ...

X(x)gig Siv av svqt] rj x^^Q cciftov] 16 49 iysvovto ol tsd'vrjxdtsg iv trj

d'Qad^si ta^t^ccQsg xocl dexa amax6(otov x^Q^9 tsd'vrj-

x6xmv 6VEXSV K6qe] Esdr. 11 264/65 Tcadcc exxXrj^icc d)6sl ta^cfagsg

^vQiddag di^xiXtOL tQtccxddLOt a^^xovta x^Q^S dodXmv aitmv xal %ai-

StMcov a'btmv (B om. xal et ait&v 2^) und abnlicb in der Parallel-

stelle Esdr. 1 5 41 (vgl. auch. IIlTee/e? unter Ttdgs^ Abs. b).

b) )12 ‘inb „au6er, abgesehen von", eig. „zu Absonderung von"

(dafiir auch ixtdg^ iicdga^, TtXijv): Reg. III 615/I 6 xal tp UaXcjiicov

afidoii'i^xovta atgovtag dgdbv xal dydoTjxovta x^XtdSag Xatdyicov

iv tp dgat^ X^Q'^S dgxdvtmv t&v xad'a^tapuavcov btcI t&v agycov tcbv

2JaXw[i6vj 10 14/15 xal 6 6tad'iihg tov ... a^axd^ia xal a^Tj-

xovta tdXavta %pu(5'fon x^9^^ cpdgmv t&v 'bMtatayixavcov xtX.

c) „nur" (vgl. TtXijv): Gen. 4721/22 tov Xabv xataSovXP^ato

aitp aig Ttaidag d% dxgcov bglcov AiyvTttov aoig tmv &xgc:)V^ X^Q^S
tijg y^g tmv lagscov iiovov^ oix ixfijdato ta'dt7]v p^
HDp Q'^DSlDii „nur das Land der Priester kaufte er nicht" (ahn-

lich 26).

d) Ohne hebr. Vorlage: Idt. 72 tj diivaiiLg avtmv dvSgcbv tcoXs-

lii6tG)v x^Xiddag (B add. avSgayv) %a^aiv axatov s^do[J(>7]xovta xal lit%a(Dv

XiXiddag daxa dvo x^Q^S d^o^xsvrjg tcbv &vdgS>v ol' ^6av Tts^ol iv

aitoig; 8 6 ivyj^tavs utdaag tdg ijiiagag tijg cc'dxijg x^Q^S
7tgo6aPPdt(x)v xal ^a^patcDv xal x^govov^rjvL&v xtX.] Bel et Dr. 10

Yl6av tp BijX lagatg ISfidofiTjxovta x^Q^S yvvaix&v xal taxvcov. —
Sap. 11 20 xal x^Q^S Sh todtcov^) avl Tcvav^atc jca^atv idvvavto 'i)7tQ

tijg dlxrig di^x^avtag.

La der Bedeutung „getrennt von", „ohne": Esdr. I4i7 ov dvvavtao

of dvd'goo^jtOL alvai x^^qIs yvvaix&v.

In Mac. IV, wo dvav fehlt, begegnet 2mal an seiner Stelle

Xcog^S- 2 8 totg dao^avoLg davaC^cov x^Q^S 't6xG)v] Ss dvdrjtov tovto to

li'^ aitoXavaiv tmv dvalSovg '^dacov.

1) Matth. 1421 1538 of icd'^ovrsg ^accv avdgsg masl %£vtccv.L6%£XL0 i (bzw.

^6av tstQayitax^XLOi, dviQsg) yvvccL'nmv %al TtaMav (vgl. die unter d anzu-

fiibrende Stelle Bel et Dr. 10).

2) xooQ^s ts tovtav oft bei Polybius und Diodor (Krebs, Die prapositions-

artigen Adverbia bei Polybius 11, 30).
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3) jtaQS^

kommt nur in Biichern vor, die ans dem Hebr. libersetzt sind, und
zwar fast ausschlieBlicli in negativen Satzen^ die mit ovx i^XLv

(bzw. ?iv) beginnen oder eine rhetorische Brage enthalten. Es
entspricht

a) nbir „anBer“ (dafur ancb ht6g nnd tcX'^v): Ruth 4 4 ov%
s<3riv 6ov tov ayxL^tav^aLi Eeg. I21o O'dz s6zlv Sxbqcc 7C(kq£^

tu^jtrjg evtccvd'cc; III Sis O'dx 'dativ O'dd'slg rj^mv TtdcQs^ aiKpotsQcjv

1220 ovK dTtoacj ot%ov (B om. ol%ov) ^avslS ^rcdps^ ^xijTCtQov

Is. 4521 iyco 6 <d's6g^ xccl oix Mtiv cicXXog 7tX'i]v i^iov

dCxcLLog xal 0(Dt7]Q^ oix £6xlv itdQB^ i^ov (“>lnblT).

b) p ;;auJBer“, eig, „zu Absonderung yon" (dafiir auch
SKtog^ %(x)Qcg, Ttlfjv): lud. 826 (B, TtXijv A) rmv ^yjvC^xcov

(
s .

oben S. 337, wo die Stelle vollstandig angefiihrt ist)/

1 :3b ^^anfier^^, eig. „zii Absonderung auf (d. h. binzu zu)“:

Esdr. II 1 6 Tcdvtsg ol xvxXdd'av ivC6%vaav iv %£q61v aitcbv av ^xaiit^iv

dQyvQbOv^ av &7C06xav^ zccl iv xtTjvs^tv xal av ^evcoig Ttdga^

XG)v axovOiov,

lib’a „auJBer“, eig. „von zu Absonderung “ (dafiir auch ix%6g^

%(DQCg^ TcXijv): Esdr. II 17 gs/67 eyevato nada exxXri^ia 6)6al xi66aQeg

^vQiddsg di6%lXioi xQiaxd^Loi bxxh Tcdqa^ dovXcDv ccvt&v xal 7tat6t6xa)v

aix^v (vgl. 264/65 unter %(OQCg Abs. a).

c) „von auBer“ (dafiir auch dvav und tcX^v): Is- 43 11

o'vx S6xiv ^dqal ifiov 6co^(ov; Ps. 1732 tig 'd'abg Jtdqa^ (acE, cxX7)v BAR)
xov xvqCov.

d) “^ribl „aujBer“: Os. 134 6(p^cjv ovx e^xiv Jtdqa^ ifiov.

e) 'jt) „draui3en von“: Eccl. 225 tig (pdyatav %al xCg :xlatav

Ttdqa^ aixov
;

f) „nur“ (vgl. ^X'lfiv)^ im Ertext ein selbstandiger Satz:

Reg. 1 20 39 xal xo naiddQvov ovx ayvco oidiv utdqs^ "'lovad'dv %al

Javaid mn riK 1:5)1*’ 1111 ‘jwin^ laa n^aia^^a aiab i3)3ni „und der

Knabe
,
nicht wuBte er irgend etwas; nur Jonathan und David

wuBten die Sacbe^.

g) Der hebr. Text ist frei wiedergegeben Ez. 16 3/4 al Xt]^-

ilfOvxaL 6^ aitfjg (sc. trig d^^aXov) 7td66aXov xov x^a^id^cci, i%^ a'dtov

jtdv 6xavog; cxdqa^ (n!:n
5
,siehe“) jrupl diSoxai^ aig &v&X(d6iv.

Vom unserm hebr. Texte weicht ab Ez. 42 14 ovx aloaXav^ovtub

ixat Ttdqa^ xmv laqacov Q'linDn „in ihrem Hineingehen die Priester^^

(unkonstruierbar und wahrscheinlich verderbt).

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 1925. Beiheft. 23
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jtXriv

kommt in der Sept, nngefahr 240 mal vor, davon ungefahr 70mal
mit abhangigem Grenetiv^). Als Praposition steht es fiir folgende

hebr. Aquivalente:

a) nblT „atL6er‘^ (dafiir aucb nnd Reg. 11722

Par, 11720 Sir. 335 oiyc saxiv ^abg 6ov, aucb Sap, 12 is oiiva

d'sdg iaxLv TcXiiv 6ov; Is. 456 oix saxiv firt TtX^iv (ebenso

Ioel 227, wo “^mblT 5,auBer mir“ im Hebr. fehlt; vgl. aucb unter c);

Ps. 1782 rig ^^bg %Xiiv xov d^sov rjiimv] Os. 13 ^ TtXijv iiiov oi)

yv(b(Dri] Is. 644 ol dcpd'aX^ol ij^cbv etdov d'sbv utXijv <?ou Vgl.

aucb nocb Bel et Dr. n B6ti TtXiiv avtov iicXXog (vgl. b, g, b).

b) p liab ^aufier, abgeseben von", eig. „zu Absonderang von"

(dafiir aucb imdg^ oidgs^): Exod. 123? dTtdcQccvtsg ot vto\ 'I^QcciiX

... alg s^axo6Cccg %tXtddag Tcs^mv ol dvSQsg %X^v %^g &7to6%Bv^g]

Num. 2989 Tavtoc ijto^ijoats xv^i^ iv xatg SoQxatg utXijv x&v sv%&v

Deut. 84/5 exQ€cx7](Sa^sv %a6mv xcbv TcbXemv ccvxov ... TtX'i^v x&)v

itbXBcav x&v ^SQE^ccCcov] 18 8 ^s^Cda ^B(jLSQL6fi8VYiv (pdysxcci TtXrjv xrjg

^Qd6S(og xfjg xaxd TtaxQidv] Par. II

9

13/14 fjv 6 oxad'fibg xov %qv0lov

... B^axo^ia B^ri%ovxa xdXavxa %qv0Cov TtXfjv xcbv dvdQG)v x&v 'vnto-

xsxay^Bvcov %al xmv iiiTtOQSvoiiavcov d)v (B om. g)v) BcpSQov.

Ilb^ „au6er, abgeseben von“, eig. „von zu Absonderung" (da-

fur aucb i%x6g^ Jtcfpal) : Lev. 23 37/88 aixocL al ioQxal . . . TcX'fjv x^v
Ca^^dxcov xvqCov %ai %X^v %xX.

;
Num, Be to 7tXriii^6Xi]iJicc to dTtodido^BVOv

xvqCw xp IsQst B6xai TtXijv xov xqlov xov £Xa0^ov; 2823 29 i 6 . 19 . 22. 25.

28.31. 34.38 TtXijv x^g SXoKocvxco^Bmg x^g Sid TCavxdg (abnlicb 2831 SOe)

;

Deut. 29 1 O'bxoL ol X6yoi xfjg Siccd'Tjxrjg ovg ivsxsCXaxo xiiQiog Mco^fi

0xfj0(xi xotg vCotg ’I^QcciiX ev yf] Mcaa/3, xcXfiv xfig Siad'^XYig ^g dii%'Bxo

avxoig iv los. 2229 c30xb oixodofxri^ai fi^dg d'vamax'qQiov ...

TtXfiv xov ^v0La0xriQLOv xvqIqv 0 i0xiv ivavxlov xfjg 0xrjv7jg ccSxov;

Par. 189 %dvxBg viol ^avBid utXfiv xmv vimv xmv xcaXXccxmv. — Deut.

435 oix B0XVV Bxi TcXfjv aixov (vgl. a, g, b).

1) Im N. T. finden wir TfXrjv ungefahr 32 mal, darunter 5 mal mit folgendem

Genetiv: Marc. 1232 ecriv dXXog nXrjv ccvtov (Exod. 203 Deut. 435) ;
Act. 81

Tcdvtsg dtECTcdQTiGccv ... tcXtjv zav dTCOfftoXcov^ 1528 fiTj^sv ytXsov iTciziS'SffS'cci

^aQog TeXijv rovvcov xmv sndvay%Bg'^ 2722 ScTto^oXi} '^v%fig o{)^sfitcc iaxcci

viiav xcX^v 'TO'D TtXoCov und in der Yariante firidiva ^sccadpLEvog ^Xf^v xfig yvvui%6g

loh. 810 (Perikope*' Yon der Ehebrecherin).

2) Auf •jtXriv= hbiT folgt der Nominativ Deut. 1 36 tcX^v XkXb^ vihg Iscpowfi^

ovxog bTpstcii ccitfiv (sc. t^jv yfjv); Reg. IV 24 14 ovx 'b7tsXsLg)&ri nX^v ot tcxodxoI

xfjg yfig\ der Objektsakkusativ los. 11 is 'xX^v fiSvTjv iviTr^tiffsv "iGQccfjX. Mit
icXV 7] wird nb^iT wiedergegeben Deut. 4 12 iXdXriCEv v.vQLog TCQbg f)fi&g i% iiscov

xov TtvQbg (pcovriv Qri^droDv . . . zal d^o^oyficc o'bn sUdExs dXX^ 7) (poDvfjv.
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c) „aTij6er^ (dafiir auch. avsv)i Is. 456 ovk sdxiv tcXtiv

i/xoi) (vgl. a).

„von auJ3er“ (dafiir anch avav und %dQe^: Ntim. 620

Mco'hbv Tig zijv xoltifiv ccitov iv 0OI rov dvSpdg 6ov; JEleg. 112282

tog iTcX^jv xv^iov^ ^ccl tCg ztcOtTjg a0tai tJtXijv tov ^sov

Is. Me ^Xijv i^ov oiz ^0tiv a el s^tiv %'Eog TcXijv i^ov (vgL a

und S. 341 Abs. a).

d) „nur“^) (vgl. ^dgs^): Lev. llss/se d^dd'aQtcc ravta i[iLv

a6ovtai^ ^Xijv Ttrjycbv iddctcjv xal Xdxxov xccl ^vvayayfig v8atog^ s0tccb

xad'aQdv; Ez. 46 i 7 dip (sc. 6 &(p7]yov}iEvog) dd^ia ivl tcov otaCdcov

aitovj %ai e6tai ccvtp €(og tov hovg tfjg ccg)s6s(Dg^ xal d7tod(D6Bt tp

dg)rjyov}iEv(p^ JtX'^v trjg xX7]govofn'ag tov vCov avtov^ aitovg a6tai,

e) pn „iiur“ (vgl. Deut. 2O18/14 itatd\aig %dv kQ6Bvi%hv

a/i)tfig Bv q)6v(p [la^atQag TtXijv tov yvvaoxov xal tilg dito6%svfig*

f) "ID „sondern“, jjau6er“: G-en. 306 ovx fjdBb tov xad'^ iavtov.

ovShv x^Xiiv tov ccQtov oi ^6d'isv avtdg; 9 ov8h ijts^i^Qrjtab cctc' i^iov

oiSev TtXiiv 6ov, did to 6h yvvatxa aitov stvai.

g) D3? 5,zusaininen mit^' : Deut. 32 39 ox)x s^ttv d'Bog ytXijv ifiov

(vgl. a, b, b).

h) 'as by „auf [dem] Antlitz“, d. h. „Mnzu za“; Exod. 2O3 oix

BOOVtai 60i d'Bol BtBQOl TtXijV S^OV.

i) Auch. in den Makkabaerbiichern findet sich TtXijv: im ersten

7
,
in den drei iibrigen je Imal, jedoch mit folgendem Grenetiv nur

Hiss &^bXv6ev tcccdag tdg dwa^sig avtov ... JtXiiv tov Isvov 8v-

vccyi,Bov^) und IV 8 11 oiSav iiitv aTtEid^Tj^a^LV (wXijv tov fistd dtQB^Xov

1) Fur steht irtl7]v auch als Koujunktion, z. B. Gen, 93/4 ms Xdxavcc

X^OQTOv £da)%(x ‘bfitv ra ycdvta' ^Irjv 'HQsas iv cdCyi>cixi ipvxfis (pdyBC^B-, Exod.

12 16 ‘Jtctv Bqyov laxQBvxbv o'b TtonfiaBXB iv a.vxctis (na-ml. an den genannten Tagen),

^X'iiv TiOLTi^TjCBxccb Tcdari 'ipvxfj, xovxo fiovov TcoiTid'TjiCExciv 'b^tv. Vgl. auch

Huber, Untersuchungen ilber den Sprachcharakter des griech. Leviticus S. 94,

der Lev. 114 und 2123 anfiihrt.

2) Fur p*^ steht xliiv auch als Konjunktion, z. B. Gen. 41 40

'bTtBQ^^co cron; Exod. 89. ii 7cXr}v iv xm noxcc^m •v7CoXBLq)d7jaovxaL (sc. ot

926 tcXtjv iv yf} rsa£ii.,.ov% iyivBxo rj xdXcticc; Beg. IV 144 1535 TtXrjv xk vipjjXk

obz i^fjQSv (aber 154 ^Xriv x&v 'b'tprjXmv i^^gsv). In Beg. IV 10 29 TtXiiv aiiccQ-

XL&V ^iBQO^occ^ ... ov% kTtBGxri Etov bTtta^Bv (B ifiTtQoa&Bv) a^xmv kann %Xr\v

Konjunktion oder Praposition sein. Wie wenig scharf der Unterschied empfunden

wird, zeigt die Fortsetzung der oben angefuhrten Stelle Deut. 20 14 %ccl 8acc av

'bTcdQxV TC&aav xrjv k^jtccQxCav %QOvo^Bv<SBLg asavx^, denn die hier

folgenden Akkusative stehen dem Sinne nach auf vdllig gleicher Stufe mit den

vorhergehenden Genetiven x&v yvvava&v %cx.l xfis icjtoc%Bvfig^ zu denen man sich

als Verbum auch schon jCQOvoiiB'baBig zu denken hat.

3) Wiederholung des Substantivs wie an den unter b angefuhrten Stellen

Deut. 34/6 los. 22 29 Par. 139.

23 *
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d^od'ccvstv dito^Bvtai. An den iibrigen Stellen hat Ttlr^v auf die

Konstruktion des Satzes keinen EinfluB: Ide 'Jtlriv KaXiHfi^atcc %ai

jjiaxcccQccg ov% el%ov] 648 tolg 7to6lv TtccQalsv^d^sd'a] 624 ^Xiiv

0001 8{)QC0%ovto d(p^ rjfi&if id'avatovvro
j

10 i4 TtXijv iv Bsd’^ovQOLg

i^sXsCcpd'tjadv TLvsg t&v %a%alBVJt6vX(nv xbv vdfiov] 11 70 ovdh slg

TcatsXsvtp'd'T] dit! Matxa%'Cag 6 xov j^ipccXS^iov
]

ISg JtXijv

hdiocri^G} otegl tov Sd'vovg ^lov] II 6 17 TtXijv k'cog iito^vyj^ecog tavd'"

'fjljitv III 6 is dyyaXoi %a%i^Yi6av (pavsQol 7Cd6iv jtXijv totg

^lovdatoLg.

Utsg

kommt in der Sept, nnr 1 mal vor : Mac. II 12 15 xbv dtsg %Qicbv

%al [ifjxavmv dQyavb^a)v xataKQrj^vLOavta xijtJ ’/spt^co.

SiXa

kommt in der Sept, nur Imal vor 2
), und zwar als Adverb : Sir. 47 21

ysvhd'ai dlxa tvQavviScc iSJ'n ni^nb „daB das Volk werde

zn zwei Szeptern“. Erst durch ein innergriech. MiBverstandnis ist

das Adverb zur Praposition geworden: dCxcc xvQuvvCdog.

Wiederholung und Auslassung der Praposition bei zwei

Oder mehreren Gliedern.

1 . Im Hebr. wird in der Regel bei zwei oder mehreren G-liedern

die Praposition vor jedem einzelnen w i e d e r h 0 1 1 Diesen Branch

befolgt oft anch die tJbersetznng

:

a) bei zwei Gliedern: Gen. du &7tb %dv't(ov xg)v xxtjv^v xai

ccTtb itdvtcov tcbv d'riQtcjv] 4 3 STtl "'A^sX %al stcI rotg dcoQOtg a'dtov]

5 i^l Kdiv %al STtl taig d'vdCaig avtov] ebenso 20o 21 i 2 2440 34ii

378, anch 10 6 31 3
,
wo der Ilrtext zwei verschiedene Prapositionen

hat, nsw.^). YgL Mac. 1620 dutb ^a^iXsi^v iti^cov xal &%b vn'i^cov

1) In alterer Zeit wird drsQ nur von den Bichtern gebrauclit. Im K T.

kommt es 2 mal, und zwar beidemal bei Luc. vor: 22 6 dxBQ o%lov^ 35 ScxhtsiXcc

'bfo&g c^xsQ ^ccXlavTLOv %ci\ 'jtijQug ‘nal vxodriiidTcov. Haufiger ist <xtSQ bei Dion.

Hal. und Plutarcb. Siehe aucb Krebs, Prapositionsadverbien II, S, 33; Rader-

macher, Keutestam. Gramm. S. 117.

2) ImN.T. niemals. Bei Polybius findet sicb di'xci als Praposition nur Imal

an einer emendierten Stelle (30,5,5 ^l'xcc ^ccl TtQsa^si'ag)', haufig bei

Joseph., Dion. Hal., Plutarch, Sext. Emp. (Krebs, Prapositionsadverbien II, S. 32f.).

3) Ebenso in der MeSa-Inschrift : 7 nniiai inH „in ibm und in seinem Hause“;

12 „fiir Kemos und fur Moab
;

iG „von Mannern und

von Knaben“.

4) Der IFbersetzer wiederbolt die Praposition zuweilen unabhangig vom Original

:

Gen. 1 12 %aTd y^vog %al 6p,oi6v7ita hebr. nur „nach seiner Art“, und
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d'a^cc6(^cbv
] 48 sCg ^lovdaCav %al sig ro OQog Ul6v] 15u am

yfjg Tcal djtd (AV. om. T'^g 'd'dldi^Ciijg

;

111 4 ev -rp i^dfcw ccdtov wl
Bv Totg %Qo6tdy^a6Lv

\ 7 iv tfj d'Uipsi zal iv tfj dxfifj tfj BTtsXd'O'i^^fj

Tj^lv; 2 13 ev talg dvayQaq)alg %al iv rotg imiivrj^arL^^otg rotg %atd

%ov Nss^cav; III 3 12 rotg xcct'' Atyvmov kuI zaxd %6mv 6tQax‘)]yotg.

bei drei Q-liedern: Gren. 620 cctco x&v ipycov rj^^v %cil djtb

xcbv XvTtmv xmv %SLQ&v ri^a>v nal &7th xfjg yfig] 12 1 i% xfig y^g 0ov

xal BK XTjg (Svyysj^siag 6ov %oci iz xov qX%qv xov mxQdg 6ov,

y) bei vier Grliedern : Gren. 6 19 &%h Ttdvxcov x^v otxrivcbv xal

ccTtb Ttdvxov x&v SQjtsxmp %ai dutb Ttdvxcov xg)v d'rjQCcov %al am rcdexig

aagxbg (der bebr. Text bat statt der drei ersten Glieder nur b'DX^

'’nn „von allem Lebendigen“)
;

28 14 sjtl d'dXatsaav %al btcI Xcfia xal

BTtl ^oQQccv %al B7C dvaxoldg (der IJrtext bat bier keine Praposition,

wohl aber 4mal n localej s. oben S. 319; vgL aber die oben S. 267

angefiibrte ahnlicbe Stelle 13 14
,
wo der IJbersetzer die Praposition

nicbt wiederbolt hat)
;
47 17 dvxi xav lixtccov %al dvxl xa)v ^gofidxov

ocai dvxl xmv ^ocjv %al dvxl xmv ovcdv, Vgl. Mac. 11442 i^tl xa)v

sgy(Dv avxG)v %al s%l x^g x6gag %ai STtl xmv OTtXcov aai btcI xcbv

6%vg(Dfidxcov,

d) bei fiinf Gliedern : Exod. 7 la i^l xd vdaxa Aiyiijtxov xal iTti

xoitg mxa^O'bg avxcbv %al xdg dcchgvyag avxcbv Hal stcI xd sXxj ccixcbv

Hal BTtl Ttdv 6vvE6XYjHbg vScog avx&v. VgL Mac. 1 13 51 iv Hiviigatg

Hal iv Hv^^dXoig nal iv vd^Xaig nal iv viivoig Hal iv ^datg^).

2. Manchmal jedoch wird abweicbend vom Hebr. die Praposition

nur dem ersten Gliede beigegeben:

sogar im Gegensatz zu ilim : Mick, li hsqI ^cc^ccqsices ^al^sgl'IsQovaal'tjfi

„uber Samaria nnd Jerusalem^^

1) Ebenso wird im Syr. in der „Lekre des Apostels Addai“ (Brockelmann,

Cbrestom. S. 12, Z. 8) die Praposition 4mal gesetzt: >Xxo poco ]oo#

^Vop JU) '^o )ju.^qd\5) jo^joS) „macktig war er uber Syrien imd

uber Pkonizien und uber Palastina und uber das gauze Land Mesopotamie^^^

VgL Marc. 15 1 01 dQ%iSQSis yi>STd tebv HQsa^V'csQeov nal ygccfiiice^scav %ccl 8Xov rb

avvi^QLOv, wo die syr. Ubersetzung auck vor ygcc^iiaTicav und zb cvvidgiov

die Praposition „mit“ setzt. Dagegen stimmt die syr. Ubersetzung in Marc. 1443

fistd ficc%ccLg&v Hccl ^vXcav Ttccgd %S)V dg^isgscov %ai r&v ygccfifiatsov 'kccI zSiv

Hg^apwsgov mit dem grieck. Text uberein. Sekon Storr kat die Wiederholung

von Pronomina und Prapositionen
,

die sick auf mekrere Worte beziehen, als

syrische Gewohnkeit bezeicknet („Supplemente zu Wetsteins Varianten aus der

Pkiloxeniscken Ubersetzung" im Repertorium fiir Bibl. und Morgenl. Litteratur

10 [1782], S. 11).

2) Vgl. Bar. 2 11 i^Tjyccyss zbv lcc6v aov i% yfjs Alyvitzov iv %sigl %gazai^,

iv ariiisioLS %aX iv tigccCLv >iai iv dwa^isi fisydly %al iv ^ga^iovi v'lpriXa 25 d^ts-

^dvoacev iv Ttovoig Tgovrjgotg, iv Xifia ‘ucci iv go(Mq}ccia %cii iv dHoazoXy,
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a) bei zwei Grliedern: Gren. 1024 iitl UdSo^icc %ccl Fd^iOQQa] 3480

sv ts tolg Xavavciioig %al rolg ^sgs^ccLOig
]
Exod. Qe iv ^Qa%i6vL

xal 15 ig 0'bv aQ^ia^iv %al ccva^dmig] 20 tvfiJcccvcDv

%al %0QGiv] Ps. 113 9 B'jtl x& aXhi 0ov %ccl xfj al7i%'SL(^ 6ov] Is. 55 1

(KVBV aQyvQvov %al So auch an Stellen, wo der Urtext niir

ein einziges Glied hat: Gen. 3 14 i^ti rp ^ti^d'SL 6ov %ai xfj noiXCa

%0QBv6% hebr. nur b:?' „auf deinem Eanche“
;
31 10. 12 hiti td

Tt^d^am xal tdg alyccg „auf das Kleinvieh". — Vgl. Mac.

II 20 BTcl ^0QcciiX %al ’lBQ066Xv^ai 842 Big ccTtmXBLav %al 0vvxBXBiav,

51 6v xcdvd'BL %al xa7tBiv60Si; 431 xfi SvvdiLBi %al i%%cp whx^v\

066 &7tb xijg UsQ^Cdog %al MridCag; 13 51 ^sxic alvB^scog %al ^ccCidv;

16 36 iTCoCovv iv xm Xap ^xlTjyTjv fieydXrjv accl xfj yfj 'fjfi&v; III 3 £^g

xb 0s'^B0S'ac aixbv aocl itoiBlv aixov xd ^'B^^l^axa, 7 dxcb xfjg dyCag

y^g xal xijg PadiXeiccg] 432 Bi'g xb,Tvqov otal xdg %v%Xip TcdXsLg'j 09 iv

dS^vccig ical ccXyr]d60irV] 26 sCg i^s xbv vl6v\ 16 9 xov vofiov

xal xcbv 7t^og)7jxwvj 2 s slg Saog ml xgbfJLOV] 111228 sig XaoyQaq)iav

ml oixBXiTcijv dcdd'B^ovj 622 Big oIkxov ocal ddxQva] 6 si xbv aig 7txcb6Lv

adxotg ml xdg)Ov xixoliicc^^svov xotcov] 7i6 bv aivotg ml mv^bXs^lv

vfjivocg} IV 111 STcl xfl dvdQBia ml xfj vTto^ovfj] 4 i 3 6^ dv'd'QCOutCvTjg

iTtLpovXxjg ml ^BLccg dwci/g; 1724 alg %B^o^a%lav ml %oXiOQ%lav.

jS) bei mehreren Gliedern: Exod. Ii4 iv xolg ^yoig xoig 0%X7]Qoigj

xp 7t7]XS ml xfl %Xiv%'L(f %al m0v xotg sQyoig (hebr. 4mal n

22 9 ^bqC xb ^60%ov ml iTtotvyiov ml iJtQo^dxov ml t^axCov ml otd^rjg

d7tG)Xs(ccg (hebr. 5mal ^uber“); auch Gen. 13 14 (s. unter I 7). Vgl.

Mac. 1

5

16 i% IlxoXs^aCdog ml Tvqov ml Etdmvog] IV14i6 mxd xdg

mgv^dg dQBCov ml (pa^dyycDV &%OQQ^yag ml divdQcov dutccg ml xdg

xo^xcov ccHQag.

3. Es kommt auch vor, da6 von mehreren Gliedern nur die,

ersten mit der Proposition versehen werden, wabrend diese bei

den letzten oder dem letzten im Gegensatz zum Hebr., das alien

Gliedern die Praposition vorsetzt, fortgelassen wird: Gen. 31 27

fiBx sicpQo^iivrig mi ^std ^ov0tycmv, xvn%dvcov %al %L%'dQag\ Exod. 03

%bIq %vqIov inioxai iv xolg %X')]vb6Cv 0ov ... av xb xolg XitTCoig ml iv

xolg vTto^vyCoig ml xalg {iv xcclg M und die meisten Minuskeln, iv

xotg A) mii’i^XoLg xal pov^lv ml jCQofidxoLg] auch 9 av xb xolg av-

%Q67toig ml iv xotg XBXQd%o0iv %al iitd6ri (B; iv, Ttder} AM und die

meisten Minuskeln) yf Jly^xcxov, wo aber die beiden ersten Glieder

im Hebr. fehlen. Vgl. Mac. 1 16 22/28 xaixd syQa'ijjav Jrj^xiXQCip ... ml
aCg xcd6ag xdg x^gag, ml UafitlfdKriy %al Smgxidxaig^ xal slg ^dfTjXov ml
eig Mvvdov ml slg Xmv&va xal aig x^iv Kaglda %al alg Ud^ov %al

aig xi^v Ila^qivXCav ml alg (dies sig fehlt nur in A) Avxlav ml aig
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'AXv%ctQva00hv xal sig K& %al eig HtSriv %ccl sCg "'Ahadov %al alg T6dov

oiccl slg xijv ^a^'ijXida 7ccd Fd^twav %al Kvldov nal KvTtgov Ttai

KvQ'i^vriv,

4. Bei vier Grliedern steht die Praposition nur vor dem ersten
und dem letzten^), wahrend der hebr. Text sie iiberall hat: Exod.

36 10 6vvv(pccvaL 6i)v ry vaxtvd'm Hccl ty 7COQ(pvQa %al mzycCvip

Siavsvrj0^sv(p %al 0vv ty ^v60(p %y ^S'icXcod^avy (im Hebr. 4i3Qal

„in der Mitte“). Genau so Mac. 145<t iv cpdcclg kccI ntd'dQavg icccl

XLvvQcccg %al iv Tivp^pdXoig^).

1) Vgl. aus dem N. T. Act. Ii4 cvv ywcci^^lu %al Magidii rij ^rirgl ^Iriaov

%al a^v totg adslcpocg cc'vtov, wo bei 3 Gliedern die Praposition beim 1. und

3. Gliede steht (ebenso Apoc. 56, s. unten S. 353).

2) Im Koran ist es, soweit ich geselien babe, das Ubliche, die Praposition

bei zwei oder mehreren Gliedern nur vor das erste zu setzen. So sind mir in der

2. Sure 55 Falle begegnet, in denen die Praposition nur dem ersten Gliede bei-

gefugt ist, z. B. 119 »wir baben vorgeschrieben zu

Abraham und Ismael". Stets wird das partitive (explikative) ^ nur einmal ge-

setzt: 58 L.g.lAaj^ jjVon dem, was

wachsen laBt die Erde von ihrem Gemiise und ihren Gurken und ihrem Knob-

lauch und ihren Linsen und ihren Zwiebeln"; loi q-* ^
„nicht [ist] euch auBer Gott von einem Freunde und nicht einem Heifer",

vgl. 181. 192 . 231. Hie Praposition wird in der zweiten Sure wiederholt nur 6

„gesiegelt hat Gott auf eure Herzen und auf euer

Gehor" und 7 «wir glauben an Gott und an den jungsten

Tag". Etwas anders sind 256. 284 U „ihm ist, was in

den Himmeln und was in (auf) der Erde" und 269 U (yiAi!

cr jjSpendet von dem Besten dessen, was ihr gewonnen

habt, und von dem, was wir hervorgehen lieBen fiir euch aus der Erde"; im

letzten Falle sind die beiden Glieder durch einen Zwischensatz getrennt.

In der 3. Sure wird die Praposition 21 mal nicht wiederholt, 5 mal wieder-

holt, und zwar 4 ,5 S ^ „nicht ist verborgen

ihm eine Sache in (auf) der Erde und nicht in dem Himmel" (ganz ahnlich 106 . 124);

180 cr kamen zu euch Gesandtevon

mir in (mit) deutlichen Wundern und in (mit) dem, [was] ihr sagtet". In 183

besteht zwischen den Gliedern ein Abstand.

Auch in der 9. Sure, urn einen dritten Beleg anzufiihren, uberwiegt die Aus-

lassung der Praposition bei weitera die Wiederholung, Es steht namlich 26 mal

die Praposition nur an der ersten Stelle, wahrend sie 3 mal wiederholt wird:

7 xbl JcJLc „bei Gott und bei seinem Gesandten"; 26

„auf seinen Gesandten und auf die Glaubigen"
;

29 dJL

„nicht glauben sie an Gott und nicht an den jiingsten Tag".
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Uberblick iiber die Umschreibungen einfacher Prapositionen durch

Praposition und Substantiv im Alten und Neuen Testament.

I. Das Alte Testament.

1. Die semitischen Sprachen lieben es, statt der einfachen

Praposition eine vollerej anschanlicliere Ausdrucksweise mit Hilfe

eines Substantivs, das meist einenKorperteil bezeichnet, zu scbaffen^).

Zu den auf S. 170 Anm. 2. 5, S. 180 Anm. 1, S. 324 Anm. 6, S. 326

Anm. 4, S. 327 Anm. 1 angeflihrten Beispielen ans den dem Hebr.

verwandten Spracben mochte ich an dieser Stelle noch folgende

hinzufiigen

:

Aus dem Samaritaniscben: Kommentar des Markah zum
Pentateuch: Exod. 15 1 ? DS’a ... „offen-

bart . . . aus [dem] Munde der Q-ewalt auf [die] Hand des treuen [und]

frommen Propheten“ (abgedruckt bei Rosenberg, Samaritan. Sprache

S. 99, Z. 2/3); „er wurde in die Gefangenschaft

gefiihrt in [der] Hand des Hebukadnezar", d. h. durch H. (Chronik

El-Tholidot, Rosenberg S. 105, Z. 5)

;

„in [den] Tagen Jonathans wurde getotet Jesus ... in [der]

Hand des Pilatus", d. h. durch Pilatus (ebd. 107, Z. Iff.). Noch eine

andere Verbindung mit ^Hand^^ ist mir im samar. Targum zum
Pentateuch begegnet; „zu [der] Hand“ flir einfaches „zu" (neben

blofiem b): Gen. 3i4 nixuns ‘l^'b nnb&5 niri"* „und es sprach Jahwe

1) Doch besclirankt sicli diese Ausdrucksweise nicht auf das Semitisclie.

Namentlicli das Agyptisclie und Koptische sind reich an Prapositionen, die mit

einem Substantiv, meist dem Namen eines Korperteils, zusammengesetzt sind

(Erman, Agypt. Gramm, ^ § 454; G. Boeder, Agyptiscli §62; Steindorff, Kopt.

Gramm, unter „Prapositionen‘<
;
Steindorff, Kurzer Abrifi der Kopt. Gramm. §95).

— Von den indogerm. Sprachen pfiegt derartige Umschreibungen besonders das

Irische anzuwenden. So heifit es z. B. fiir „vor“ ar delaih „vor den Lippen", fiir

„hinter“ iar cid j,nach dem Bucken*^ ar chiunn „vor dem Kopf“ bedeutet „gegen-

iiber“, „in Erwartung"; far eenn „uber den Kopf weg^^ ist gleich „fur“, z. B.

Wb. 16^18 de vobis glorior apud Macedonas Muu-sa or irhdig dar far cenn-si

fri Maceiddndu. Siehe Zeufi-Ebel, Grammatica Celtica S. 622 ff. 657 ff.; Thurneysen,

Handbuch des Alt-Irischen S. 486 f. Bei dieser Gelegenheit mochte ich auf eine

weitere syntaktische Ahnlichkeit des Keltischen mit dem Semitischen hinweisen.

Im Irischen und Kymrischen wird namlicb, wenn zu einem determinierten Nomen
eine attributive Bestimmung im Genetiv tritt, der Artikel vor dem ersten Nomen
fortgelassen; z. B. fer in tige (kymr. gwr y ty) „Mann des Plauses”, d. h. der
Mann des Hauses; da haben wir eine Parallele zu dem semit. stat. constr. (s.

Zeufi-Ebel S. 916. 929). Vergleicbe iibrigens auch die gewohnliche 'Wortstellung

des Irischen (Verbum-Subjekt-Objekt, s. ZeuB-Ebel S. 910) mit der semitischen.
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G-ott zu [der] Hand der Schlange“; le T’ni'iTi? ^und zn

[der] Hand deines Mannes deine Riickkehr"
;
lu nT3?n „und

zu [der] Hand deines Staubes wirst du zuriickkebren"
;
4?

„nnd zTi deiner Hand ist ibre (sc. der Sunde) Ktickkebr^^

Aus dem Arabiscben z. B. <4.Ui ^ JLai

„und es spracb zu ibnen der Konig auf der Zunge des Dolmetscbers“,

d. h. dnrcb den D. (Tier nnd Menscb, ed. Dieterici S. 3, Z. 8/9). —
Besonders lebrreicb ist die arab. tlbersetznng des syro-hexapl.

Pentatencbs von Haretb ben Senan: Exod. 821 §6600 %dQLv rp lap
rovtp avavtlov tcbv AiyvxxCcQv^ syr. ,,vor“, arab. ^
jjin die Herzen der Agypter"; 18 12 awcpccystv agtou jisza rov

yaiL^QQv Mg)v6'V] ivavtCov rov ^sov^ syr. wiederum arab.

dJi „zwischen den Handen Gottes“; beacbtenswert ancb 19 11

xaza^Tj^svccL xvQcog ... evccvtCov Tcavxog xov laovj syr. arab.

^4^ }sy:a:^^ „in Gegonwart des ganzen Volkes"^), Die

Verbindung slg xd d}xa wird zwar Exod. 11 2 in TJbereinstimmung

mit dem Griech. und Syr. wdrtlicb iibersetzt, dagegen beifit es

17 14 »lege es auf die Hande Josuas^^ (syr.

oot „gib in die Obren Josuas"). Erwabnenswert

ist aucb die Wiedergabe von = dTcCdca durcb ^ ^auf [der]

Spur", z. B. 1423 si^Tjld'ov dTtC^co aix^v „aaf ibrer Spur“^).

Besonders beliebt wird diese Ausdrucksweise im He uhebrai-

scben, wie man aus K. Albrecht’s Heubebr. Gramm, schliefien

darf. So finden sicb im Neubebr. u. a. die Umschreibungen

„zu Handen" = zu (z. B. nrilb5 „und nicht wirst

du kommen zu Handen einer Siinde"), (‘’"T' bs?) „auf Hand"

(bzw. „Handen“) = durcb, fiir, mit; nsi ;,in [der] Seite" = neben;

']‘^!)5>b „fur [die] Sacbe" ~ betreffs;
,5
Voix [dem] Auge" == „nacb

Art von" oder „ohne Rucksicht auf". Merkwiirdig ist der Ge-

1) An anderen Stellen wire! sjt. PjD = havriov arab. gleichfalls durcb

wiedergegeben (Exod. 79. 10. 20 820.26 98. 10. 11 10 3 11 10 176, dafur 10 16 das syno-

nyme ^•U!); vereinzelt findet sicb auch tXXsi „bei“ (Exod. 521 11 3
)
und „auf‘

(Exod. 11 3 v.vQiog ds t^v %dQiv t& Xcc^ oi{)zov IvavxCov x&v Alyvnxicov;

dagegen 1236, wo derselbe Satz wortlicb wiederkebrt, „von“)*

2) Brockelmann, Grundribll §250a: ^ wird iirsprunglicb von einem

Auftrag gebrauebt, der den Handen imds. aufgelegt wird, dann tritt der Begriff

der Ausfiibrung des Auftrages in den Yordergrund und die Yerbindung gewinnt

den Sinn „durcb“. Ygl. aucb syr. 6^Aojl)j Izio^^^oox) J^) „auf der

Hand (d. b. im Auftrage) seiner Geber ist es (namlicb das Strablenkleid) eilend,

daB icb es nebmen in6cbte“ (G. Hoffmann, 2 Hymnen der Thomasakten I, Z. 94).

3) im Sinne von „biuter“ kommt aucb im klassiscben Arabisch vor,

s. Reckendorf, Arab. Syntax S..223. — Sonst wird = ditico) auch durch

,,nacb“ iibersetzt Exod. 1423, durch ein Verbalsuffix 1520.
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branch von „in [dem] Antlitz“; Albrecht S. 22 fiihrt hierfiir

zwei Beispiele an: ‘’SSn „in [dem] Antlitz seines Grebeines

(Person)" = fiir sich allein, iind rv’iart ^3£)S "in dem Antlitz des

Hanses" = znr Zeit des Tempels-

Die Beispiele fhr diese charakteristische Redeweise lieBen sich

aus dem Semitischen leicht mehren.

2. Das Verhalten der Sept. -tlbersetzer zn diesem semit..

,
Sprachgebranch ist, wie wir gesehen, verschieden. Bei Verbindnngen

mit Substantiven, die Korperteile bezeichnen, behalten sie zwar

in vielen Pallen die Umschreibnng bei oder snchen sie wenigstens

nachznbilden, oft jedoch wahlen sie anch einfache Prapositionen.

So wird j,zn dem Antlitz" hbersetzt dnrch tcqo TCgoa^TCov

Diss. S. 41, oben S. 185, jtQd^ca^tov 197 Anm. 2, 248, >cat^ dcpd'al-

249, iv(h%Lov 195, xatsvwTCiov 197, Diss. 42, oben

S. 189, &%ivavxv 193. 197 Anm. 2, %axBvav%i 194, ivavtlov Diss. 42,

oben S. 190, s’l hvwvxiag 197, jtpd 185 if., iTtd c. gen. 175, TtQorsgog

c. gen. Diss. 42, dnrch den Grenefciv Diss. 41.

„von dem Antlitz" : aTtb xgoamTCov Diss. 62, oben S. 277,

TtQo 7tQo067Cov 185, iv6jtiov 195, aTto 276 f., v^to c. gen. 175.

;,anf dem Antlitz": i%l 7cgo6(h7Cov bzw. 7tQ06m7t(p 306 f.,

TtQO 7CQo06<Jtov 185, Bvaiitiov 196, ccTtivavti 193, navavavti 194, eTtdvo

307, %arci c. acc. 247, Ttkijv 343.

•’S&i „in dem Antlitz": ^atd otQ60cD7tov Diss. 62, oben S. 197

Anm. 2, %a%Bvd)7tiov 197.

„in den Augen": iv bq)%'aXiioZg Diss. 63, oben S. 191

Anm. 1—4, S. 326, tcqo 6(p%'aXiiG)v 186, oia^t 6cp%'ccX^o'ig 249, iv^TCiov

Diss. 63, oben S. 196, %atsv(h7tLOv 197, ivavrCov Diss. 62, oben S. 191.

231, ev 326, ircd c. gen: 175, Ttccgd c, dat. 231, bloBer Dativ Diss. 62.

„von den Angen": aTtb dg)d'ccX^mv 277.

„zn den Angen" : xax 6(pd’aXg>ovg 249, iv dipd'aX^otg 249,

svccvtCov 191.

„zu gegenhber den Angen": tcq'o 6g)d'aXfXG)v 186, dctcs-

vavxL 194.

pi „zwischen den Angen": %Qb dcpd'aX^i&v 186.

„in den Ohren" : stg td S)ta, sv rotg d)6(v^ ivavtCov 294

mit Anm. 3 nnd 192.

"’S „anf dem Mnnde" : arofiatogj occctd ^td^cc 267 mit

Anm. 2, did QYniaxog^ Sid (pcjvrjg 238. 257, ijtC c. gen. 311, c.

dat. 257 Anm. 2, xaxd c. acc. 267, d^svavxt 193.

*15)1 „in dem Monde" : iTtdvco xov 0x6fjiatogj iv 307.

‘i&b „zn dem Mnnde" = nach MaBgabe von: did axbfiaxog nnd
daneben freiere Ubersetzungen 238. 267 Anm. 3, ocaxd c. acc. 257.



Urnschreibungen einfacber Prapositionen. 351

n&IS „aiif der Lippe“: TcaQa to xsUog, TCccQa c. acc., iv%'sv

c. gen, 233 mit Anm. 1.

;^in der Hand“ : iv %biqC 294 Anm. 1, 326 f., sig (tccg) %BlQccg

nnd sig {t^v) %£iQa Diss. 59, oben S. 293 f., nnten S. 364, i)7ch (tdg)

XstQug mit Gen. oben S. 180, iTcb nait Dat. Diss. 60, oben

S. 181, Sid: Diss. 60, unten S. 353, ivavtiov oben S. 192, Sid

c. gen. 238, utagd c. dat. 230 f., ^Btd c. gen. 207, xjjcd c. gen. 176,

iut6 c. acc. 181.

n’Tn „yon der Hand“ : bx nnd sx 228 Anm. 1, 236

Anm. 2, 285 f., Sid 236, Tcccgd c. gen. 227.

T' „anf der Hand“ : dvd xstQoc^ tcaQa c. acc., yistd c. acc.

170. 216. 232.

„zn der Hand" : avd %BlQa 170, v%h x^^Q^

acc. 180.

‘1“' mtltn „nnter der Hand" : vtco (rijv) nnd 'bTcb tdg x^^Q^S 180.

^012 „von der (hohlen) Hand" : ix nnd ccTtb 286

mit Anm. 2.

mnjn „nnter den PtiBen" : iTtb rovg jtdSccg nnd iicS c. acc. 181.

SbS „in dem Herzen": ev tfi xccQSda^ iv xccQSiocig, iv ^s6g) nnd

freier 326.

„in dem Innern" : iv [isGia)^ xatd fjii6ov 248. 326, Sid iii&ov

236, iv 325, ^Btd c. gen. 204. 325; vgl. anch die synonymen Wen-

dnngen "IIW „in der Mitte" iv Diss. 18, oben S. 325, did

^idov 236, dvd pbidov 171, iv 326, Big 293, ^std c. gen. 206, dvv 206

nnd aram. „im Innern, inmitten" iv ^idipj iv 826.

„ans dem Innern" : ix fiidov, i^ 326 Anm. 4.

3. Jedocb nicht nnr mit Substantiven, die Korperteile be-

zeichnen, sondern aucb mit Nomina anderer Bedeutnng werden

einfache Prapositionen im Hebr. nmschrieben ^). So finden wir z. B.

den Ansdrnck fp'a „von dem Ende", d. h. „nach Terlanf von".

1) Abnlicb kann im Syr. „wegen“ umschrieben werden durch „wegen der Ur-

sacbe", z. B. )jliqdj „wegen der Ursaclie der Kalte'' (Ungnad, Chrest. 28,

Z. 15/16), )a2>o.« „wegen der Ifrsache der Verfolgung“ (Martyrer von-

Bet S®16ch, Brockelmann, Chrestom. 52,9); „fur“ durch „in Ersatz des“, wie

Joo| ^^das vollkommene Leben in Ersatz des

verganglicben Lebens hatte er empfangen“ (Martyrium des Timotheus, Ungnad 49,

Z. 8/9). Sehr oft begegnet „in Abnlicbkeit« fur „wie‘S z. B. jiDo*

lh:i=:i JjfcAo^AJL? ooj „i*n Ahnlichkeit jenes Bildes der Henne, die briitend

ist Tiber den TOchter^^ (Ungnad 46, Z. 20/21), iio^ Icrop „in Ahnlichkeit eiiies

M6rders“, d. h. „wie ein M6rder“ (ebd. 48, Z, 8), loxjp „in Ahnlichkeit des

Goldes“, d. h, wie Gold (ebd. 49, Z. 4). Fiir „neben“ heiBt es „auf der Seite“, so

Jioi^j bj „Dara das Borf, welches [ist] auf der Seite des kleinen

Zab[-flusses]'‘ (Brockelmann, Chrestom. 59, Z. 4, ganz ahnlich ebd. 61, Z. 7).
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Diese Wendung kann, wie wir S. 214 gesehen haben, ganz wort-

lich wiedergegeben werdeii durch aotb raXovg oder etwas freier

durch ev tsUu oder ganz frei durch c. acc. (s. anck Diss. 16),

did c. gen., ja sogar dnrcli einen mit otav eingeleiteten Nebensatz.

Dem Ausdrnck nn'l „auf dem Worte“ entsprechen in der

tibersetzung kvsjisvj di^d c- acc., ^qI c
.
gen. S. 220. 24:2.

‘^yib „zu (d. k. gemaB) demWorte“ wird wiedergegeben durck

eig Adyoi/, ocard tov X6yov und freier Diss. 23 Anm. 1 ^).

11. Das Neue Testament.

A. Das N. T, bietet verkaltnismaBig nur wenige Beispiele fiir die

TJmschreibiing einer einfacken Praposition durck ein Substantiv. Folgende

Substantive kommen in Betrackt:

1 )
Mitte.

a) dtk /xedov: Luc. 480 dteX^wr 6zd /xedov avtmv iTtopsvetOy vgl.

ler. 444 dtfjX^sv Sid jusdov (AQ dvk psdov) tyg TcdXsoog] Mac. 1 5 46 did

jiiidov ccvtfjg Ttopsvsd^ai] Am. 5 17 iXevdojuat did jxsdov dov (oben S. 236).

Mit gewiB falsckem Akkusativ did jjiidov'. Luc. 17 11 dtr^px^to did

liedov ^apapsiag Hat VaXiXaiag.

b) jiiidov: Mattk. 1849 dg^opiovdiv rovg Tioyrfpovg in jiidov tmv

dinaicDV.

Act. 17 33 i^fjX^sv in juidov wdtmv] 23 10 dpTcddoit adtbr in jxidov

adr&v.

Cor. 152 ^LVOL dp^^ in jxidov dpmv b th ipyov tovxo TtpdB>ag (da-

gegen 13 i^dpate tbv Ttovrjphy iB, dumv adt^y, Zitat aus Deut. 13 5 17?

2 2 24 ,
wo iB 'buSy abtmy = „aus deinem Innern“); II 6 17

iBiX^ata in fiidov avtmv (Zitat iiack Is. 52 n [auck ler. 2845 i^iX^oitE

in pidov abtrjg] vgl. auBerdem Peg. I Is in pidov ifpmy, Ez. 825

ob po] iBiX^'ip^ in pidov abti^v und oben S. 325, Anm. 4).

c) iy ped(p: Mattk. 18 2 = Marc. 0 36 TtpodnaXedausyog (bzw. Xafioov}

Ttatdiov idtr/dsy abrb iy pidm abtt^v (anders Luc. 0 47 iTitXafidpByog Ttaidiov

idxTfdsv avtb Ttccp^ kavt^)^ vgl. Sus. 48 dtdg iy pidw abtmy und oben S. 325.

1) Auck abgeseken von Prapositioualverbindungen vermeidet mitunter die

tibersetzung Substantive wie Auge, Mund usw., z. B. Gen. 44 21 iTcipslavpai cibtov

„ich will setzen mein Auge auf ihn“ (Diss. S. 37) los. 9 2

dpcL •Jtdvtag *15 ,,ein Mund; IO 22 . 27 xh anijlccLov '’S „dcn Mund

der H()hle^‘; 14 i7Ta%ov6c^L ... dvd'QoaTCov b'lpi ... »zu koren ... auf

[die] Stimme eines Mannes”; Mich. 7 5 icnb x'fjg evv-aohov gov ipvXa\ai xov dvci-

&sG^cci xi abxjj ‘’nriD „vor der an deinem Busen Liegenden

bewahre die Offnungen (Tiiren) deines Mundes^^ Fiir dies alles vgl. Job. Hollen-

berg, Der Charakter der alexandrinischen Tibersetzung des Buches Josua und ihr

textkritischer Werth (Moers 1876).
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Mattll. 1820 luBl iv iia6m avt&v] lOie &7Co6T:aXXGQ d)g Ttpd-

j5ata iv }xe6(p Xijhgov.

Marc. 647 dipiag yavopavrig 7)v th itXotov iv pedm r^g ^aXdddTjg (vgl
die Vaiiante /xidov r^g ^aXaddr}g ^v in der Parallelstelle Matth. 1424).

Der Ausdruck iv pedcp t^g BaXaddrjg iindet sich Exod, 1429 ISg. 10

Ez. 26 5 u. b. ^).

Luc. kat iv fxadGo 7 mal (246 87 10

3

21 21 2227.55 243e), dagegen,
wie wir eben feststellen kouuten, Matth. niir B, Marc, nur 2 mal. Beachtens-

wert sind solche Stellen, wo Luc. abweichend von Matth. und Marc, iv

pid^ hat: 22 55 iv uedw rf/g a.'dXfjg (Marc. 1454 ioog idoa eig t^v adX^v
toij dpxiBpioog, Matth. 2653 r^g a.'dXiig dpxiapBca(^‘^ 87 'Haz Etapov

iitedav iv pad<p xmv dnav^&v (Marc. 4? nal dXXo iTcadtv aig tdg dndv^ag,
Matth. 13? dXXa Be ijcadav ircl tbcg dudv^a-g'^ nachher aber bei der Deutung
des Gleichnisses heiiit es Luc. 814 to Be aig thg dxdv^ag Ttadovy Marc. 4 is

7ial dXXoz aidzv oi aig [oder EtzI] tag dxdv^ag dTCaipdpavoz^ Matth. 1822

b dh aig tdg dxdv^ag d7tapeig)\ Luc. 21 21 oi iv ty 'lovbaia cpavyatoodav

aig th bprj noCz oi iv jxidtp adtrjg inyoopaitoDdaVy Lucas bedient sich also

des parallelisnius membrorum, wahrend Marc. 13 14 Matth. 24i6 nur oi iv

t^ ^lovdaia cpavyitcodav aig th Bpfj haben.

In Act. ist iv pidcp 3 mal belegtl 222 drjusiozgy otg hioitidav Bt’ a{}tov

b 550S iv padcp ’bpd>v\ 17 22 6ta^alg B^ UavXog iv pad<p tov lApaiov itdyov

icp7i\ 27 21 dta^alg 6 TlavXog iv padm aiit^v alnav (vgh die oben zu

Matth. 18 2 zitierte Stelle Sus. is).

In den Briefen erscheint iv padcp nur Thess, 1 2 7 iyavr}^7}pav ijitzoz iv

pidip 'bpwv] Hebr. 2 12 iv padp innXrfdiag {)pvT^dQo da (Zitat aus Ps. 21 23 ).

Lie Apoc. hat iv padp' an 6 Stellen i 1 13 iv pidp td>v (bzw. tmv
hittbc) Xvxvz&v\ Aq iv pad(p tov Bp6vov\ 6 g iv pad(p tmv tsdddpcov ^gogov^

22 2 iv padm trig ^^oLtaiag avtfig und be, wo iv pkdm bei 3 Gliedern vor

das erste und das letzte gesetzt ist: iv padco tov ^p6vov 7tod tmv tsdddpcov

tmcov Hal iv padm tmv Ttpadfivtapcov (vgl. oben S. 347 nebst Anm. 1 ).

2) Hand.

a) 8th ;^eipoff: Act. 2 23 tovtov..,Sth x^'^pos dvopoov TtpodTCrf^avtag

dvaiXats'^ 7 25 b 8th a'dtov 8i8codtv dootripiav aijtozg] 11 30

dziodteiXavtag ztphg tohg TtpadjSvtapovg 8th ^ezpoff Bapvd/Sa nal ^avXov\

10 23 ypdifjavtEg Sth ^eipog a-utSv. Vgl. Lev. 10 11 d iXdXTfdav nijptog

ziphg a^tohg 8th ;j;£xpoff Moodif
]

Par. 1135 6 Hath thv Xoyov Hvpiov dth

XStpbg Moovdij,

b) 8th tmv Marc. 6

2

8vvdpatg totavtat 8ih tmv ;^expcw)^

avtov yivovtau

1) Aus der alteren Sprache vgl. z. B. Plat. Pol, IV, 427 C iv piam tfjg yfjg.

Siehe auch Blafi-Debrunner § 215, 3.
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Act. 5 12 8ik t&v djiodrdXoov iyiveto dr^jiaia nett repatcc

TtoXXd (abnlicli 14 3); 19 n 8vrdpaig ... 6 ^ehg iTtoist 8th rmv x^'^P^'^

XIavXov ^).

eig [tk^ x^^P^^ (stels im Plural):

a) in der Wendung aig x^^pd^S ttvog 7tapa8t86vat: Mattli. 17 22 (=
Marc. 9 81 Luc. 044) piXXei 6 vi8g tov dv^pwitov 7tapa8i8o6^at aig x^^P^S

dcv^pchitoov] Matth. 2046 (= Marc. 14 4i) 8 vibg tov dv^pdoTtov 7tapa8i8otat

sig x^^P^S dpaprooXmv] Luc. 24? X^yoov thv vibv tov dv^pSttov 8tt 8ai

7capa8o^fjvat aig x^W^^ dv^pooTCoov dfiaptooXmv.

Act. 2 111 thv dv8pa ... THapaSmdovdtv aig x^^P^S i^vwv] 28 17 ttapa-

dd^Tfv Big tkg x^^P^9 ^Paopaimv. Vgl. S. 294 nebst Anm. 2, wo aig

X^'ipoeg 8t86vaz auch als echtgriecliisch nachgewiesen ist^).

Daneben findet sicli bei itapa8i86vat der bloBe Dativ: Mattb. 20 is

(= Mare. 10 33 Luc. 18 32 ) b vibg tov dv^pdoitov 7tapa8o^r}6atat tdig

dpxtspavdiv Hal ypappatavdtv (vgl. Mattb. 625 11 27 20 19 272). Aucb in

den Paulusbriefen finden wir bei itapaSiSdvat nur den Dativ (meist freilicb

bei anderer Bedeutung des Verbums) : Cor. 1 11 2 na^oog ttapi8GDHa -bpiv

tkg 7tapa86datg xatix^ta] 23 TtapaXapov dith tov Kvpiov, B nat TtapaSaoxa *

'bixiv] 15 3 TtapaScDHa 8pj.v iv Ttpdotoig 0 nat TtapaXapov] Tim. 1

1

20 oO?

TtapedcDHa tm datava,

p) Luc. 23 46 sig x^'^pdg dov tcapati^apat tb Ttvevpd pov ist Zitat aus

Ps. 30 6 sig x^^pd<s 80V Ttapa^7}dopat th Ttvsvud pov,

y) Hebr, 10 31 epopspbv tb ipTCsdalv aig x^^poi<5 ^sov ^&vtog, Vgl.

Par, 1 21 13 ipTtadovpat 8^ aig x^^P^S xvpiov ... xai aig x^^P^S dv^p(h7tGov

o'd pi] ipTtidco (abnlicli Sir. 2 is); Sus. 23 ipTcadstv aig tkg x^^P^S {}p&v^),

P) ix {tr]g) (stets im Sing.): Luc. I 71 doot7]piav iH ix^pmv

i]pmv xal ix x^'^P^S tcdvtoov ta>v ptdovvtoov i]pdg^ vgl. lud. 834 tov ^aov

tov pvdapivov a'dtohg ix X^'^P^S Ttdvtmv tmv ^Xtpdvtoov d'dto^g.

Act. 12 11 i^eiXatd pa ix x^^p8s ^Hp(p8ov xal tcddrig tY]g 7tpod8oxiag

tov Xaov td>r "Iov8aioovj vgl. Exod. 18 4 (abniicb s) iHsiXato pa ix

^apad).

1) Abnlich syr. luxut Jpoi Joo^ -aodj )J.V»?/.o Ji.6Jl) „wegen der

Zeicben und Wunder, die der bimmliscbe Wink (d. b. die Vorsebung) in seinen

Handen (d. h. durch seine Hande, durch ihn) getan batte‘‘ (Martyrer von Bet
S®lDch, Brockelmann, Chxestom. 64, Z. 19 f.). Vgl. aucb Mai. l 9 Iv %a^(slv ‘bp&v

yiyovav tuvtce „von eurer Hand ist gescheben dieses“.

2) Vgl aucb syr. JH „nicbt wurde er liberliefert in

die Hande seiner Verfolger"' (Brockelmann, Chrestom. 125, Z. 7). Aus dem Neu-
griech. vgl. tC dvdQag iiaovv iav^ Tcoi) dcpTinsg tri ywcccna gov <7

’ tk ’^ov

ddsQcpov GOV (Seidel, Neugrieeb. Gbrestom. S. 14, Z, 16 f.).

3) Vgl. Polyb. 8, 20, 8 M tag t&v ix^Qmv xatQag tcCxtaiv (BlaB-Debrunner

§ 217, 2).
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loll, 10 28 Qvx dpTCadet rig adtd in trig jliov] 20 o'dSslg dvvatai

dpTid^siv (sc. rd TtpS^ata) ix rf/s X^^P^S tov xarpdg^)"^ 39 i^rjX^ev in trig

X^tphg aijrmv,

Apoc. 102 xal i^EdixTjdev to aipa rmv dovXoDV a'dtov in x^'^P^S ct'dtrjg^

wie Heg. IV 9 7 indiw^deig rd adnata twv dovXaov pov . , . ix x^‘^P^^ ^le^d/SeXj

vgl. Ez. 3 18 (alinlicli 33 a) to odpa adtov i% dov in^ritridm,

e) (^7) loh. 835 rcdvta ^edoDKEv iv ty x^'^P^ adtov, .vgl

lud. 1 2 dsSooxa t^v yfjv iv ty x^^P^ adtov.

Gal. 3 19 6 vopog , . . diatayaig di dyyaXGov^ iv x^'^P^ peditovy ent-

weder dem Einflufi der Septuaginta zuzuschreiben (vgl. Nam. 1623 na^a
dvvita^Bv Hvpiog rcphg i/pdg iv x^'^P^ Moovdfjy Reg. Ill 12 15 tb ^ffpo. adtov

S iXoLXridav iv x^'^P^ 'Axeid u. a, oben S. 327) oder dem EinfluB der ara-

maisclien Emgangsspracbe (vgl. syr. „in Hand“ = „durc]i‘‘ oben

S. 327 Anm: 1 ).

f) dhv x^T'P^ (diese Verbmdnng feblt der Sept.)^): Act. 735 tovtov

b B'sbg xaz dpxovta xai Xvrpwt^v dxidtaXxav dbv x^^p'^ dyyaXov tov

dcp^ivtog oL-htm iv pdt(p,

3) EuB.

a) Tcapa tobg Ttddag: Act. 22 8 Ttapd tohg Ttddag TapaXi^X rcaitai-

davpavog ^).

b) ^7f6 tobg ICO bag: Cor. 1 1527 Eph. 1 22 icdvta bichra^av hTch

tovg Tcbdag abtov iiacb Ps. 87 Tcdvta bjcata^ag 'bicoKatGo tmv tcod&v avtov\

in Cor. 1 10 25 gelit vorlier dcxP'^ 3-^7 Tcdvtag tohg ix^pohg hnb tohg

Tcddag ahtov nacli Ps. 109 i eoog dv 3 <» tohg ix^povg dov VTConddiov t&v

Tcob&v dov.

Rom. 1620 0 B^adg trig dvvtpinpai tbv datavdv hich tohg itdSag

hpmVy Vgl. Tbr. 3 34 tov taicatv&dat htb tohg 7c6dag ahtov Tcdvtag Sadpiovg

1) Alls dem Nengriecli. diirfte vielleicht anzufiibren sein %P an' th

tov ^QCCTtov Sa p' nopovps vk yXvtoiacopa (Seidel, Neugriech. Chrestom. S. 7, Z. 7).

2) Wellhausen, Krit. Analyse der Apostelgeschiclite S. 13.

3) Anderer Art sind: Matth. 16 80 eQQtnpav avtohg (naml. die Kranken)

nagci tohg noSag avtov', Luc. 738 ataca int'aco nccQa tohg no^ag ahtov vXaiovoa

toig dd%Qv6iv 7]Q^ato ^qsxslv tohg nddag ccvtov'^ Act. 435 iti^ovv (naml. das

Geld) naQCi tohg nodag tmv knoatoXav (abnlich 37 62); 788 ot paQtvQsg dnsd'avto

tk ipdtia avtcov nagk tohg nodag vaavCov %aXovpivov SavXov. — Act. 2616

otTj^c ini tohg n6dag aov (= Ez. 2 i, vgl. 22 324 htriah ps ini [roi;e] nodag

pov)

;

Act, IO 25 nsGcbv ini tohg nodag nQOOszvvTjGsv (vgl. Apoc. 39 npoaitvvij-

covGiv ivdniov t&v nodmv aov\ 19 10 ^nsoa ipnQoa^sv tmv no8&v ahtov npoa-

v.vvfjaaL avt^; 228 snsaa nQ0G%vv7iaaL ipnQOGd'Sv t&v nodmv tov ScyysXov). —
Act. 5 10 i'nsGsv nagaxQ'^pa nQog tohg nodag avtov %al i^i'tpvisv', Apoc. Il7

snsGa nQog tohg nodag avtov Sg vsyi^og (vgl. Est. 83 ngoGensGsv npbg tohg nddag

avtov).
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Reg. 112289 Ps. 17 S9 ^sdovrtm iJTtb tohg TtSbag juov] Ps. 464 67ti-

ta^ev . , . 'bitb t:ovs 7t68ag ijjx&v.

4) Herz,

Obwolil das Herz im N. T. nnd besonders bei Paulus eine grofie Rolle

.spielt^), ist es zur Umscbreibiing einer Praposition nur einmal verwendet

worden: Mattb. 1240 iv xy nap8i^ yijg. Eine genaue Parallele

dazu babe icb in der Sept, nicbt gefunden, aber sebr ^linlicb ist das in

Prov, 2834 Ez. 274 . 25. 26-'27 282-8 vorkommende iv %ap8ia ^aXckd67]g {oh^n

S. 326).

5) Antlitz.

a) ditb {tov) TCpodmTtovi Act. 8 20 37i:cog dv ^XSoodtv naipol dva--

'ipv^soog ditb itpodihitov tuv Hvpiov] 041 ijtopavorto x^'^poytsg d7ib Ttpodwzov

tov dvvedpiovj 745 tmr i^vwv, d}V i^mdav b S^abg dTth TtpodwTtov rmv

TtoLtapodv fipmVy vgl. Exod. 23 is btar iupdcXco dicb TCpodooTCov dov\

Dent. 06 Kvptog ^^oXa^pavdai adtovg dich TtpodSTtov dov*

In den Briefen begegnet d7i:h 7xpodd)7i:ov nur einmal, und zwar im

Zitat: Tbess. II 1

0

oinrag SixTfv tidovdiv dXa^pov aloovtov ditb TCpodoDTtov

,rov Hvpiov Ha.1 drtb rijg 86B,7]g rijg idxvog avtov aus Is. 2io. 10 . 21 .

Apoc. 6 16 Tipv’tpara fjpag drcb 7Cpod(h7tov rov Ha^7}pavov litt tov ^povov

(vgl. Par. II 22 11 anpv^av avxbv ditb itpodoDtcov Fo^oXiag)'^ Apoc. 20 it 0^5

dTtb tov Ttpodmitov J^q^vyav 7) y-fj (vgl. los. 74 tcpvyov ditb TtpodwTtov tdov

drSpmv Tai); Apoc. 12 14 dTtov tpaq>atat iKai,..ditb itpoddiTCov tov Bcpecog.

b) iv TCp od oDTt

m

kommt in Cor. II zweimal vor : 2 10 nal ykp iydo

3 naxcxptdjiiaiy al ti naxdpidpat, 8t 'bpdg iv itpodd)7t(p Xpidtov] 46 itpbg

(poottdpbv trig yvoodamg trjg 86H7]g tov ^aov iv TtpodcoTtw Xpidtov. Vgl.

Sir. 32 6 dcp^^yg iv itpodSitGH nvpiov navog.

c) iitl 7tp6d QHTtov bzw. iicl Ttpod QOTtov iindet sicli nur in Luc.

und Act.: Luc. 2185 tohg Ha^rjpavovg iitl Tcpodcoitov Tcddrjg trjg yrjg^ Act.

1726 iTtoir/dav kvbg itccv iB^vog dv^pasTtaov natotnaiv iici itavtbg TCpodchitov

trig yrjg. Vgl. Gen. II 4 i7t\ 'n:podd}7tov TtddTjg trjg yrjg\ 89 i7t\ 7r:avt\ Ttpod-

cb7t(p TtddT/g tfjg y^g {itavti feblt im Hebr.).

A) rcat be tc p 6 d mit ov iindet sicb ebenfalls nur in Luc. und Act. :
‘

Luc, 231 to dootripidv dovy B iftoitxadag natbe rtpodooTtov Ttdvtoov t&v Xa(^Vj

Act. 813 ’Irjdovv, dv 'bpaig pkv 7tapad(hnata nod iipvqdad^a natcc Ttpodmitov

UaiXdtov,

e) Ttpb rtpodmTtov: Luc. 1 76 TtpOTtopavdi^ vepb npodchTtov (oder ivS^

TCiov) nvpiov (von Johannes dero Taufer), vgl. Exod. 3234 b dyyaXog pov

7£po7i:opav(d)atai Ttpb TtpodmTtov dov.

1) Demgegenuber verdient festgestellt zu werden, daB Schenkels Epictet-

Index das Wort %ccQbLcc iiberhaupt nur an einer einzigen, nicbt sonderlich charakte-

ristischen Stelle nacbweist.
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Luc. 0 52 10 1 dTtidtatXev dyy^iTiovg (bzw. adtohg dvd dvo) jryQ^

GOTtov a'dtovy vgl. Exod. 23 20 idoh d7to6xkXK(^ thv dyyeXdy jnov

Ttpo^diitov (jov %ya cpvXd^xf ^ ^Ttoog aiiSaydyxf de sig t^v yijy

fjy iftoiyadd doi^

Act. 13 24 TCpoKTfpv^ocvtog ^loodvov Ttpo itpodooTtov rfjg eidddoxj a'dtov

fidTtttdya yatavoiag.

Lie drei tibrigen Stellen^ an denen Ttpb TtpodosTtov im N. T. vorkoniint,

Mattb. 11 10 = Luc. 7 27 iSoh (iyh) dTtodtiXXoo r6v SLyyaXdr yov npo
TCpodmitov dovj bff Ttatadnavddat r^v 6d6v dov UyTtpod^ev dov und ebenso,

aber nacb der beaten Uberlieferung obne ^juTtpod^av dov, Marc. I2 sind

Zitate aus Mai. 3i idoh i^aTeodreXXo) rhv dyyeXdv yov, Ttal iTCi/dXiijjerai

ddhv Ttph TtpoddoTtov yov (vgl. aucb die oben angefiibrte Stelle Exod, 2820).

6) Auge.

a) djio 6 cp ^ aX}j,wv\ Luc. 1042 iHpvfirj d7th dgi^aXjLtmv dov^), vgl.

Sir, 17 15 oh Hpvl^rjdovtat diih tmv dg>^aXy(S)v ahxov.

b) Jr 6 (p ^ aXyotg: Mattb. 21 42 Marc. 12ii xtapd nvpiov iyavato

ahtrj, nett Mtiv ^avyadti} iv 6<p^aXyoig ifjxwy ist Zitat aus Pg. 11728.

7) Mund.

a) ditb tov dt 6yat o g: Luc. 2 2 71 ahtot ydp i^novdauav dnh tov

dtdyatog ahtov vgl. Leg. 1 2 23 b iyo) dnohoo in drdyatog Ttayrhg tov

Xaov nvpiov.

b) dtk (tov) d 1

6

y at o gi Mattb. 4 4 ittl Ttavti f^iiyatt ixTiopevoysv^

did dtdyatog ^sov ist Zitat aus Deut. 83 (bei Luc. 44 feblt dieser Teil

des Zitats).

In Luc. ersebeint did dtdyatog 1, in Act. 5mal: Luc. I70 na^dog

iXdXr/dey did dtdyatog twv dyicoy drt ai^vog Ttpoqiiqtmy ahtov, ebenso

Act. 821 dxpt ;t:pdrG3r d^tonatadtadawg Ttdytooy hy iXdXT^dav 6 ^eog did

dtdyatog tmv dyioov dit alwvog ahtov 7tpocp7]t&v» Ferner Act. 1 le ti^r

ypaepr/y i]y TtpoatTtsv th Ttvavya to dytov did dtdyatog /iaveid\ 3 is d

'jtponatriyyatXav did dtdyatog Ttavtoov tSr ytpo(p?/t(ayj 425 d tov Ttatphg

i}ymv did Ttvsvyatog dyiov dtdyatog Javald itaiddg dov aiTtmv^)] 15?

dep’ ifyap&v dpxaiooy iv hyiv i^aXi^ato b ^abg did tov dtdyatdg yov

dnovdai td i^vri tbv Xdyov tov avayyaXiov. Vgl. Par. 1136 22 ystd tb

1) In etwas anderem Sinne wird itTth dcp^'alys^v gebrauebt Act. 19 tavta

sittav plsTcdvtcov avtmv itci^Qd'T} "UCcl vS(pEX7} vn^lcc^sv ccbtbv i^Ttb twv 6q}^aXydov

avtwv (aber 11 o-Sro^ 6 ^Irjoovg 6 dvaZrjygj&slg deep^ vy&v). Gar niebt hierher ge-

hort 9 18 DiTt^TtsGccv abtov derfb twv dtp^aXy&v wg XatcCBag &vi§XsipEv te.

2) Dagegen in den ‘SParallelstellen Mattb. 26 65 Marc. 1464 Tj'novGats trjv

§XaC(prip>Lav bzw. ttjg ^Xa0(prifiLccg.

3) Die sonderbare Wortstellung weist auf einen sebr alten Textfebler bin,

den viele Hss. und Ubersetzungen in versebiedener Weise zu verbessern gesuebt

baben (Rablfs).

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft. 24
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TcXrfpGQ^rjvat (iTjjxa Kvpiov StoL dtdpatoi; ^Isps/xiov^ aucli Lev. lOn iXdXTjds't^

Hvpiog Ttpbs oL-dtohs dtd MoodTj u, a. (oben S. 327. 353).

Dagegen obne substantiviscbe Umscbreibung : Luc. 18 31 Tcdvra tk

yBypappiva 8ik rd>y TipocpTjrd^v^ Act. 2i6 tovto idttv th eipTj/xivov dtk tov

Ttpoq^'ijrov ^loDT^X] 28 25 naXwg tb nvavpa rb aytov iXdXrjdav 8tk ’Hdatov

tov 7ipog)ijtov,

q) in (tov) dtdyatoQi Mattli. 21 le in dtd/iatog vriTtimv noth, ^riXa-

^drtoov TiatTfptidao alvov ist Zitat au8 Ps. 83 .

Luc. 1164 ivedpsvovtsg a'dthv ^r/pavdai tt in. tov dtdjxatog adtov^

10 22 Xfyaz adtS* in tov dtdjuatdg dov ^pivw da, itov7\p\ dovXa, ^8azg HtX.

(Mattli. 20 26 beginnt die Eede sogleicb mit denWorten: jtorriph 8ovXa nod

dnyrjpif ^8aig ntX.).

Act. 22 14 dnovdai qxior^y in tov dtopatog ctdtoVf vgl. Exod. 23 is

dnovd^ in tov dtdjuatog 'bfimv.

Col. 3 8 dTtd^ad^a nod 'b}iatg tk Tidytoc, dpy'pv^ ^vp6v, naniocy, pXadcprf^-

piav^ aidxpoXoyiay in tov dtdpatog ifp^y^ vgl, Eeg. 12$ i^aX^dtao

payaXop7}fiodvy7] in tov dtdpatog hpd>y.

Tim. II

4

17 hpvd^7}y in dtSpatog Xiovtog ist Zitat nach Ps. 21 22

d^dov pa in dtopatog Xkovtog.

8) iv t<p dtopati: Petr. 1 2 22 3? dpaptiay odn ^Ttoirjday o'dd'k

a'bpaSn] SoXog iv ™ dtopatz a-dtov ist Zitat aus Is. 53 9 dvopiav o-dn

ijcoiridav o^8h ddXov iy tm dtdpati adtov.

e) iTtl dtdpatog*. Mattb. 18 ig ^vo^ kid dtdpatog 8vo paptvpooy '

tpi&y dtoL^^ Ttdv ^T]poL ist Zitat aus Deut. 19 15 kid dtdpatog dvo paptvpoov

nod kid dtdpoLtog tpt&v paptvpcoy dtijdatai itccy fbfjpa, WO im Gegensatz

zu Mattli. kid dtdpatog wiederbolt ist. Dasseibe alttest. Zitat fiudet sicli mit

derselben Kiirzung^) Cor. 1113 1 kul dtdpatog 8vo paptidpoov nod tpi&v

dta^r^datat"^) itdy ^^pa.

8) Lippe.

Hebr. II 12 ^ dppog ^ Ttapk tb x^'^^og t^g ^aXdddtfg ist Zitat aus

Gen. 22 17 t^y Stppov t^v itapk tb x^^^og trig ^ctXdddrjg.

9) Obr.

aig tk d)ta: Luc. 1 44 kyavato ^ (poov^ tov dditadpov dov aig

tk d)ta noVf vgl, Eeg. 1 15 14 tig ij <pOoy^ tov Ttoipviov to’dtov kv toig

&div pov>

Luc, 9 44 ^id^a -bpatg aig tk d)ta dpmr tohg Xdyovg tovtovg, vgl,

Exod. 17 14 aig tk &ta 'Irfdot.

Act. 11 22 iinodd^T} b Xdyog aig tk d>ta ti^g knnXridiag, vgl. Is. 5 9

ifnovd^Tj aig tk d)ta nvpiov dajSak^ tavta,

1) Uber solcbe Weglassungen s. oben S. 171 ff. 345 ff.

2) atccd'rjastaL statt ctT^astcci wie ctcc^eCg statt atdg Act. 1722 2721 (oben
S. 353).
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lac. 54 ai fioal tmv Srspidartcov sig tk Sata Twpiov dafiah^ eideXi^-

Xv^ay ist Anspielung auf die soeben zitierte Stelle Is. 69
,

vgl. axxBerdem

Ps. 17 7 if Tipavyi^ }xov ... aldeXE'vdetat eig rk ^ta adtov.

Auders ist Luc. 4 21 d'^jxepov TtanX-^pootat f} ypaq)^ a^Ttf iv xdig

do6\v 'bfxmv,

B. Wenn wir von direkten alttest. Zitaten absehen, ergibt sicli fur

die einzelnen Scbriften des N. T. folgendes:

An der Spitze steben Luc. und Act. Beide baben 9 Prapositione-

umschreibungen gemeinsam: iy }ikd(p, siq {tkg) x^^P^S, ^Tt\ icpdd-^

GDTiOV bzw. i7t\ TtpoddoTtOV ,
Tiatk TCpodaOTtOV, 7tp6 TCpodfhTCOV , dik {tov)

dtdjjLatog, 1% rov dtSpatog, sig tk 8oroL, wobei nocb besonders zu beacbten

ist, dab iicl Ttpodoortov bzw. iTtt TtpodSTCov und nark TCpddooTtoy sicb sonst

iiberbaupt nicbt im N. T. iinden, und, gtph TtpodthTCov^ dtk dtdfxatog, sig rk

3oroL sonst nur in Zitaten aus dem A. T. vorkommen. Auber diesen gemein-

samen Ausdriicken baben beide Scbriften aber noch ibre besonderen: Luc.

dtk jLiidov (bzw. pidor), kith 6<p^aXu(BVj dtih rov drS/iarog, Act, in uidovj

dik X^^P^S dzdi rwv dvy x^'^Ph Tcapk rohg 7t6Bagj dtth Tipodoottov.

Es folgen die Paulusbriefe mit 6 Pmscbreibungen; in pidov Cor. I,

iv psd(p Tbess. I, iy x^'^P^ Gal., duh rohg mdSag Pom. (auch Cor, I Epb.

in Zitaten, wo die Sept. hTtondtoo rmy Tcodmv oder hitoTtddtov rmv itod&v

hat), Iv Ttpod(h7C(p Cor. II, in rov dtdnatog Col.

;

Matth. und Marc, mit 4 bzw. 3 Umscbreibungen : beide baben iv pid(p

und sig x^'^P^s? auberdem Mattb. in psdov und iv ry %apdi(a^ Marc, dtk

ra>y

Apoc. mit 3 : iv pid(p, i% ;j;£zpdff, dtih {rov) TCpodooTCov
;

lob. mit 2 : in rfjg x^^P^s? '^V 1^'^P^ ^)'

C. Dab sicb bier eine stilistiscbe Yerwandtscbaf t, die auf An-

lebnung an den Klang alttestamentlicber Satze berubt, zwiscben Luc.

und Act. offenbart, bedarf eigentlicb keines Beweises. Besonders die von

Mattb., Marc., lob. gemiedenen Verbindungen mit icpddmKov'^) und dt6ti(x.^)

zeigen es.

Zur Bestatigung dient die eigenttimliche Verteilung von ivSittov^

denn dasselbe Yerbaltnis innerbalb der einzelnen Biicber des N. T., das

wir bei den Umscbreibungen feststellen konnten, kebrt aucb bier wieder.

Wahrend bei Mattb. und Marc, ivooictov nirgends vorkommt, bei lob. nur

einmal (20 30 ivSittov ratv pa^rjtmv)^ finden wir dieses Y^ort bei Luc. 21,

1) Vielleicht konnte man nocb den Hebraerbrief mit 1 Umscbreibung {sig

XSLQag) hinzufiigen. Aber die alttest. Yorbilder sind bier so abnlicb, dab man die

Stelle besser wie die unter iv piocp und ircccQk tb xstXog angefiibrten Stellen des

Hebr.-Briefes als Zitat rechnet.

2) Bei Mattb. und Marc, kommt nur n:Qb TtQOG&itov einmal in einem Zitate vor.

3) Bei Mattb. kommt dik, i%, ittl atdiiatog je einmal in Zitaten vor. Bei

Marc, findet sicb das Wort ctSfia iiberbaupt nicbt.

24 *
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in Act. 12p[ial, darujjter je dmal m der alttest. Formel iySmov tov

^eov (Iliac. 1 19 12 6 16 15 Act. 4 19 7 46 lOai.sa) oder ivSTttov nvfiiov

(Luc. I15).

Beachte be^onders Luc. 128/o, "wo zwiscben Ujj,TtpQ6^ay (2mal) und

ivmTtzov (2 mal) gewecliselt wird, wahrend die Parallelstelle Mattb. IO32/SS

alle 4 Male fyTtpod^sv bat: Luc. 12 8/9 wg Bs 6poXor^dp ir ipol Up-

Tgpod^Ev tSv {xv^pooTTGoVy Hal S vldg tov dv^pc^Ttov hpo\oyi\6t% ir adttp

Up7tpo0^av tmv dyyhXmv tov ^sov' 6 dU dpyr}ddpav6 g pe Uydaittoy t^y dr-

^pmTtoov dTtapyTj^T^dstcit ivoDitioy tmy dyyUXooy tov ^aovy dagegen Mattb.

lOp/sa Tidg o^y 8dng bpoXcyi^dsi iv ipol UpTtpod^av twv dv^pSTtopy^ bpoXo-

yrjdoo ndyh iy ct’dr^ Upiipod^av tov Tfatpdg pov tov iy totg odpayoig’

3dng d' dr Upitpod^ay tmv dy^pd)7tooy, dpyr}dopaz ndyh

ai>thy Upitpod^ay tov itqctpbg pov tov iy totg odpavotg.

] Aiiob Luc. ISe fiudet sicb ivd)7ttoy im Gegensatz zu Mattb. 10 29^

dort beifit ea nal Br avtmy (sc. ti^y dtpov^ioov) odx Udttv iTttXaXrfdpayov

ivdimor tov ^aovf bier yal iy a'btmv ov TCadaitat iicl t^y yrjy dvav

tov Ttatpbg hp^y.

Die Abbangigkeit vom A. T. ist besonders deutlicb Luc. 15 is. 21

^paptoy aig thv odparov nal iychitioy dov, denn dieae Woi'te sind gleicbsam

kontaminiert aus Exod. 10 le i)pdptf}7ia ivavtiov Hvpiov ... nat aig 'bpdg

und Keg. 1 7 6 t^papXTqnapay iyoomov nvpiov (oben S. 297)^).

In den Paulusbriefen aiiSer den Pastoralbriefen erscbeint iymittoy an

8 Stellen, und zwar meistens in der alttest. Formel iyoomoy tov ^aov

(Rom. 1422 Cor. II 29 114 2 7 12 Gal. 120), aucb iyaoTttoy nvpiov Cor. 11821

und auf Gott be^ogen iyooTttoy a'dtov Rom. 3 20 >
auBerdem nur nocb iyo)-

Htov jtdytooy dy^pwitwv Rom. 12 17. In den Pastoralbriefen kommt es

7 mal vor: iyaoTtzoy tov ^aov Tim. 154 613 II 2 14 4i, erweitert iyoorttoy

tov dootifpog ifpmv ^sov I 2 3 1
auBerdem ivooTCtoy Ttdvtoov I 5 20, iyd)7ttoy

7Co7(Xd>y paptvpaoy 612.

Am bauiigsten findet sicli ivGOTttoy in Apoc., namlicb an 27 Stellen.

Besonders zu nennen sind die Wendungen iyaoTttoy tov ^aov (6 mal: 82.4.

9 18 11 16 12 10 1619) und iymittoy tov ^pdyov (6 mal: de-io 83 7 11. 15

20 12). AuBerdem ist darauf aufmerksam zu macben, daB an 4 Stellen

iymittov bei 2 Satzgliedern nacb bebr. Weise doppelt gesetzt wird (vgL

oben S. 344 f.): 85 bpoXoy^dm tb Syopa a'dtov iymittoy tov itatpdg pov

Hal ivmittoy tmv dyyaXmy avtov, abnlicb 79 143.10.

AuBerbalb der angefiibrten Biicber findet sicb iymittoy nur vereinzelt,

und zwar bis auf eine Stelle stets auf Gott bezogen : Petr. 13 4 irmittoy

tov 3‘eot;; lac. 4 10 ivmittov nvpiov] Hebr. 4i3 iymittov a'dtov] 1821

Ttotmy iy '^pty th a'dapadtov iymittoy avtov] lob. 1322 td dpadtk ivm-

1) 'nvQiog durch o'bQOivdg ersetzt wie anderwiirts durch Svvccptg (Norden,

Agnostos Theos 272).
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TCiov aidtov TCoiovpLEv'^)] Ilia di ifJLaptvp'i]6dLv 6ov rp dydTip ivwTttor

iuHXpdiaq ^).

D, Die Anlelinung an den Sprachgebr aiicli der Sept., die

die Betraclitung der semitiscli gefarbten Dmscbfeibungen und der Pro-

position ircoTetov als fur Luc. imd Act. in gleiclier Weise eigentiimlicb er-.

weisen konnte, zeigt sicb aucb soust nocb an vielen Stellen derselben

Biicher. Das von Dittmar, Vetns Testamentum in Novo (Gbtt. 1903
)
ge-

sammelte Material kann icli urn folgende Belege vermebren, die sicb mir

bei der Untersucliung des Prapositionsgebraucbes ergeben baben:

Luc. Is Act. 821 iravti tov ^eov wie Exod. 2823; Luc. 24 19 iravtiov

rov ^sov wie Gen. 611 13 13 38 10.

Luc. Iso e'dpsg ybcp xdpiv Tcapk t<p Exod. 33 le s^ppna

Ttapk 6oi (der von Dittmar angeftibrte Vers Gen. Gs N&e 8h e^pev xdpiv

ivartiov nvpiov xov ^sov stebt weiter ab).

Luc. I38 yivoitd yot nark rb ^ppd dov: Gen. 30 34 ^dtoo nark rh

fifipd dov.

Luc. I45 totg XeXaXppivotg adry Ttapk nvpiov] Act. Se rolg Xeyopevoig

'bTtb rov ^iXiitTtbv] 27 n totg •bTtb JJavXov Xeyai^ivoig: Bst. 83 814 tk

'bTtb rov fiadtXeoog Xsydjiieya (oben S. 176 ).

Luc. 1 59 indXovv avtb ittl r^ dvopatt rov Ttarpbg a-dtov Zayocpiavi

Esdr. 111763 inXrjBrp itt' drdpari a'drmv (bereits von Dittmar verzeicbnet)

;

Gen. 4 17 iTtoovSjuadev rpv TtdXiv ini rS dvdpart rov viov a'drov ^Eydx-

Luc. lee nal ykp x^^P nvpiov ps/ a'drov] Act. 11 21 ncd '^v xdip

nvpiov per’ adrc^v: Par. 14 10 nal f^v 7) x^^P per’ ipov (scboti Von

Dittmar angeftibrt), vgl. Exod. 9 3 x^tp nvpiov inedrat ir roig nryvediv dov

. . . ^-dvarog piyag dcpodpa^ lud, 2 15 x^tp nvpiov fjv in’ adrohg aig nand.

Luc. 2 s inopavovto ndvrag dnoypdcpBd^at, inadrog eig r^v havrod

TtdXtr: Beg. 1 8 22 dnorpexaroo inadrog aig rfjv itdXtv a'drov] Esdr. 112 i

17 6 iitidrpatpar (oder ^ipav) aig ’IspovdaXi/p nal (aig) ’lovda^ dvijp aig nbXrv

adrov.

Luc. 231 nark Ttpodoonor Ttayraov r&v Xamv] Act, 3 is nark itpddmieov

UaiXdrovx Gen. 16 12 nazk Ttpddoonov ndvroov rwv ddsX<p^v ccdrov u. a.

(oben S. 248 ).

Luc. 530 iydyyv^ov oi ^apidatot ... Tipbg rovg paB-Tjrkg a'drov: Exod. 17 $

iyoyyv^ar 6 Xabg nphg McDvdfjr,

Luc. 7 16 i86B,a^ov rhv Ssbr Xayovrag 3rt Ttpoq^yrrig piyag ijyip^ri ir

ijpiv nal 3rt inadnitparo 6 ^abg rbv Xabv a'dro'v] Act. 17 s vtapart^^ipevog

1) icQSGtbg ivdimoy oben S. 191 Anm. 4.

2) 'itccrsvanttov erscheint nur bei Paulus und im Judasbrief in einer Gruppe

anscbeinend zusammengehSriger Stellen: Eph, I 4 slvat r}p&g ayiovg xal dp&povg

KarsvdiTCLov avtov\ Col. I 22 TCccQccarfjvcci bpctg aytovg ‘nal dcpoopovg %ccl ScvsyKli^tovg

^arav&niov cciirov
;
ludas 24 ctfjGccL (sc. 'bp&g) yiarsvitmov ryg Sd^rig oc'^troiJ dcpdi^ovg.

Yielleicht scbopft der Epbeserbrief aus Col. (Norden, Agnostos Tbeos 261),
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htt xhv Xptdtbv Hdez ita^slv 7£al dradrrjyai in vsnpmv Ttal Zxz o'5t6g

idtzv b Xpzdtdg zeigen eine bemerkenswerte Ubereinatimmung in der dem

Hebr. nacbgebildeten Satzkonstruktion mit der Sept., s. oben S. 300 Anm. 2 ^).

Luc. 032 nitpog %a\ oi 6hv a'drS; Act. 621 6 dpxi-spahg nal oi 6hv

a-drmi Mac. Ida rbv ’lovdav xal tobg dvr otvt<p\ 9 60 'thr ^loova^bLV Ha\

tohg dhr oc.'dtm.

Luc. 1620 dpaphv hihitadav ItA xhv xpdtxrjXov avxov\ Gen. 45 1

4

xcadhr IzA xhv tpdxf/^ov Bevza/j^elv xov dSaXcpov adxov.

Luc. 2268 odn i^etsivaxe xhg x^^P^s Reg. II Be i^ixaivav

x^v x^^P^ a'dxoij ixA x^v m/Sooxbr xov ^sovj Mac. 1 1239 iKxezvaz

xApag iiA ^Arxioxov,

Luc. 24 82 o'dx^ ^ uapdia ijpmv Hazo/iirr^ ^v ir ffpiv: Ps. 884 i^ep-

udv^T} f} TcapSia fiov ivxdg pov.

Act. 1927 xh xffg ixBydXrig ^B&g ApXBjuiSog isphv aig o'dB^hv Xoyzd^fivoLz\

Is. 40 17 Kidvxa xh U^vr} Sg oSSiv aidz nai aig O'd^'tv iXoyid^rjdar,

E. Innerbalb des Lucasevangeliums ist das 1. Kapitel besonders

stark an dem Gebraucli der TJmschreibungen beteiligt, wie an der Ent-

lebnnng aittest. Wendungen iiberbaupt. Vgl. Harnack, tlber das Magnifikat

der Elisabeth (Sitz.-Ber. der Kgl. Preub. Akad. der Wiss. 1900, S. 537f.).

In der Apostelgeschichte finden wir die Umscbreibungen bis

Rap. 10 liber alle Kapitel gleichmaiiig verteiit (nur 8 macht eine Aua-

nahme); im zweiten Teil der Apostelgeschichte fehlen die TJmschreibungen

den 4 Kapiteln 20. 24—26 ganz. Zu beachten ist dabei aber, daB die

TJmschreibungen auch in der Areopagrede und Hirer Umrahmung, sowie im

Wir-Bericht Verwendung finden: 17 22 dxa^alg SI JJavXog iv yadm xov

Apaiov zidyov] 26 Kocxoznazv iztl ztavxhg zipoddiiov xrjg yffg] 88 i^ijT^av in

fiidov a'dx(S>v und 21 n xhv drSpoc ... ztapaSmdovdiv aig x^^P^S ^^vd>v\

27 21 dxoL^alg 6 UavXog iv f^idoo a^dx&v, Ein ahnliches Yerhaltnis ergibt

auch die Statistik von irmitzovi bis lOss kommt es 9 mal vor, von da ab

nur 3 mal: 19 9. 19 27 85 (die letzte Stelle im Wir-Bericht; vgl. auch Blafi-

Debrunner § 214,5).

Der Artikel bei Prapositionalausdriicken.

I. Stellung und Determinierung attributiver
Prapositionalausdriicke.

1 . Die von Haus ans griechisch geschriebenen Bucher Mac.
II—IV pflegen den Prapositionalausdruck zwischen Artikel und

Substantiv zu stellen, z. B. II 3 e xh iv "‘lapodoX^iiovg ya^oq)vXdKiov;

u x-^v Ttspl xoiixc^v STtCcfocs^l^Lv; 16 x'^v xccxd ijjvxfjv dy(X)v(av; 486 ol

%axd nhliv ^lovdaloi-, III 1 20 ccl 'JtQog xo'uxoig pbrjxsQsg; 83 xijv utgog

1) Dieselbe Konstruktion kommt jedoch auch im Joliannesevangelium vor,

siehe ebenda.
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toi)g ^a&tlstg svvocav; IV 6 e r&v zarci (Tov pcc^dvcov; Me ^bv bTchg

ccdv^g (sc. ipyxilg dd'avd'tov) Zavarov; 9 tatg did tcvqoq dSdvaig', I812

robg Bv Ttvgl IdvavCav %al lA^aQCav xal is rbv iv Xd%x(p

Isdvtmv /lavi'ijXy anch II li 619 820 11144 bs IV In 3 n 05 11 2. 12

18 11 u. 0 . ^).

2. Diese Stellung ist den erst nachtr%licli ins Griecli. iiber-

tragenen Biichern Gen. nnd Exod, fremd^). Sie stellen den Pra-

positionalausdruck vielmelir hinter das Substantiy, und zwar

a) gewobnlich mit Wiederbolung des Artitels:

a) oft iibereinstimmend mit der Pelatiypartikel wie

Gen. I7 tov vdatog vov STtdvco tov 6tSQsd)iia'Vog'^); 64 ot yl'yccvtsg oi

ht' cii^vog; lls.i? ot pccGiXstg ol fieP avtov (abnlich 32?); 23 n zbv

ccyQov %al to OTC'tjXccLov to iv aitp in „welche in ihm [war]“^);

2432 tmf dvdQCJV t^v ixst^ aitov; 3723 tov %Lt&va tbt^ %Qi%lXov tbv

TtsQl aitov; 43 19 tbv dvd'QcoTtov tbv stcI tov oBcov Exod. 7 17

tfi QdpS(p tfi iv tfi %biqC ^oVy 17.20 tb vScoq tb iv t& tcota^m; II5

t^g %'£Qa7taCvrig t^g Mgd tbv puiXov', 2721 tov mtaTCsrd^iiatog tov

i:jtl tijg dicc^Tjicrjg

;

2021 tov aificctog tov ditb tov d'v^ia^typiovy vgl.

ferner Exod. 7 21 08 12 22. 29 19 le 2082 31? 322. — Die Eelativ-

partikel kann yor einem Prapositionalausdruck auck durch ein

Partizip mit Artikel nmsckrieben warden: Exod. 20 10 6 ji^^o^TjXvtog 6

Ttapoiot&v iv doo „welcber in deinen Toren [ist]“
;
ebenso

1) Ferner II 6 22 did dq%aLav avtobg (piXCav^ lYSss %Siv d\

•jtSQt tf^Q svGs^ELCcg loyLG(i&v. — Vgl aucb Ps. 1517 tijv Ttccg aitov iidxaiQav,

2) Vgl. dagegen Est. 36 ^dvrccg'vovg trjv ^AQtcc^ig^ov ^ccciXsiav ^lovdcc^ovg

riinbiO bnn bo „alle die Juden, welche in dem

ganzen Konigreich. des Ahasveros^
;

Dan. 7 7 ^dvra rd Ttgb ccStov iO'TiQLCc bo

„alle Tiere, welche vor ihin“
;

27 tcccg&v r&v tbv ovgavbv

paaiXsi&v bo niTltl ninb^ „der Konigreicbe unter dem ganzen Himmel".

3) Vgl. aus dem Syrischen z. B. o^icn.j IsjqoqqS)) „die Bischofe, die mit ihm

[waren]« (Brockelmann, Chrestom. S.66, Z. 2); )lj^? «eure Briider, die in

der Kirche [sind]“ (Gottheil, Selection from the Syriac Julian Romance S. 27,

Z. 16 f.); aus der Mischna; Pirqe Aboth V20a

tun das Wohlgefallen deines Vaters, welcher im Himmel [ist]«
;
aus den Papyri:

^v tdai ^aXuvsCcov t&i iv tfji iCQostQlripb^EVTiL (Helbing, Auswabl aus griech.

Papyri, S. 54). Sonst ist mir auf indogerman. Gebiete eine solche Konstruktion

bisher nur im Russischen begegnet : wycliodja izz> jporternoj cto no, Maloj JBronnoj

„kommend aus der Bierstube, welche (eig. was) auf (in) der Malaja Bronnaja“

(Boehme, Russische Literatur I, S. 24, Z. 4 y. u.)

4) Anders ist das parallele :pyib nnin'SD „dem Wasser, welches

unterhalb der Feste [war]^ durch tov vbatog o rfv v7co%dta} tov trrs^st&fiosrog

wiedergegeben.

5) Aber 23 17.20 sind dieselben hebr. Worte folgendermaBen iibei'setzt: 6

dy^bg %ai tb GTtriXaiov 0 iv (iv om. A) avxm.
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Dent. 230 'tiiv jtdXiv ri'iv ov^av iv tfj (pdgayyL; Reg. 111231 tov Xabv

tbv bvtci iv avrfj 112 „welches in ihr [war]“^}.

/3) Der Prapositionalausdruck vertritt einen kebr. Genetiv:

Gen. 2 16 d7tb :n:ccvtbg ^Mov tov sv %p %aQadBC(3(p pin "f'Sf „Bauin des

Gartens (aber 3 1.2 steht anch im Griech. der Genetiv &^b Ttavtbg

^vXov toi) 7caQa8Bi6ov)] 3i Ttdvtmv x&v d^riQtcov xmv ini trjg yfjg

nniDil „Vieh des Reldes"; 1723 tw?/ dv8^&v r&v iv t& ol'xp

y^pccdfi ))[den] Mannern des Hanses Abrahams";

3822 oi dvd’^ojTtoi. oi & Ton Tdjron (ahnlich 21
,
wo A Sjci statt

hat); Exod. 42o tijv Qd^dov xijv TtciQcc tov 'O’fon; 0 25 7td6av ^otdvrjv

tijv iv tp TCedCp (aber 10 12. 16 wortlich Ttadav ^ordinyv tTjg yijg) nnd

Tcdvta xd ItWoc to: h xotg TtsdCo^g; 14i8 X'^v 6mxriQlav xijv TtccQd xov

O-fion; 3021 xd i^yaXetcc xd Big xd i^ya x^g (^X7]vi]g xov ^ccqxvqCov;

ebenso Dent. 28? xdg ^6Xsig xdg iv xfj bQSiv^ nnin ‘^'135' »[die] Stadte

des Gebirges"
;
Reg. 1275 ev iiia x&v jtdXecov x^v xax^ dygbv

nmon ">1^' „in einer der Stadte des Feldes". — Der Artikel steht

nnr beim Attribnt^): Exod. 13 is bSbv xr^v sig x'^v sqtjiiov; ebenso

Dent. I 40 bSbv xijv inti xfjg iQv^Qccg d'ccXd06i]g; 3i 6d6z' xi]v slg Bcc0dv;

Mac. 102 1820 b8bv xi)v sig PdXyccXcc bzw. slg

y) Einige Male findet sich der Artikel vor dem nachgestellten

PraiDositionalansdrnck, obwohl der XJrtext weder noch einen

stat. constr. hat: Gen. lo to vdoQ to iTtoxdxm xov o'd^avov (vgl. die

unter cc angefuhrte Stelle I 7); 14 o xox)g XoQQuiovg xoi)g iv xotg

(igsdiv UTjsiQi 22? 3toi5 i0XLv xb TCgd^axov to slg bXoxdQZco^tv, 40 17

xov xavov Ton iTcdvm xrjg xsq)ccXilg fton; 41 32 xb Qij^a xb otccQd xov

^sov; 45i3 Tcddccv xi]v Sd^ccv fiov x'^v iv Alyiiittcp, Ebenso Deut. 4io

7tcc0Lv xotg i^vsoiv xotg iutoxdxm xov o^Qavov; los. 11 3 Tonff Xsxxalovg

xo'bg izb xijv bqt^iiov; Reg. 1226 izb xiiv dQovQav xijv iv Bccfid;

244 xdg dysXccg x&v zolilvCov xdg izl x^jg 68ov; Mai. 3 11 dfizsXog

1) Fur mit folgendem Prapositionalausdruck kann auch ein Kelativsatz

mit hinzugefugtem Indikativ des verb, substant. eintreten: Gen. 7 19 vd Sqtj xd

i'lpriXd d 'bzo'ndxG} xov o^Qavov
;
40 7 xovg s^xov%ovg ^kqcco) dt fiaav /isr’ ahto^

iv xfj (pvXa%fj (ebenso los. 22 30j ;
los. 17 5 in xfjg FccXccdd oj iaxiv TtsQccv xov

^logddvov (vgl. Luc. 8 26 slg xijv xoagav x&v TsQysaniv&v^ ^xig iaxiv dvxizsga xfjg

PaXiXcciag)] los. 22 2B xov ^vaiccaxriQiov ^vgiov 0 iaxiv ivavxiov xfjg anrivTjg ccvxovy

s. auch S. 363 Anm. 4 und 5 und vgl. w*o^»o)3 Ji*’? >,jedes Haus, welches ist in

Edessa« (Ungnad, Chrestom. S. 27, Z. 6) ;
1^2 11)2 bDI „sie

(sc. dieWuste) und alles, was ist in ihr, habe ich verkauft ihm“ (Dalman, Aram.
Dialektproben S. 26, Z. 14). — Das Imperf. von %ccxoi%stv ist hinzugefugt los. 9i6

x^ '"^Sly ^ciaiXsi xfjg Bccadv, Sg Kccxansi iv ^AaxccQihd' „welcher in

AStarOth [war]".

2) Auch in den oben angefiihrten Stellen Gen. 2i6 Exod. 9 26 fehlt der Artikel

bei dem Substantiv, zu dem das Attribut gehort, wird aber hier durch itavxig

bzw. zccaccv vertreten.



Der Artikel bei Prapositionalausdriicken. 366

^ iv Tp &'yQp^). — Der Artikel steht nur bei dem Attribnt: Reg.
II 2 25 viol BevLa^slv ol b%l0m Id^evv^Q,

b) zuweileu ohne Wiederbolutig des Artikels:

a) wo aucb. der hebr. Text den Prapositionalausdruck un-
verbnnden binter das Substantiv stellt: Exod. 1223 xh al^a
STtl trjg (pXmg; 2225 tp &d€lg)p xm 7CBvt%Qp 6oL

/3) wo der hebr. Text den stat. constr. hat: Exod. 10 e TtccmL

ccl ol%iai bv ncdiyjj yfj xmv Aiyv%xl(Dv bD “^rin „[die] Hanser ganz
3025 xd biiTtloKia b% %qv&Cov^).

3. Der Praxis der Bucher Gren. tind Exod. schliefit sich Mac. I

gewohnlich an. Auch hier wird der Prapositionalausdruck meistens
hinter das Substantiv gestellt, und zwar

a) in der Regel mit Wiederholung des Artikels^); 11 ss icd^ai

at dvvd^sLg al dxcb xmv %aXBQG)V) 2 io xd xd bv otTcm x-fjg (ia^L-

Xstag xov jia^Us'cog; 43 xijv diivainv tou pa^tXacog xrjv bv ’Biiiiao'^[i

(und noch 14nial mit bv)j 1287 tou xsi^ovg xov ')(^si^dQQov xov b^

djti]Xtcbxov

;

15 so x&v b^Ccov xa)V bx xfjg ^lovdccCag; 4 50 liixyovg

xovg b^tl x^jg Xv^vtag; 1433 xijv Bsd'^ovQav xijv b^tl xmv bgCmv x^g

^lovdaCag (ahnlich 34); I 22 xov x60^ov xbv %qv6ovv xhv xaxd %Q60m%Qv
xov vaov; 48 xotg dvdQdoiv xolg fisx^ aixov; 11

1

q) d^ifiog di 7t a gd
TO %Blkog XTjg d'aXda^rjg; 1052 t6 xov leqov to ^agd xrjv dxgav;

565 xfj yfj xfi Ttgbg vdxov; vgl. auch 02 1320 am SchluB von 2a]3

und 111 5 10 . 38. 57 xd B^'vrj xd xiixlip 'tjamv. — Der Prapositional-

ausdruck ist von seinem zugehorigen Substantiv durch ein Verbum
getrennt: 1434 ^IbxCTCrjv d^xiiQmOBV xijv iTtl xrjg ^ald60rig; 16 ii ^Xd'sv

slg Acogd (pE'6y(jov xijv sTti xfjg d'aXd06rig. — Das Partizip von atvai

wird hinzugefiigt ^) : Bis ol ddBXq)ol ol Hvxeg iv xotg Tov^Cov;

16 xotg dSeXg)otg aix&v xotg ov6lv iv d'Xt^st; 10 12 ol dXXoysvatg ol

Hvxcg bv xotg d%vg(X)^a6Lv; 34 TtdOi xotg ^lovdatoig xotg oi>0tv bv Ttd^rj

xfj pa^iXsCa jiov] 69 ^AitoXXmviov xbv bvxa bud KoiXrig IjvgCag] auch

60 xbv ^l^gaijX xovg bvxag iutl xotg bgCoig aixmv^).

b) ohne Wiederholung des Artikels : 223 ^vfiLcceai butl xov ^m^ov

iv McodBaCfi] 5 17 xovg ddsXq>oi)g 0ov bv xij FaXiXatc^] 10 45 td x6C%ri

bv xfj Toudata; IB 28 tijg dxgag bv ^lBQOv0aXrj[i,

1) Anders geartet ist Exod.” 4 2 tt xovt6 bativ t6 iv nfQ
„was [ist] dieses in deiner Hand?“.

2) Ebenso bei undeterminiertem Substantiv: cc) Exod. 11 5 nav ^g^roroHov

iv MyvTttai 14? rgiatatotg iccl ctdvmv, — Gen. 6 14 m^mbv i% ivXmv

xstgceydvaV^ Exod. 10 19 dvsfiog dnb ^ccXdcffrjg.

3) Aus anderen Biichern vgl. noch Esdr. 132 xotg T07rdgx(^^9 totgM cc{ft6v.

4) Vgl. den SchluB von 2a a und die S. 325 Anm, 1 aus Dittenb. angefubrte

Stelle.

5) Dagegen 645 yedvtcc ^lagodjl xovg iv x^ rccXctcc^Cxidi.
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4. An einigen Stellen jedoch fiigt Mac. I nach der Weise von

Mac. II—IV den Prapositionalansdruck zwischen Artikel nnd Sub-

stantiv ein: 10 26 rctg iTtpog rjfxag f^vvd'ijoiag
]
11 33 rd: Jt^bg iniag dC-

%aia] 12io 'tiiv :itpbg i^ag adsX(p6ti]ta %al (pMav] 15 t^v O'bQccvov

16 tiiv TCQog a'&to'bg cpiUav %al (3v^ixa%Cav] 17 rag TtaQ^"

s^LdroXdgj 1422 rijv ^gbg fj^dg cpiXlav\ lbs ol ^gb epiov

Xstg] 17 rijv ciQX^g cpMav] 16 3 f} iic rov oi^avov ^07jd’£La. Vgl.

oben S. 363 Anna. 2.

II. Substantiviemng des Artikels vor
Prapositionalansdriicken.

A. Der mannlicbe Artikel wird

1) in Gren. nnd Exod. sehr selten snbstantiviert

:

a) im Plnral: Q-en. 723 Ng)e %al ot fisr' a'drov ev rfj xi^cotp US

nnhia ,,Noali nnd [diejenigen,] welche mit ibm in dem
Kasten [waren]“ ^); 2459 rbv Ttatda rov (rov E) H^Qadii ocal rovg ^Er^

airov j,nnd seine Manner Exod. 124 ot av r^ oixCo: hebi\

bloB „das Hans'^ (d. h. die Eamilie, die Hansgenossenscbaft).

Ebenso Reg. 1 613 ol h Baid'adpbvg tiJt)'© „Bethseme§“ (d. b. die

Bewokner von B.
;

vgl. 20 ol dvdQsg o[ ax Batd'^diMvg

„[die] Manner von Betb§emes“); Mich. 76 o[ ev rm ol!x<p airov

im*'!! )}[die] Manner seines Hauses^^; Prov. 29i2 Tcdvrsg oi vtc" avr6v

bD „alle seine Diener^^ — Statt des bloBen Artikels steht

das Partizip g)v mit Artikel: Gren. 39 14 roi)g bvrag ev rfj oixla

;;[die] Manner ihres Hanses — Daneben finden sich in

1) Ebenso syr. cjpo^jo „Tabinjazdgerd und welche mit ilim“ (Brockel-

mann, Chrestom. 66, Z. 18). — Auch das Gotische kann die Substantivierung des

Artikels in solchen Fallen beibehalten, wie Luc. 845 932 Paitrus Jali ^ai mip

imma IIstQog 'uccl oC avv

2) Dagegen wird „seine Manner “ wortlich wiedergegeben Reg. 123 24 . 26

24:3 u. 6. /davslS %al ot MQsg avTov. Kontamination zweier Ubersetzungsweisen

ist Reg. 1235. 13 Javsld %ccl ot dvdgsg ot [isr a'brov „David und

seine Manner

3) Vgl. Luc. 6 8 ccvtbg nal ot avtov bvvsg. Genau so wird das Partizipium

Yon „sein“ im Altbulg. hinzugefiigt: Luc. 59 cc^xbv %ccl Ttdvtag To^g ai)v ccvt3

i i ws^ sqU^e nimt „ihn und alle seiende mit ihm“; 9 32 Jlirgog uccl ot cvv

ccvtm fetr^ i sc^staa S'b nimb „Petrus und die (beiden) seienden mit ihm“ (die got.

Wiedergabe dieser Stelle siehe oben Anm. 1). Daneben umschreibt jedoch das

Altbulg. solcbe Wendungen durch einen Relativsatz mitVerbum finitum. So lautet

die oben angefuhrte Stelle Luc. 63 sann i i^e ’beaches st, niim ,jer und welche

waren mit ihm“, auch hier das Verbum vor dem Prapositionalansdruck im Gegen-

satz zur gotischen Ubersetzung dieser Stelle silha jah ^aiei mip imma wesun „er

und welche mit ibm waren dagegen steht auch im Altbulg. das Verbum am
Ende des Satzes Luc. 845 jpetr^ i ize s® heacha „Petrus und welche mit ihm
waren“ (UstQog %cil ot evv cevtp).



Der Artikel bei Prapositionalausdriicken. 367

engem AnschluB an den Urtext bfters Wendungen mit HvS^sg:

Gren. 1727 ^dvrsg oC ccvdQsg tov olkov avzov, 194= ol avd^sg trig

ct6XsG)g (ebenso 342 o Dent. 2I20.21 Ind. 627.30 817 14 i8 Reg. 1 69

II 11 17 IV 23 17); Gren. 207 2022 o£ avSgsg xov zd^rcov^),

b) im Singular: Gren. 43 le 44^ zp h%l t^g ohiccg ccvtov

j,dera[jenigen5] welcber iiber seinem Hanse [war]“. — Anch.

bier kommt dafiir das Partizip &v vor: Gren. 44 1 ^ovu hi r^g

oiaiccg avtov.

2) Mac. I dagegen lafit die substantiviscbe Verwendung des

Artikels in weitem TJmfange zu^): 5 53 zotg d^b tr}g dwoc^scog r^g

aitcoVj 11 2 of dTtb %^v itoXmv (abnlicb 49); u ol d%b tm^ %6%mv

heCvmv] 61.62 ol arch rd^rjg (vgl. IVlVs tolg djch tov sd'vovg)^). —
1

9

16 ol s^g to aQL^tBQbv xsQag, — 44i tovg ev tfj d%Q(x] 11 41 tovg

iv tolg 6%vq(X)^cc6lv (Svtsg wird hinzugesetzt 11 is ol (ivtsg h tolg

d%vQcl)^a6Lv ai)tov^ wie 13 11 to'bg sv aitfi [sc. ""lozcTtri] ovtag)- 13u
of 6v tfj elsitdXsij 1845 1436 of iv tfj jrdAft (vgl. Ill 10 ol ev tfi

^lovdaC(^] 836 t^v iv ^5^o^?ol^5^to^&J; 128 tovg iv 'la^vCa [aber 129

totg lcciivkcctg]‘, 1822 totg iv Batd'ijovQOig

}

III 3 i totg ev tfi %dtQ^).

— 1047 63 10 75. 76. 86 11 45 . 46. 60 of ix. t7\g ^6Xs(Dg (ebonso III4 i2)j

1 6 18 10 7. 9 11 41 1821.49 ol i% t'^g dxpccg (ebenso II 16 si); 1 649 t^v

h Bed'(^ov^o:)v

;

80 ol i% tyg !EAAccdog; 063 tolg h ti]g ^lovSccCag

(ebenso 11 20 16 so); 11 25 tcbv i% tov sd'vovg (abnlicb II 11 23 to'bg h
tijg pa6bXs£ccg] III 7 10 to'bg h to'v yivovg t&v ’TovdaCcov), — 1

6

28

to'bg iTtl t&v '^ivimv (die Anfiihrer der Reiterei)
;
10 s? of h a'bt&v]

1245 1837 of BTtl t&v %QBi&v (vgl. II 3 7 tbv i%l t&v %Qayiidtcov\

III 6 30 tbv hi tG)v JtQ066d(Dv), — I2i6.17 741 ol (JtccQd tov ^u0dicogj

4i3 9i 2 ol iJtUQcc ’lo'ddo'u (abnlicb 1169 I249); 122? tolg mq' a'vtov;

34 tolg ^aQcc J'Ti^ritQiov (vgl. II 11 20 totg iiiov)* — 113 40 to'bg

Ttegl 'fjfidg (oft in II, z. B. Iss.se ol Ttsgl tbv Nss^lav und abnlicb

nocb 26 mal, aucb IIIli of tcsqI 'AvtCo%ov^ 25 of tcbqI tbv ^aeilia^

61 to'bg tcsqI a'vtbv und IV 2 19 to'bg ^bqI I]v^sg}v ml Aevelv^ 64 t^v

Ut6Ql tbv t'UQavVOv) *). — 1 11 26 ol TtQO CC'VtO'V.

1) Vgl. Esdr. Ill 4 dvdgsg tov tojtov avtov ‘TSalpTD ^11315^5 „[die] Manner seines

Ortes“. — Die Einwobner einer Stadt beifien iibereinstimmend mit deni Hebr. anch

vlol: Ps. 149 2 viol Ez. 23 17, 23 viol Bcc^vX&vog, Wie bebr. „Sohne**

wird aucb ass, mare „Kinder“, „Sobne‘‘ und syr. „Sbbne“ verwendet, z. B.

wJo „[die] Sohne von Nisibis‘S d. b. die Einwobner der Stadt ]Nisibis (Leben

des Epbraem, Brockelmann, Cbrestom. 27, Z. 21 f.).

2) Vgl. aus anderen Biicbern; Esdr. 13 1 rcaoiv totg •htd ccitdv, Mac. 11525

totg vcp" Eavtov. ,

3) Vgl. Esdr. 111773 of dTcb tov Xao% hebr. nur W'H ‘j'D j,von dem Volk“.

4) Daneben bndet sich mit Hinzufiigung von ’ovtEg Mac. II 816 tobg tieqI

ai)tdv bvtag; 15 1 tobg tvsqI tbv 'lovdav bvtag^ III 1 27 of t^sgl ahbv bvtsg. Be-
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Haufig findet sich in Mac. I die prapositionale Wendung im

AnschlnlS an einen Eigennamen (vgl. la): 723 r'AX%L^og zal o[ [is

adtov und so noch 5inal im Nomioativ; 9i6 xata TtdSag 'Jo'6da ml
tG)v iiiBt' aiftov; 16 ig nnd 9 go schwankt die tJberlieferung: UtoXs-

dialog ml ol (ler’ ccitov (A, tcccq' b^V) bzw. tbv ^IcDvad'dv ml toijg

(ist^ aitov (bbVj 0VV avtp A). — 968 1228.20 ^Icovad'dcv ml ot tcuq

ccbtov (ahnlich 10 s? ^Icovcc^&v 0vv %olg mg’ ccitov); 15 is NovfiTjviog

ml ol TtccQ^ aitov, — 3i4 tbv 'lovdccv ml tobg 0i)v ai)t^ (vgl-

II

7

12 tbv Pcc0LXsa ml toi)g 6vv aitm] 8i ^lovdag ml ol ^ijv ax)t&*

10 1 Mmm^cdog xal of 0vv avtpj lo Zccxj(^aLOv ml toig 0vv avt^).

— Auct nach einem Pronomen: 1 1352 Skbl ixBt avtbg ml ol mg'
wbxo% sogar nach einem nnansgesprochen im Verbnm liegenden

Pronomen: 1260 a7c6X(oXBv xccl ol ^ist' avtov,

Daneben finden sicb in Mac. I wie in Gren. (oben 1 a) zuweilen

Wendungen mit &vSQsg: Mac. 1 2 si totg o:vSQd0tv tov ficc0iXd(Dg]

569 Fogylag ... ml of dvdgsg avtovj 82 toig dv^gd^iv t^g Svvdybsmg

(ebenso so, wo A irrtiimlicb tTjg TcdXscog schreibt); einmal aucb im

Singular: 226 tbv dvdga tov pcc6cXsGQg.

B. Substantivierung des Plarals des sacblichen Artikels

findet sich Gren. 31 35 td mt sd'to^bv tmv yvvai%BC(Dv (s. oben S. 269).

Vgl. aus anderen Biichern: Dent. Ise did tb Ttgo^mlod^ai avtbv td

iXQog Tciigiov (sehr freie Wiedergabe des Urtextes); lud. 17 10 td

•n^gbg ^wijv 0OV „deinen Lebensunterbalt“
;
Hath 84.7 td :;cgbg

tjtodav a'dtov „seine Fu6gegend“; Reg. IIO 4 3O 21 igootfj-

0ov6Cv 0s bzw. ^)g6t7j0ccv ccitbv td sig BlQjjvTjv Dibl&b „zu[m] Prieden“
;

Is. 16 11 td avtbg ^ov '’S'np ^^mein Inneres^^ (Sir. 1926 td ivtbg aitov);

Is. 429 td dTt’ dg%7jg ^die fr1iheren“ (sc. Ereignisse); lob lie

atta avayyaXat 601 dbvapiiv 0oq)Cag^ 8u SiicXodg aotccL t^v mtd 0b

n'llBinb '»D „denn Verdoppelung [ist] der Klugheit (?y^; Tob. lOs

d7]X(h0ov0iv ai)tp td mtd 0b (B, i)^odB(^ov0i,v ccvtm tvbqI 0ov bb).

Aucb Mac. I kennt diese Ausdrucksweise : 14 48 td ivtbg tov ol%ov.

Haufiger ist sie in Mac. II: 2 19 td mtd tbv ^lobSav tbv Mama^atov
(die Taten des J.)^); 840 td md'’ ^HXcbSmgov ml tijv tov ycc^o-

q)vXccicCov triQri0iv oiitcjg ixcbg7j0Bv; 10 10 td mtd tbv vTCatov Avtlo%ov]

1637 tS)v mtd Nizdvoga xcoQTjodvtcjv ovtcog (nachdem die Geschicbte

mit Nikanor einen solchen Verlauf genommen hatte); 9 is td mt
avtbv &nBXtcl0ag] 22 &7Coyiv(h0K(av td mt’ ifiavtdv (mich selbst aufr

achtenswert ist hier die Naclistellung des Partizipiums, wahrend es in den oben

S. 365 f. aus Mac. I und Gen. zitierten Stellen vor den Prapositionalausdruck ge-

stellt ist (allerdings aucb Mac. I13ii tovg iv cchtfi bwag, s. oben S. 367).

1) Vgl. aus dem F.T. Act. 25 14 td %aTd tbv IlavXov.
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gebend) ^)
;

— 7 4=2 tzsqI rovg Auch in Mac. Ill

kommt sie vor: 635 rd Ttc^^d rov auch mit singularischem

Artikel: 84 %(O{)i,0^bv STtocovv iotl r& %axd rdg rQO(pdg (sie sonderten

sich hinsichtlich der Speisen ab)^).

Anhang.

I. Uber den Gebrauch der possessiven Pronominalgenetive.

1. In Gen. und Exod. werden die possessiven Genetive

0ov^ a'dtov nsw. haufig gegen den hebr. Text vora IJbersetzer for t-

gelassen:

a) bei Verwandtscbaftsbezeichnungen ^): Gen. 44 20 6 Ss

TCcitijQ aitbv riydcTcri^Bv „sein Vater"
;

22 xbv %atiQa

„seinen Vater“ (dasselbe 32 = ^inemen Vater“ und so aucb

34 fiir das erste wahrend das zweite durch tbv TCcctsQoc pLov

wiedergegeben ist); 20 12 &8eI(P’^ piov iativ (jtatQdg^ &X£ oix h
piTjtQdg nn isdb nn ;;ineine Schwester, [die] Tochter

meines Vaters, [ist] sie, nur nicht [die] Tochter meiner Mutter

10 16 Xavdav eydvvri^ev xbv Xcd&vcc ^Qojtdtoicov „seinen Erst-

geborenen" (ahnlich 22 21)^); 472 d^b 8h tmv &SeXq)mv TtaQdXa^sv

%BVXS dvdQag] Exod. 4 20 dvccXcc^mv Ma>v67lg Tijv yvvalxa kccI td Tcaidia]

Gen. 19 12 viol ij dvycctsQsg „deine Sohne und deine

Tochter Ahnlich heifit es auch Gen. 11 7 iW piij dKO'66(o6iv s^aoxog

trjv (pcovijv tov tcXtjOlov (DE add. ccitov)] Exod. 2 13 didtC 6i) riisttsig

%bv 7tXri6Cov. Vgl. auch Gen. 72 zweimal Hq^bv xal d^'^Xv=
„Mann und seine Erau“.

b) bei Kbrperteilen: sehr oft bei z. B. Gen. 822 piffTtors

axtsivt} tiiy %BlQa „seine Hand“; 226 eXccfisv vb tcvq fistd %£iQcc]

Exod. 820 ixTBvimg xiiv %BlQa (BA, piov add. EM) „meine Hand";

Gen. 404 ^Icotjrjq) eTti^aXsl xdg %6tQag (hebr. Singular „seine Hand";

A add. cron, M a'dxov) STtl xoi)g dipd'aXpiovg 6ov (jedoch findet sich

in tJbereinstimmung mit dem Hebr. auch das Pronomen, wie Gen.

22 10 B^BtBivBv a^Qccdpi xiiv %eiQcc aixov, 12 /a?) sM^dXifig xiju %BiQd

00V STtl xb TtaiddQLOv)^ — Gen. 29 1 s^dQug ^a%h^ xovg Ttddag 63i:o-

1) Vgl. Eleph.-Pap. ed. Kubensohn 13,3 xd 'Kcctd as. — Act. 2422 xd

Tici^ Tjpi&S-

2.

) Anders geartet ist Mac. 11211 tb TtsQl ti]g dficcQT^ccSi d. b. das Sundopfer.

3) Vergleicbe biermit das Fehlen des pov beim Vokativ (Diss. S. 7 f.).

4) Exod. 4 22 vtbg 7tQ(Qt6ro‘ii6s fiov ^iGQCcdl bat der Urtext „inein

Sobn, mein Erstgeborener“.
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Exod. 30 i 9 vCipsxai Idagcov %ai ol viol avtov tctg %stQag (aitwv

add. AE) toi)g Tcddccg, — Gen. 45 6vvB7ts6sv 7CQ06(h^m lbs'll

„da fiel sein Antlitz^^
;
17 1 ? sjtE^sv ^ApQa&(i stcI utQd^cjTtov (aber

3 mit airov)j 4331 viijjd^svog to ^Qd^mTtov, — Gen, 224 2468.64

3725 dvccfiUtiJccg tolg 6q)d'aX[iotg sldsv (ahnlich 31 lo). — Gen. 21 u
iuted'rjKEv iitl thv S)^ov (aber 24 15 tmv c6^g)v avtfjg^ wo jedoch

LM und 8 Minnskeln avtijg fortlassen; umgekebrt fiigen M and
viele Minuskeln in 21 u ccitijg hinzu). — 10 5 sHcc^tog xcctd 'yXa)66av

(aber 20,81 o<atcc 'yXo^dccg ait&v), — Exod. 44 Bmeivov tijv %stQa %al

imXcc^ov trjg xeqxov 11^ „deine Hand^^ and lilsT „ihren (naml. der

Schlange) Schwanz". — Vgl. ancli Gen. 45 2 &(p^xBv q^cDvilv; 35 is iv

tp dcpiivat aitijv t^v tpvxTjv (dagegen Exod. 80 12 dmaov^tv Exaatog

X'6tQa tfjg Tpvx'fjg a'dtov); Gen. 20 5 iv xccd'ap^ xccQdia %al iv 8L%aL06'6v'^

%BiQmv BTtoCri^a ro'Dro "'SD “lanb Dn!l „in Eechtschaffenheit meines

Herzens und in Reinheit meiner Handflacben".

c) bei Ausdriicken fiir Herren, TJntergebene u. dgL: Gen.
I64 fj xvQLcc BvavtCov avtTjg „ihre (der Hagar)
Herrin^; Exod. 21 4 Mv 6 xvQLog 8m „sein Herr“^)j Gen. 33 14

TtgoBld-atm 6 xv^tog ^ov BfiTtgoijd'Bv tov 7caL86g (AGM, ofov add. DE)
„seinem Kneckte"; Exod. 25 ccTtodtscXada t^v a^gav] Gen. 40 is

?l6^a oivo%omv IJipISJ'a „sein (des Pbarao) Mundscbenk"; 49 17 Tce^sitai

6 l7t^si)g Big td djclcfcj ‘ilDn j,sein (des Pferdes) Reiter"
;
22 1? xXrjgo-

voii't^i^SL tb 6itBQiia Oov tdg TtdXeig tmv ijtevavtCmv,

d) bei lebendem und totem Besitz:
a) Tiere: Gen. 314 exdXsasv Ta%i]X xai Aslccv slg tb %b8Cov O'S

td TtoC^vLcc ^[nach] dem Felde zu seinem Kleinvieh";
Exod. 10 24 ^JtXi^v tmv TtQo^dtmv xal tmv ^o&v vtcoXItcb^Q'S] Gen. 24 20

i)8QBv0ato TtddaLg tcdg xa^tjXoLg (aber 10 mit dem Hebr. iiberein-

stimmend tatg xcc^TjXoLg 6ov 'b8QBv&oiiccd),

Sachen: Gen. 024 e^Bvrjijjsv Nms dtcb tov olVou; 1424 oStoi,

Xtiiiipovtai iiBQt8a] 24 is B%ov6a tijv '{)8Qlav iid tcbv m^icov avtTjg

(ebenso 18. 20. 45, dagegen le tijv 'b8Qlav ait^g^ 17 bx trjg iSgCag uou);

278 Xd^B tb 6XBv6g 6ov (A om. 6ov), t^/jv ts (pagitgav xal tb tblgov

‘lln’©P‘i T'bm ;,deine Gerate, dein Wehrgehange und deinen
Bogen“; 422? (sc. to agyiQLov) BTcdvm tov 6t6^atog tov ^ag^C^CTtov

‘lt-in!n'a&? seines Sackes"; Exod. 85 Xvcfai tb 'b7c68ti^a ax tmv ^o8cbv
00V] 79 XdpB tijv Qdp8ov (ahnlich 10 10 13); 14 23 ^dg %ot7tog ^agah
xal ta agp^ata xal ol ava^dtai] 8812 B7CoItj0sv td 0XE8fj tTjg tQaTtB^Tjg^

ta tB tgvpXt^a xai tdg d'vl0xag xal tovg xvd<d'0vg xal td 07c6v8La (im
Hebr. steht das Pronomen bei den durch tgv^Xla^ ^v(0xag und

1) In Gen. 24 12 %vqis 6 S'sbg tov %vq^ov [lov fehlt fiov nur in A
und einer Minuskel.
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Tcvdd'ovg iibersetzten AVorten, aber nicht bei OTCovdm] in der unten
S. 373 anzuftilirenden Parallelstelle 25 28 steht es bei alien vier

Worten). Beachte auch Gen. 248 za^'aQog £0i^ uTtb rov oqocov toiitov

WiatJ'a 5,von meinem Eide diesem“ und 418 diTiy'^^ato avtoZg

^ccQUco TO hv%viov (D und manche Minuskeln fiigen aizov hinzu).

e) bei Abstrakten: Gen. In. 12. 21 u. 6 . %aTd yivog (auch er-

weitert zu %atd yivog ocal biiocdtr^za In. 12 oder mtd ysvog slg

6^ol6t)]tcc In, aber daneben I21 Kazd ysvi] avz&v^ 819 Tccczct ysvog

avT^v)j 2427 oiJK iyKazeXtzsv zijv dt,‘Kaio6vv7jv {aitov fugen M und
viele Minuskeln hinzu) %ccl z^jv dXijd'siccvi 3026 yivchoxscg zi^v dov-

Xalav ijv dsdoiiXsvicd 601,
j
35 s zp 87ca%ov6avzC ^oi iv fj^sQiX d'Xiifjscjgj

38 14= TCBQieXo^Bvr^ zd liidzia zfjg %r}QS'66£cog »[die] Ge-
wander ihrer Witwenschaft“ (aber 19 evsdvoato zd liidzicc zrjg xriQsii-

OEcng aiz^g)] 4321 zb ccQyvQLOv 'fjiicbv ev ozaO'^p dTtsazQsijjcc^sv ibp'UD'Dll

„in seinem Gewicht"
j
Exod. 65 %azcc7Cav6G)^sv aizovg aTtb z&v

eQycDv; 13 (jvvzbXsIzs zd SQycc (PM und viele Minuskeln fiigen iiicbv

hinzu); 19 zrjg TcXtvd'Lag „yon euren Backsteinen".

f) bei Zeitausdriicken: Gen. 821 48 i 5 ex vedzrizog und 4084

ix Ttaidog (s. oben S. 288 f.); 21 2 ezsxsv UdQQcc zp vtbv aig

zb yrjgag I'^Dptb „fur sein Greisenalter"
;
36 le Jv zp zoxazp nn^bl

„in ihrem Gebaren“ ^).

2. In Mac. I heifit es zwar 625 i^azaivav %elQa und 4 i 6 .i 8

'lovSag bzw. FoQyCag xal r] diivaing ohne Pronomen, jedoch wird

sehr oft das Pronomen hinzugefiigt : 1 ss rd: zixva avz^g kyxazaXEiitov

aiz7]V] 60 zd zaxva aiz&v] 28o aizol xal oC viol aizav xal ccl yvvalxag

aiz&v xal zd xz'ijvrj aizmv]' 49 alitav zoZg vCotg avzov. — la izcrjQd'rj

rj xaQdCa aizov] 5 so '^Qav zoi^g dtpd^aX^ovg aiz&v, — 847 dLEQQrj^av

zd Ifidzia avzG>v, — 237.60 ev zfj ccTtXbzrjzt rjiimv bzw. aizov) 53 iv xaigp

6ZEvo%cogLag avzov; 84 iv zotg i'gyoig avzov. — 266 ix vsdzrjzog avzov.

3 . Wenn in einem Satze zwei oder mehr gleichartige
Glieder mit Pronomen vorkommen, so kann der IJbersetzer das

Pronomen iiberall beibehalten, z. B. bei zwei Gliedern Gen. 63

iysvvrj^Ev xazd z'^v idiav avzov xal xazd zrjv slx6va avzov] 2463 zp

adEXg)p avzrjg xal zfi iitjzqI aizrjg (aizrjg om. M); 25 le iv zatg (jxrjvaZg

avz^v xal iv zatg iTtavXs^Lv aizwv
]

37 s evexev zmv ivvTtviov aizov

xal EVEXEV zmv Qr]fidz(Dv ai)zov] bei mehr Gliedern 6 is oi) xal of

vloC 6ov xal rj yvvij (yov xal aC yvvalxag z&v vl&v 6ov] 205 zd

zcgoozay^iazd ^lov xal zdg ivzoXdg ^ov xal zd dixaimiiazd ^ov xal zd

1 ) Gen. 25 14 iTcXriQ&Q'riGav cct ’^ybiQCCL rov taxatv a'btriv (ebenso Luc. 26
,
nur

mit i%Xrio%"riGav statt B7tXri^6i%'riGav) entspricht bebr. iTI'lbb „ihre Tage zu

gebaren“; bier ist also das Pronomen verschoben.



372 Johannessohn, Der Gebrauch der Prapositionen in der Septuaginta.

v6iii^d [lov] 3040 iv talg (pvXatg aitcbv ocard td^tov a'dtmv^ iv talg

')(^(hQaig a'dtwv %ccl iv totg Bd'vB6iv cdrmv, Vgl. Mac. 1321 ^oXs^ov^sv

^sqI rmv ijjvxcbv ml t&v vofitiioov tj^&v und die xinter 2 an-

gefuhrte Stelle 2 so.

4. Aber das Pronomen wird vom IJbersetzer auch ofters an

der einen oder anderen Stelle fortgelassen. Hierbei bommen
folgende Palle in Betracht;

a) Bei zwei gleichartigen Gliedern kann das Pronomen

a) nur an der zweiten Stelle gesetzt werden^): Gen. 31 1? tdg

yvvatmg %ccl rd utaidla aixov] 47 1 xxTjv^ xccl of fideg aixmv

(Her folgt noch xal %dvxa xd a'dx&v^ was anch im Urtext mebr fiir

sich allein stebt)®); ii xax6%L6Bv xbv TCccxiQcc xal xoi}g ads^.-

g)oi)g avxov, Etwas anders geartet ist Gen. 615 xQiaK06lmv %^%ecDv

xh ^xog x^ig xi^ipxov^ xccl TtsvxTjxovxcc TtT^xs^v xb TcXdxog^ xai XQidxovxcc

7tifi%S(Dv xb vijjog la'dxTjg niTaip ... „ihre Breite ... ibre Hobe^^

/i) nur an der ersten Stelle gesetzt werden: Gen. 02 6 xQ6[xog

xal 6 q)6pog; 2455 ol ddsXg^ol aifxrjg xccl (xijxrjQ; 45 19 xoTg

‘TCcciSCoLg iiicbv xal xalg yvvai^Cv^)'^ Exod. 7s xcc ^rj^std ^ov xai xd

xigaxa^), Vgl. Mac. 13 43 xijv xad'uCQsaiv xov Xaov {jpi^v xal xS>v

ayccov; 84 xy PovXfj aitcov xal xy ^axgod'Vfiia ;
IV 2 21 xd Ttdd'y aitov

xai xd Tjd'rj; 10 6 xdg %£lQag avxov xal XQi)g %6dag'^ 18 10 a^xy •i]

ifi&v xal y inaxaQioxyg xcbv 'fjfieQmv (Zitat aus Dent. 30 20
,
wo aber

nacb bebr. Weise an beiden Stellen das Pronomen gesetzt ist:

xovxo f} 00V xal y iiaxaQcbxyg xcbv 'fjfiEQ&v 0ov).

b) Bei drei Substantiven ist das Pronomen

a) nur an der letzten Stelle gesetzt : Gen. 32 22 iXa^sv xdg dt5a

ywalxag (Ln add. a^xov) xal xdg diio 7tai6i0xag xal xd ivSexa TtaiSia

aixov*

beim ersten und dritten Gliede gesetzt: Gen. 3423 xd xxyvy

a'dx&v xal xd iitdQiovxa xal xd xaXQdjcoda avx^v', 406 dvela^ov ol

viol ^l0QayX xbv Ttaxiga aix^v xal xyv d7CO0xBvijv xal xdg yvvalxag

aixwv. — 223 i7CB0a^Bv xijv bvov a'dxov* ijtaQeXapsv iavxov

dvo TtalSag ,jSeine Knecbte^^) xal ^l0adx xbv vlbv aixov, Vgl.

Mac. IV 11 26 TO 7CVQ 00V fvxQbv xal ccjtovoc ol xaxaTtiXxai^ xal

dS'ivaxog <ii ^Ca 0OV,

1) Vgl. Ep. ler. 62 o^ts 'taig iSBaig o^xb xatg dvvdfisCLv ahx&v,

2) Bei dem unmittelbar vorbergebenden „mein Vater und meine Bruder“

scbwankt die Uberlieferung sebr: die meisten Hss. baben 6 Ttccxi^Q ^ov yiocl of

&S£lq)oi^ fiov, aber B 6 JcaxriQ ml of didsAgpof, einige Hss. 6 tcccxtiq of

(poC fLOV.

8) Vgl. Ep. ler. 82 ol CsQS^g iv^'6aov(7iv xdg yvvatmg u^xcbv xccl xd sratdfa;

Bar. 4 10 xijv alxyLccXmoCav xwv vimv piov %clI x&v ^vyccxigcav.

4) An alien vier Stellen S,ndern einzelne Hss, die Stellung des Pronomens.
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y) In Mac, I ist das Pronomen an der ersten and zweiten

Stelle gesetzt 5 is tdg yvvalxag avt&v ml rd: tsKva ccvt0v ml tijv

ic7to0Ksv7jv, nnr an der zweiten 615 adcoxsv cc'dtp to didS'ijfia ml tijp

atoXijv avrov %al tov da%%'iXLov.

c) Bei vier nnd mehr Griiedern ist das Pronomen im G-egen-

satz znm Urtext, der es iiberall hat,

a) nur dem ersten beigefiigt Exod. 2528 tcc tQv^XCa aivijg ml
t&g d'vL0mg %al tcc 67t6v8ia ml toi)g zvdcd’ovg (in der Parallelstelle

,38 12 ist es iiberall fortgelassen, s. oben S. 371).

P) nur dem letzten beigefiigt Exod. 10 9 0{)v totg .vBuvi6mig

(B
;

add. AM) ml TtQs^pvtsQoig TtoQsv^diis^cc, 6i)v tolg vlotg

ml d'vyatQcc0LV mi :n:Qopdtotg %ai Povolv rjii&v,

y) dem ersten nnd einem mittleren beigefiigt Gen. 36 g tdg

yvvatmg aitov %al tovg vlovg %al tdg d'vycctEQccg ml Tcdvtcc rd 0 (6-

^ara rov oikov a'itov ml Ttdvra td i7cdQ%ovta ml td Kftjvri,

d) In Mac. I steht das Pronomen an erster nnd letzter Stelle

13 6 tcsqI tov ed'vovg fiov ml otcQl t&v ayCav xal tceqI tav

yvvaimv ml tav tskvcdv

5. Auch bei zwei nngleichartigen Gliedern wird das Pro-

nomen bisweilen an der ersten Stelle fortgelassen: Gen. 33 10

ds^ccv td d&Qa did tmv %acQmv "'HlnD'D „meine Gabe von

meiner Hand“
;

414=2 TCSQisXd^svog 0aQcch tov damvXiov dxb tijg

XSCQog avtov; 4322 oix ol'da^sv^ tCg ivspccXav to dpyjfpiov sig tobg

^aQ0i7t7Covg 4520 ii'f} (psl0ri0%'S totg dq)d'aX^otg „euer

Auge“} tav 0%Bv^v (A stellt vor tatv so da6

es zu dcpd'ccXiiotg gehbren kann). Vgl. anch 8819 ^egtsCXato tb d'BQi-

6tQov Bav%i]g,

6 . Nicht ganz selten aber fiigt der tlbersetzer anch das Pro^

nomen gegen den Urtext hinzu: Gen. 228 ijc tov dvSQbg aitTjg^)

iX'^fiq}^7l avtTj; 9 14 d(p'd'7]6stao tb t6^ov p,ov av tyvsg^s'Xfj; 18 1 md'Tj-

fisvov avtov i%l tijg d'VQag t^g 0ocr]V'^g a'dtov (ahnlich 2); 21 le tov

d'dvatov tov TtacSCov iiov] 26 10 tig tov ysvovg [lov D^n „einer

des Yolkes"; 47i5.i6 i^XiXontav to dQyiiQtov (fjfi. om. DM
n. a.) bzw. vfi&v om. DEM nnd die meisten; an der ahnlichen

Stelle 18 fiigt nur B zu dQy'6QLov hinzu); 49 12 %aQ07COLol oi

6(pd'aX[JLol avtov olvov) Exod. 4i6 td Q7]^atd fion^).

1) Dagegen Bar. lie toVg pccacZsvaiv rjfi&v ml roVg dgxovatv rjp,mv ml totg

LSQSvctv %ccl totg TCQOtpTjtaig rjficbv ml totg mtQdciv ri(iaiv.

2) Aucb der samar. Text bat bier „von ibrem Manne".

3) Gen. 408 bat der Urtext „DeutuDgen“ fur ^ dtccadtpriGLg ccttt&v,

Der tJbersetzer las wobl dS^lnS „ibre Deutung".

Oes. d. Wiss. Nachricliten. Phil.-hist. Klasse. 1925. Beiheft. 25
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il. Uber den Ausdruck des Reziprok-Verhaltnisses.

1 . Znr Bezeiclinung des reziproken Verhaltnisses bedient sich

die kebr- Sprache des Substantivs '©‘’155 ^Mann^^ in Verbindnng mit

Substantiyen wie „Bruder“, „Genosse, Freund “ Diese

Ausdrucksweise konnen die IJbersetzer nackbilden: Gren. 26 8i cojjboaav

avd-gcoTCog tp TcXrj^Cov aitov „ein Mann seinem Brnder^j

Dent, 2Bii i^^v ^d'lcavxai dvd'Qco'Jtob ijcl to ccit6^ dvd'QCJTtog fistd tov

&d£Xgjov aitov ©‘’155 ^ein Mann nnd sein Brnder^^
;

lud. 62 D

sItcsv dvijQ ytgbg tbv TtXrj^bov avrov b55 ©‘^55 ^ein Mann zu seinem

Genossen" (geradeso Mac. 1 2 40). Itn Gegensatz zum Hebr. ohne

Possessivpronomen: Gen. 11 3 sbTcev ccvd-gcDTCog tp xcXrj(Sbov (nur einige

Minuskeln fiigen aitov binzu).

Weit baufiger als nnd dvd'QcoTCog^ die ich als tJbersetznng

von ©^^55 in dieser Verwendnng an 10^) bzw. 6 ®) Stellen gefiinden

habej erscbeint daflir exccatog (ungefabr 40mal): Gen. 13 11 dbs-

%c!)QC0d'riaccv £%a6%og a%h tov a8£X(pov aitov^ 37 19 4221 £t7C£v hcc0tog

ngbg tbv ddsXcpbv ccitovj Reg, IlOii Ion. I 7 £l%£v £%a6tog Ttgbg tbv

7tXr}0(ov ai)tov] Reg. 1 20 41 %ats(pbXri6Ev exaatog tbv TtXrj^bov avtov]

mit Haufnng der verscbiedenen Redensarten zum Ausdruck der

Totalitat Exod. 322? aico^talvaxE £%a0xog xbv adeXcpbv avxov %ccl

s'naaxog tbv TcXrj^iov ccixov xul exadtog xbv £yyi6ta aitov (wie im

TJrtext; nur B laBt infolge eines HomoioteleutomSprunges das

mittlere Glied ans).

In gleicher Funktion werden die Nomina ... n©K „Weib

... Scbwester" iibersetzt mit doppeltem stSQog: Exod. 206 6vvcc'4)Sbg

xdg avXalag itsQccv xfj exiga
; 17 &yK(DvC6xovg . . . ccvtiitlntovtag £X£qov

xp ix£Q(p; Ez. 3 13 £bdov gxDvrjv uttsgiiycov tS)v ^pcov 7tt£Qv00o[i8V(X)v

SX8QCC tcgbg trjv Exigav, tjberall liandelt es sick nm Dinge, nicht

um lebende Wesen.

Gelegentlick dient auck doppelt gesetztes ©‘’155 „Mann^‘ zum
Ausdruck des reziproken Verkffltnisses. Auck dies kann die Sept,

nackbilden: Is. 35 0v^tC£6£btab 6 av&QcoTCog ngbg dv^gcoTCov %al

dvd'goTbog tcgbg xbv ^Xrj6bOv avxov ©'’55'! ©‘>Js5;i ©*’55 „Mann in

1) Auch im Syr. wird das zweite Glied haufig durcb jv=w „Genosse“ bezeichnet,

sogar wenn beide Glieder unpersonlicb sind (Noldeke, Syr. Gramm. § 242 Anm.).

2) lud. 629 10 18 Reg. 114 20 IY323 7g. 9 Par. II 6 22 lob 418 ler. 75 Ez. 188,

dazu Mac. 1240.

3) Gen. 11 3 26 31 Deut 25 11 Is. 35 19 2 Ez. 33 30, dazu olme bebr. Vorlage

Idt. 15 2 Sir. 18 18. In Sir. 1315 entspricbt n&g dv^QG)7tog (sc. &yc(7ta) tbv Ttlriaiov

ccvtov hebraischem 57155 0*155 bD Jeder^ Menscli den gleicbenden ihm“.

In Eccl. 8 9 ist 6 dv^gaTtog iv dvO'gthTta = ‘1551 D‘l55n 5,der Menscb in einem

Menscben“, vgl. Sir. 28 3 dv^gmtcog dv^gSTta avvtrigst SgyTjv (bebr. Text feblt).
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Mann, und Mann in seinem Grenossen“, aber auch freier umgestalten ;

Reg. Ill 21 20 aitccxalev axccdtog rbv Tcag airov ^Mann seinen

Mann“. VgL das doppelte D'lK oben S. 374 Anm. 3^).

2. dXlTjXcov findet sich in der Sept. 42mal:

a) als tibersetznng der nnter 1 angefuhrten hebr. Wendungen:
„Mann ... sein Genosse“: Exod. 18? rj^Tcd^avto

&XXi\Xovg (ebenso Tob. 5io Mac. 1729 11 Gren. 15 lo S%'yi%bv aird

&vtmQ66G)%a dXXifiXoLg ;
Par. II 20 23 avi6xri(3av slg dXX'ijXovg.

... „Mann ... sein Brnder^^: Gren. 4228 ha^ccx'd'Tj&av

TtQog dXXrjXovg Xsyovxsg ;,sie wandten sich

zitternd ein Mann zu seinem Bruder, sprechend";. Exod. 25 19 td

7tQ6<SG)^(z avtcbv slg aXXrjXa.

ntiriK ... „Weib ... ihre Schwester“: Exod. 26s tcbvts a'dXatuL

aaovtcci eg dXXriXcav s^d^evai (hier wird noch eine zweite tJber-

setzung irsQa b% XTjg sxspccg [vgl. s.i?] hinzugefiigt)
;

5 ccvxLitQddcoitOL

dvttTclTttoviJCCL dXXTjXacg slg s%d6triv (B, slg dXXiqXccg ixd^rTi AEM).

Vgl. anch die freie tlbersetzung von Am. ds, wo im Hebr. blofi

steht : s^svsxd'ij^aGd'S yv^vccl %axavavtv dXXr^Xwv

„ihr werdet hinansgehen, ein Weib vor sich*^, und Ez. In axaxiQm

dvo (sc. ^xBQvysg) 6vv€^evy^svcco TCQog ccXXifiXag^ wo der hebr. Text

minnin „einem Manne zwei verbnnden, ein Mann"
hbchst wahrscheinlich verderbt ist und man das letzte '©‘’K nach

9 in nninx „ein Weib zu ihrer Schwester" korrigiert hat.

b) als Wiedergabe ahnlicher Wendungen: Ez. 37 i 7 ^vvdipavg

ccixdg (sc. xdg Svo ^dfidovg) ^Qog dXXT^Xag bi< „einen' zu

einem"^); Exod. 14 20 on aws^t^av (naml. die Agypter und Israel)

dXX'ijXoig nt b^ nt „dieser zu diesem“ (anders Is. 63 nr bK HT

„es rief dieser zu diesem" 6%a%Qaysv sxsQog TtQog xbv hsQOv)} Dan. 243

OV7C s6ovxai biiovoovvxsg ovxa svvoovvxsg dXXfjXoLg, aram. 03^ nil

„ dieser mit diesem".

c) in der tlbersetzung reflexiv-reziproker Eormen des hebr.

Verbums

:

a) Hithpael: lob 4 11 0%vfivoL Xebvxcov aXiTtov aXXriXovg] Par.

1) Vgl. auch Slav. drugz> druga „ein Freund einen Freiiucl“ fiir „einander“.

2) Vgl, Eom. 16 16 Cor. 111312 dcTtaacca^s dUTjZovg.

3) Genau so syr. JaXsoojVjo ^qdv2)J Jx*vax) Jjo^ op»

„an ebendiesem Tage traten sich gegeniiber die Lager eines zu einem, der Perser

und der Eomer“ (Julians Tod, Brockelmann, Chrestom. S. 47, Z. 16); ahnlich

Marc. 15 31 px ^ ooof „lachend waren sie einer mit einem“ sgTtcc^to'i^tss

ytQbs ScXlrjXovg (siehe auch Noldeke, Syr. Gramm. §242). Vgl. Thess. 1

5

11 TtccQcc-

%cclsi^‘vs dXXrjlovg nccl otnodofiSLts stg xbv iva.

25 *
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112521 &q)'d'Yi0av dXXtjXocg ccirbg %al!Aiicc<3ELag „sie saheii

sich [von] Angesicht“ ^).

/3) Niphal: Prov. 222 ^ccl ncrco^bg ^vviqvtri^av alX'^Xoig]

29 13 davBi&tov %al %QBCiQcpsiXBtov aXXijXoi^g 6vvsXd'6vtG)v^ hebr. beide-

mal Wr^B!3.

d) An einigen Stellen weicbt die Ubersetzung vollig von der

Vorlage ab: Exod. 42? %atBq)CXri6av &XXifiXovg^) lb „er kiifite

ihn“ (BA; nach dem Hebr. korrigieren EM mrscpCXrj^Bv ctiftby);

36 11 Big aXXrjXcc dvvjtButXB'y^svcc Savt6 nndSSis ol ^Xcc0rol

^BvoL &XX'^Xovg (beides okne Aqnivalent im Hebr.)
;
lob 1 4 ^v^iTto-

qsv6^bvo(, ol nlol aitov :!tQbg ccXXijXovg^ bebr. nur IdbSl „es gingen

seine Sobne^; Dan. 64 ^ovXijv %ai yv6fi7]v B^ovXsTi^ccvto Bccvtolg

ol Svo vsccvC^KOL %Qbg dXXTjXovg Xs'yovtBg (okne Aqnivalent im Urtext).

e) Dreimal findet sich jt^bg dXX'ijXovg zwischen Artikel und Sub-

stantiv: Mslc. II 14: 26 r^p TV^bg dXX^jXovg avvoiccv; IV 13 23. 25 tfiv TtQbg

iXX<tjXovg biidvoLccv.

3. Mao. 11250 wird das reziproke Verhaltnis dnrch das Re-
flexivpronomen ausgedriickt: 7taQS%dXB0av iocvtovg^) (gegen IV ISs

%aQB%&Q6vvov dXXrjXovg),

1) Derselbe hebr. Wortlaut wird an der Parallelstelle Keg. IV14ii (vgl. s)

durch ^(fd'rjoav (nur B acp&rj) TCQoadiTtoLg wiedergegeben.

2) Vgl. Mac. 111549 •natBcpCXovv &XX7jXovg.

3) Col, 3 13 6cvb%6^bvoi dXXrjXcor %al %ccQt^6fMevot iccvvotg.
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IRegister^).

Von Alfred Rahlfs.

1) Grriecliische Worter.

^ycid'os: STc"’ dya-d’w 316.

ScycoVL^sG&at vTtig^ tcsqi tivog 217.

J| 288.

slg Ml%ov 303.

Sidwcitstv Ttagd tivi 230, 230 c. dat.

230^.

icQ'mog &7c6i c. dat. 282.

CiivELV llti TLVl 315.

ai'QBaig: si warof al'gsaiv 293.

cclthv: dcTC^ almvog 277, d'i ccl&vog 238,

slg (tbv) aimvcc 299, 8co? (tov) cct&vog

304, 804^, fcoff E[g xbv alcbvcc 304^,

TCgb (rov) atavog, Ttgb xcbv cc^mvav 187.

iL%ovEiv 286 f.

icXriQ'Eicc'. ^TT* cclri^'Eiag 311, %cix’ dXrj-

^ELccv 258, i^gbg ^Xi^^siav 270.

&XXdaastv 172 ^

iclXi^Xav 375 f.

d(ia 212, 322,

dficcgtdvstv stg 192, 192^, 297, ivccvx^ov

192, 192
1, 297, 297 2

,
M^tiov 196,

297 TtQog XLvcc 268.

d\i.q>C 169,

dvd c. acc. 169—173.

icva^aCvEiv s. ^alvEiv.

dvayiv&av.Ei'v slg td mxcc 294, iv^mov
195 f.

Scxdyyiri: %cixd dvdynriv 258.

kva^l^ 213.

kvaxoXx\\ icTcb &vccroX&v 271 f., 279, ijx

DCvatoXdg 319, %ccx^ dvatoXdg 249, ‘Jtgbg

ScvatoXdg 267.

dvsv 337—339.

373, avdgsg 367 f., dvdgcc 'naX' ikv-

dga 253.

Scv^iaxavccL: dvriatTjvca %axEvSmov 197,

’ SiTcivCCVti, IW'V’Pfc, ivaVTLOV^ %CCTCC

Tcgbacontov 197

dv^QcoTtog 373 f,

dviGtdvaix ScvaGtfjvccL Iv&tciov 195.

dvzC 198—201.

6LvtLygd(pEiv 1%C xivi 316.

kv%i%gv 197^.

ic^LOvv tceqC XLvog 222.

dTtavxccv Etg 299.

dxcdvxriaLg: stg dTcdvxriaiv 296.

dTtdxcad’Sv 247 ^ 272^.

djtag : vTtsg ditccv 219.

dxcEvavxL 193 f.

d7CE%s6^ccL ditb 283®.

dn6 271—283, cf. 174—178, 174®, d^b

. . . £09 278—281, Scjtb , . . 281.

dTtodldQdG'KELV DCTtb (7CQ0Gd)7C0V) 277.

dTto&vT^GTiELV vTtag, TtSQ^ xivog 217, ‘bno

XLvog 175.

icTto^XsCELv %axd xivog 247.

dTtonQVJtxsiv

:

s. %gv7txEiv.

dTtO’KcoXvEiv &7c6 274.

1) Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten, die zu ihnen tlber der Zeile

hinzugefugten Meinen Zifferu auf die Anmerkungen.
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6L'7t(3XXvVOil ^QO TtQOamTtOV 1S5.

ScTtoatUXeLv k'liTtQOG^BV 189.

&7tOGTgi(pELV: S. atQSq)ELV.

&Q§CKSLV Evavtlov 191, 193, ivSTCiov^ iv

dcp^al^ocg, c. dat. 191^, 192.

SiQsarbg svavtCov^ iv&TCiov^ iv btpQ'al-

/Ltotg, c. dat. 191^.

d^i^pog: %ato£ d^i^fiSv 253, 266.

dcQicezEQSg: sig dQL(TTSQd(v) 295, iv ccql-

6t£Q^ 335, ccQLarSQmv 291.

• ^Q^dpisvog Sctco . . . 280,

280 2.

ScQxV ‘ ^9XVS 277 f., i^ ^QXVS 289,

%ccv ccQX^S 251.

SiQxfjd'Bv 289 2.

arsQ 344.

cc^QLOv: sig (triv) avQiov, iv vfj ccijQtov 299.

c6^rav&Q0g 213.

ccvr6g: i^tl vh cc'btd 322, %ccrcc rb avto

258, 322, %mcc rcc a^xoL 256, 257 f.

SccpccLQBLv ti &7c6 xivog u. a. 272 f., 272®.

^XQ^i^) ^•

^ccLvsLv : am-, d'ia-, 'naxa^aivsiv avv 202,

;

iv 203, Scvu§cciv£tv c. acc. 298, 331,

avvccvapaCvEiv ^std xivog 205.

^aQvvEtv iytl ziva 320.

^c£OtXs6sLV iv 328, izci zivog 310, 319,

izcC zivi 310, i'ltC ZLVcc 310, 319.

^aaiXsvg'. iTtl zJcxQsiov xov ^ccmlicog u. a,

309.

psXtLGtog : ScTib zov pBXzicszov 283, 283

§0Tj&Bia: i-Jtl ^O'ijd'Siccv 321.

^OQQ&g: d7tb §oqqdc 272, izcl §oqqccv 319,

Tcgbg §0QQ&v 267.

^o'SXsad'CiL iv 334.

^ovXsvsod'cct nazd ztvog 245, tcsqC zivog

219.

Pgaxvg: Tiazcc ^qccxv 263, Ttccgcc §qccxv

233 f., Ttgb pgaxmg 187.

yc!:6Z7]Q : iv yccotgl Xufi^dvstv 284,

328.

ysvBd: sCg ysvsdg 299.

yivog : 'nazcc ysvog 254.

yfj: &7tb zfjg y^g 274, i^tl {r^g) yj^g 306 f.,

iitl Z71V yfiv 317 f., %cizk yfig 24:7

j

247®,

{}7t07idt(a zfjg yfjg 183.

yCvBG^ai dztb 282, Big 298, %BgC zi 226,

ztvi 262, ^gog zi 271, avv 204,

b%6 ZLvcc 181.

yvi^(iri : %azd ypS^iriv 258.

yoyyv^BLV ivazziov 245®, 268^, izt^ zivi,

mzd zLvog 268"^, zcbq^ ztvog 245®, 268^,

z^gSg zLvcc 245®, 268.

yoyyva(jtbg i%C zivt 245"^,

ygd^psiv sig^ iv, i%C ztvog, inC zivt 308.

SbIXti 260, TO bsCXifig 260, zb ycgbg dBiXrig

259 f,

dBiaO'at BvoLvzL 194, ztvog 222.

Ss^tog: sig d£^td(v) 295, in ^siiav 290 f.,

290®, iv ds^ta 290®.

dsvzs 298, 298®.

SBvzEQog: dsvzEQOv 2dl^, 292, in dBvzigov

291 f.

dixsa^at dtd zav %£tQcov 236, i%

(XBlq&v) ztvog 236 ^

dtd c. gen. 235—240, c. acc. 240—244,

281.

§ia^atvstv: s. ^ccCvstv*

§Lccyoyyv^Eiv inCztvt, inttztvcc, %uzd ztvog

245, 245^.

^ta^'tjn'riv dtazt&fad'dt fiEzd ztvog 212,

tazdvccL (u. a.) Ttgdg ztvot 269.

dtavoBta&cct i^tl zd itovrigd 321.

dtdvotcc : iv z^ Stavota 332.

dtSovatTtgb zcgoadztov 185, (p^aga^dMvcct

slg zi}v slg (zdg) %£ipas 293 f.,

330 ^ didovat iv %sigi, iv zatg xBgaCv

330, M %£fc(oas 181; vgl. auch

$t6zt 200®-®, 336^.

^ixcc 344.

dtdnEtv, nazadimnBtv hztiato 215, indtm-

%ELV Ttgb zcgoaSnov 185.

^olog: ini doXcp 316.

dovlsvBtv zcBgi ztvog 223.

d'ivccg.tg: ahv dvvd^st, avv zatg dvvd-

fisatv 203.

dvvccG^cct TCQog ZLVCC 268.

dnb (ijXiov) Svaii&v 272, 279,

Ticczcc dva^idg 250, zcsgl ijXlov dvGficcg

224, 262, ngb dva^obv rjXiov 186,

bvaficctg ijjXiov) 261 f.

sccvzov: Bocvzovg statt dXXtjXovg 376, sv

savzm 325, iv mvzy 333 \ icp’ iavz&,
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sccvtotg 254 ®, iavt&v sIvccl

309, Kud'^ savtov, euvzo'6s 254,

tic %cc-d^ Eocvrov 241®, 269.

iyyi^SLv „sicli nahern“ sis, hmTCiov, ini

' tLva, v.atd ti, c. gen., c. dat. 264

7Cq6s tLvi 261, TCQdg tiva 264, 264®;

„nahebringen“ %Q6gtiva, c. dat. 264®.

^y%cctcclsC‘jtsad'cct\ s. Isi’JtsG^cii.

^Ttl tcc THOVTjQoc 321 f.

i'd’iGfiSg: toe yicct* i^iaiiov 259.

slvcct (istcc tivog 204, TtccQcc rtvi 229,

a'ifv 204, 'bTtd tivcc 181, icp ^avt&v

sIvcci 309.

siQTjvTjv Ttotsiv (u. S-.) (istcc tivog 212.

slg 293—303, 331 f.

slgi %cc%'^ §W, %a^slg 254, 254®’^, %atk

^ivee ^vcc 263, igf 182.

siasQxsad'aL

:

s. kgxsad'cci.

^%(i6tog 252, 373, 7tc£^’ 'i'uccGra 233.

i%dtSQog: Sl snatiQov 240.

i%dLy.SLv l| 284.

iv.8iv.riGiv itoistv Iv 334.

izdiSnsiv: S. dim'HSLV.

iyist, iyiscas 330

Iv-trixsiv: s. i^rycsiv.

hlsi^siv icTCo 282, 285, 286®, 285.

sKZs^ccff'd’cci iv 334.

izvijcpstv ii7t6 271.

S'HOvGLog: >to:<9’’ inovGLOV 258.

i%tsivsLv tiva 320.

I%t6g 336 f.

iXsyxsiv TfSQi, VTtiQ ttvog 222.

k'Xsog TCOLstv ihstd xivog 212®,

iXnl^siv iv 314^, iirei tivi 314 f., iicC tivcc

314*, 321.

iybavtov\ icn' ifiavtov 283.

i^TtoQsvsa^cci i'jtC tivog, c. dat., c. acc.

307, 307®.

sfiTtQoa^sv 186*, 189 f., 190®, stg to f/x-

TtgoG^Ev 298.

Ev 203 f., 324—336, iv cevk [liaov 173.

Evavti 193.

havtCov 190—193, 190®, 195®, 294®.

Evavtiog: ivavtiag 197 f.

iv^sXsxiGuog 237.

^vEKSv 242.

Ev&Ev c. gen. 233 *.

ivic(vt6g : Eviavtdv iviccvtov 289, (iviccv-

tbv) %Dct^ iviavt6v u. a. 252.

ivtEvd'sv c. gen. 233*.

ivtog 336.

ivmTtiov 190®, 192, 193, 194—196, 359

—361.

ivthTtiog 196®.

284—293, 325*.

i^cciQEiv icTtS 274, i^ 285.

S^sysigsa^cci dued, 271.

iisgxsGd'cci d^Tid, ii 271®.

SiiXdffiiEGS'oci iimi tivog 222 ®, Tcsgi tivog

222 f.

SiTtd 274, 285, ^gb

TcgoGdoytov 186.

i^OTtiG^Ev 273®.

i'^GiS'Ev 247.

i^dvG> 307, 307®.

indvcoO'Ev 247®, 272*.

i7tC c. gen. 305—311, 325, c. dat. 312

—317, c. acc. 317—324.

iTtipXsTCEiv slg 323®, itci tt{yci) 317 f.,

323 ®, ngig tivcc 318 *.

iiti^Tltsiv

:

s. ^ritsiv.

iTti'naXsiad’cci (med.) iv dvd^citi 292 ®, ItcI

ta dvd^ati 292®, 316, tb Hvo^cc 292®;

(pass.) iv 325®, iTti ti 316; vgl. 'uccXsiv.

iTtiatgsgiELv: s. atgscpEiv.

iTtit'^dsiog sig 303, ^egdg ti 270.

iatitiO'Evcci : s. tid'ivcci.

iTtovoyLcc^siv ini 6v6^ccti 315.

318, (lEtd tivog 202;

siaigx^^^^^ 298, iv 203, otiv 202,

c. acc. 298, 331; nag->, ngoigxBG^'ai

siingoG^'Ev 189
;
GwsgxBGO'ai fiam tivog

205,

EGTtsgcc : deep sonigeeg 280, sig tb EGnsgeeg

299, (tb) ngbg EGnigeev 260, 267.

; in ioxoctov, in ioxocteov u. a*

309.

arapog 373.

stoiiiog slg 302f.

Etog: %citcc stog 252, ngb Sdo it&v tov

GSlGflOV 189.

EvccgsGtsiv ivavtiov, ivSniov, c. dat, 1 90,

191®, 195.

Ev&vg : di Eii^siccg 240, in^ sb^siav 320,

%cct sb^v 258.

E^voicc slg 303.

syglGnsiv neegd tivi 230 f.; vgl. %apis.

E'bqjgaivEG'd'cci iv, ini tivi 314.
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^TtSQ tLvog 222 .

B'bdivv^og: sitavv^oav 290 f.

sq}OQ&v iv 318 iati^ tivi 316 f., ItcC TL(va)

318, c. acc. 3182.

ix&ig : Tcgb rfjg ix&sg 'ucci Tcgb trig tqlt7}s

(fjfisQag) 186 f.

fcoff 297, 304 f., ?(ag B^g 304 ftog iTUt Tt

318, acog (rov) iXd'Siv 304.

g'gv ircC rivi 316; vgl. ^B&^atcca^cct.

^ri'CSLv ; i^S'^tEi^v ^ccQd tivog 227, 228

Tav %BiQGiV tLvog 228^,

285 ;
^r\tstv, in-, iTti^ritstv (ttjv) apvx'ijv

285^.

Svy6g: vjcb (tbv) ^vyov 180.

i)yBLa%'ai\ tckq^ ovdsv rjysLGd’ai. 233.

^Xtog: vTcb tbv ^Xiov 182; vgl. ffvafiT].

'^(liQa: dqf ^g (•fifii^ccg) 278 f., oXrjg

ijfiSQag 237, dtcc 'VsaasQdnovta rjfiSQmv

238, sig tijv ijfiiQccv 299, hd g| rjfis-

Qag 319, r}^8Qccg 214, Ttgb tj^bqcov

189 2, Ttgb iJLLccg 7}^8Qccg t^g MccQdoxain^g

i}liSQccg 189, Tcgog rifiEQccv 260, 267, 'bTtb

TTiv iQ%o[isv7iv fjfiiQccv 181, bXriv %^v

TjliBQccv 237, Tj^SQccv iv 252 2,

TjpuBQUv rjpi^SQCcg 289 f., {rj^iQccv) need'"

7]fiiQccv u. a. 252.

d'dXccGacc: dTcb d'ccXdaarig 282, ijcl ^d-

XccGGav 319, neexd Q'dXaaaav 248, .250,

TCQbg S'(xXdGG7]g 259, 'd'dXccGGav

250, 267.

•d'avfid^BLv B7cC rivi 315.

%'iXBiv iv 334.

'O'ftJs: did (xbv) d'Eov 243, Bvavti, ivav-

XLOv xov 'd'Eov 193; vgl. n'^Qiog.

%'vyt>idv iitC xLvog 306, i'JtC xv 323.

^vyi^ovGO'aL slg 294, 294 ^

Q'vqcc: iatb xfjg ^vgag 306^, StcI (xfjg)

d’vQccg, iitl x&v Q'vq&v 305 f., IttI x^v

^vQav 306^, isri rciis 318, na^d

xdg ^vQag 306 ^

^vcidtaiv i%C XI 306, 323.

i'diog: nax iSCav 255.

Lnavbg slg 302, ^Qog xl 270, Iqp’ tnavov

„weitlun“ 322.

taxavai ivavxiov 190, 192, iitC xivog

308; ncc^LOxdvccf. ev 331, iici xivog

310; 6X7}vcci {sGxrinhai) ivavxiov 190,

193, 7tQb TtQocditov 185
;

vgl. dia&i^nTi.

l6%vg: neex^ lG%<hv 258.

ncc^d 255.

ncc&ccQbg ScTto 282.

ncc&ECg: s. ilg.

nad'fiGO'ui %Qb ‘stqoaditov 185.

nad'i^ELV iTtC xivog 308.

nccd'LGxdvccL : s. icxdvcct.

nad'oxi 255, 336 K

nad'oog 256 ^

naiQog: sig xbv ncciQbv 299 f., iv nc:LQ&

251 -, ixcl xov natgov xovxov 309, naxd

(xbv) nccigov 251, ixsgl xbv natgbv 225,

Ttgb nccLQOv 187, 6xib ncsigbv Yj^igeeg 181.

nania: iTcl nccnia 316.

nccXsiv btcC xi 321, iv dvoiiaxi, ItuI (x^)

dv6(iaxi 315, naXsiv xb bvo^a u. a.

292, nccXsitai xb 8vo(jLd xivog iicC xtvi

Oder xiva 315 f.

nagdia: iv (xfj) nagdi^ 326, 332 f., 356,

^Xrig (xijg) nagdCag 292.

naxd c. gen. 223, 245—247, c. acc. 247

—259.

naxa^alvBiv s. ^aivBiv,

naxayEXa6%'ai xegog oder vtco xivog 178,

261.

naxadL&nBiv\ s. didnEiv.

naxaXsiotsG^ai: s. XsixiSG&cci.

naxavxingv 197

naxtiTtavEiv'. s. xcavsiv,

naxivavxi 194.

naxBvavxiov 197.

natEvditiov 197, 361^.

naxoinaiv', s. olnaiv.

naxOTtiaO'Bv 215, 215 % 273 2
.

ndxio^Ev, naxdxEgov, naxcoxatco 184.

nsvog 240®, nBva)g 240^, did nsvTjg 240,

sig nsvor 240^, 303.

nstpciXi] : naxd nscpaXTjv 253 f., Ttgbg nstpa-

X?]g 259, dTcb Tigbg nscpaXfjg 283.

noiXia: in xijg noiXiag 284.

noLfi&G^ai [lExd xivog 204 f.

ngsiiavvvvai (ngs^d^aiv) i^, l%( 287.

ngvTCxBiv, ciTiongvTCxsiv &7th (TT^offteoi?)

276 f.
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%v%X(p 224®, %v%Xcp DLTto 283®.

'^iVQLog : (zvBv wvqlov 338, havct, havttov

(vov) 'nvQ^ov 193, naQCi tivq^ov 226, %sIq

nvQiov 204, 204®.

ncoX'osLV SiTcS 274.

Xa^pdvsiv &7t6 227^, s^g 330®, TCccQd rivog

227, (jbsd'’ scivtov 206 f., sCg trjv ‘uccq^^ccv

330®, TtQb 6(p^cilfi&v 186, sk %£lq(x,

330®, hv XSLQi!^ iv rcctg %bq6Cv 330;

vgl. yaat'qq.

Xiysiv : Xsy6iisva^ X£%Q'ivtcc, q7\%'Bvta, sigri-

ybiva 'bTCo Tiofog 176, 176^, 178, 178®.

Xs^TCStv
:

(iy)^aTaXsi7t£6d'ccL 'bicd (oder

&'3t6) tivog 1741; {j}7Co)XBi^£(sQ'm ii7t6

282, iv6aitiov 195, 'bitd rivog 174.

XC'ip : icTth XifiSg 272, Stp) X^^a 319, %cctDi

Xl^c: 250, ytgbg Xl§cc 267 f.

X6yog : %axk X6yov 258, %ciQa Xoyov 235,

Ijrl x&v Xoyav tovtcqv 311.

Xoido^BLVj -QBtaO'ai 268, 268®.

XoLTCogi slg xb Xol^ov, fife m XoiTcdc 300.

Xoveiv^ Xovs6%‘cci iv 319®, iivl xbv Ttoxcc-

(i6v 319, c. dat. 319®.

^av^'dvsiv Sid xivog 239, Ttccgd xivog 228.

fidxaiog : i7ti iiaxaicp 316.

(id%£ffS'cci fiExd xivog 211
^
tcBqC xivog 222 .

fiE&^axaa^ai in xov 284.

fL£iyv'6vai fife, iv, c. dat. 295, 295®.

fjbiXsi xivl %£qC xivog 221.

^sXog: ^axcc fisXog 254.

liivBiv ^£xd xivog^ Gvv 204.

fi^Qog: in fxsQOvg 291 \ in x&v Svo fiEQaVj

i^ enccxeqov (iSQOvg 291, nccxcc (ji’SQog

254.

^iaog: iiiaov 325^, ccvk fiioov 170— 173,

dvcc fiiaov ... TtQdg 173, Stk iiioov

236, 352, in ^iaov 325^, 352, iv fiiaip

3251, 3521, naxk fiicov 248.

(jb£xd c. gen. 202—212, 325, c. acc. 170,

213—215.

(iBxa^dXXeiv fife 297.

fi£X(x§oX7j: in (lExcc^oXrjg 292.

liExcc^v 1731

^SXCCCXQi(p£lV : s. Gx^scpsiv.

if'iXQt,(g) 305.

Iifjnog: sig (xb) fifjnog 296.

(Ji7]v: naxoi ^fjva 252, utQO xqi&v yb7\vS)v

xov XQvyrjxo^ 189, fiijvcc in fiTjvog 2891
fiin^Sg: nccxk fitn^bv fiinQOV 253, vtccgd

^inQov 233 1, TtQb ^inQOv 187, &7cb

^inQOv £(og (lEydXov 279, 281, 281^.

^6vog: nccxk ^6vag 255,

vEoxrig: d^b vsdxrixog 280, in vsoxTjxog

2881
v6xog : dnb v6xov 271 1, nccxk v6xov 250,

TtQbg v6xov 2671
vvv : icTtb xov vvv 278, sag xov vvv 304,

305 ^

vv^: 8X7]v xi]v vvnxa, di* 3Xr}g xyg vv-

nx6g 237, iiiaag vvnxccg 224, vTtb

{xrjv) vvnxcc 181.

vmxog: nccxcc vdaxov £%Eiv xivd 246.

odfi: naxk xddE 256.

bSog: Elg xi}v 6S6v 296, 3001, nccxcc x^v

6S6v 2471, 247^.

oinsiv iLSxd xivog 204, [nax)oinEiv iv, c.

acc. 327®.

olnog: Elg xovg otnovg 254®, ini xov

ohov, ini xm oi'ncp 3121
dZfi'0'^fivfita;: s. fi^o^fi'O’^fi'iiJffca^.

dXlyog: Si’ SXiycov 236, nccQ’ dXlyov 2331,

ngb dXiyov 187.

oXog, Si bXov 237.

biLvvvai nccxd xivog 245.

ofio^^ccSiv 322, 322®.

6(1068 213.

6(iov 212 .

bnicd'Ev 215, 215 273®, Scnb Snia^sv

273, in x&v oniad'sv 273®, 291.

dnlaco 2151, 273®, fife xcc dnlao) 273®,

298, in x&v dnlaco 273®, 291.

onXov: ini xoig onXoig eivcci 312.

oQccv: 6g)^fjvccL iv 325®, ivccvxiov 190,

195®, ivmniov 1961, ngbg xivcc 266,

c. dat. 196^, 266; 6g)&7jvccix& n^oadncp

196 ^

dgyl^EO^ai iv 294^, inC xivcc 321.

d()'9’^og: nccx^ og&gov 251, ngbg (xbv)

bgd'gov 260, 267.

ogiov 173 ®, ini x&v oglcov, ini xoig dgioig,

ngbg xoig Sgloig 312.

3s: dv^’ ov 201, dv<d'^ Sv (3xi) 200 f.,

336^, dqf ov „seitdem“ 278, „wes-
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halb“ 283, dqj^ (ijiJ'iQccg) 278, o-S

stvsytsv 241, Igj’ ^ „unter der Be-

dingung, dafi“ 315, mg ov 304, tcsqI ov,

V7C6Q ov 218 f., X^QLV 244.

otL . . . 7ial 8u 300

ovdBig\ O'bdsv 233.
|

ovQccvSgi sig (tbv) ovgavSv 294 f., 295^,
|

297 f., iv (tm) ovgccv^ 295 \ V7t{b vbv)

O'VQCivov 180, 182 f., 'b7tO'ndta)(^Ev) tO'D

ovQUvov 183.

ovg: fife rd mtcc 294, 294®, 358 f., sv (roig)

dcLV 294®, 'fife tcc G)tc£ ivccvtLOV 192.

ovtog: dvtl to6tov 200, did tovto 241,

iv tovtipj iv ravt'^ 334, ivs%sv tovrov

241, ini voitov 311, fijrl to^totg 315,

mg rovrcov 304, 'h.cctoc zovto 256, ^sroc

tccvvcc 213, ceccQcc zovxo „deswegen“,

Ttagd xavtcc jjdawider^ 235, Ttgb xovzov

188, ^fi xovtoig 262, ohv tovxoig

212, %dgiv xovtovp rovtov xdgiv 244.

ovtcog %cd ovzag 256®.

dtpd'dX^dg: ciTtb 6g)^ccX(imv 357, iv d<p&ccX-

ILotg 191^—^ 326, 357, v,az dcpQ'ccXiiovg

249, TCgb 6(pQ'aXii,&v 186.

dips': zb Ttgbg Sips 260, 267.

Sijjcg: 'utc’ b'lpt'V 182, 182^.

Ttaig : iyt yeai^dog 288.

Ttccgd c. gen. 226—229, c. dat. 229—232,

c. acc. 170, 232—235.

icccgccSibovccL: s. didovat.

utagccTiaXELC^aL i'Jtt zlvi 22S, 313 f., zceql

zLvog 223.

TtccQcczi^ivccL: s. zid'evat,

utagatvaL sig 331, 331®, i7tl zov Tiagovzog

309.

TCccgsfi^dXXsiv izci zlvcc 320 f.

Tcccgs^ 337, 341.

ifcagigxsod'ai,

:

s. sgxsc^ccL.

TC&g: Sid 236f., 'ucczcc'jtdvzcc 26S,

Tccczdaasiv fife 298, 298®, iTti zi 298®.

TtavsLVj 'nazcc'JtccvsiVf ('>tazcc)7Cavsad'cct dito

274, 274^-2, c. gen. 274, c. part. 274®.

^I:£^f'0’fi^a' : ‘jtSTtoi^ivav iitC zivi 314 f., 314*,

iTcC zivcc 314®.

^sgi c. gen. 219—223, 242, cf. 216—219,

c. dat. 223 f., c. acc. 224-—226.

7tBgi%a^iiaLV STti zi, zcsgC zi, c. acc. 224,

. 224®.

Ttigi^ 224®.

TCTiyri : izcl zfig 'Jtyiyfjg 306, i^tl (zrjv) tvt]-

y7]v 317, 318, 321

Tfivsiv iiTtd, iv 324, l| 288, 324.

TtiOZig: alg zciattv 301.

:itXdzog: fife (zb) zcXdzog 296.

TtXi^v 342—344.

TtXriaiog: iTcl zcXtiglov c
. gen. 323.

^oXsfiSiV srfi^t', <b7cig zivog 216, oupofe zivcc

268.

TtiXspiov Tcoisiv ^szd zivog 211 f., fife

TcdXspiOv 301.

TtoXig : TtoXiv i% zcdXsoog 290, Tiazd tcoXlv

%al %6Xiv 253.

•TtoXvg'. STul TCoXv, inti TtXsiov 322.

utovrigsvsG^cci intC zivog 311.

'jtogEva6%'cci fiEzd zivog 203, dntiaco zivog

215 f., G'iv 202.

Ttozs : mg zcozs 304.

Ttovg in der Ubersetzung vermieden 181

Kazd TcSScc 257, mcczd ntddag 250, ntagd

TcSSccg 233, ntccgd zoing ntoSag 355, nzgbg

ntoS&v 259, 'bicb zohg TciSccg 181, 355 f.

^go 18^—189, 213, ntgb zov c, acc. 189.

nrgoigxsO'O'ccL

:

s. i'gxsO'd'O'i.

ytgontogsvaa^cii SfintgoG^sv 189, ntgb ntgoG^

coTtov u. a. 185, 185

Ttgig c. gen. 259—261, c. dat. 261—263,

c. acc. 180, 263-271.

ytgoGSvxsG'd’cci ntsgi^ ^ztig zivog 222 .

TcgoGEXSiv iitC zivi 3l6f.

TCgosntintZEi zivl ztagC zivog 221 .

'ntgomrtovx &7cb (toi5) ngoodntov 276 f.,

356, iv ‘jtgoGmnca 356, inti ncgoa&ntov

(oder ncgoGcontov) 306 f.
,

356 ,
nccczd

ntgba&ncov 248, 356, ntgb ntgQcdntov

184—186, 190®, 356 f., ntgiocantov ntgbg

ntgoacontov 266.

ntgizSQogi %oizd zb ntgizsgov 258, vntsg

zb ntgotsgov 219.

Ttgcoii zb negoi, zb ntgbg ntgcol 2Q0j slg zb

ntgcoC 299, c«9 ntgm 304.

ntgcoid'EV dncb ncgcaCQ'Bv 260, 278—281,

i% ntgai^d'Bv 260, 279, 289.

'Ttg&zog: iv TtgSzoig 334.

crtzigvi : vntb zdg ntzigvyag 180.

gyficc : Kcczd zb gfjficc, Hcczd zd gijficczcc

255 f., 257, Sg zb gfjficc 256*.
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Qvsa&ccL ScTtb %si,q6s, b% %BiQ6g

286, 286

CTjfiSQOV : arj^sqov 278.

OTtSTtr} : vTcb t^v chsthtjv 180.

OKrjvT]: ini triv (fKTjvrjv 318.

cmd: bnb z^v G%tdv 180.

anovdd^SLv nsQL ti 226.

gv6(icc : diTtb tov Gtoficctog 357, bid (rov)

GtSfjLoctog 357 f., iyc (tov) atbfjccctog, iv

t^ avdiiatv, ini GTo^iatog 358, atoficc

%(itk Gt6iioi24:9y 266, GtS^icc n^bg at6p.cc

266.

at^eqiSLV, dno-, Istt-, pstaatQiq)£Lv slg

296 f.

avy^Xsisiv 247.

avXXccppdvEit 284,

avpnoQBvsad'ccL pstd tivog 205.

avv 202—212,

cvtava^aCvBiv \ s. §cclvslv.

avvavtccv stg 299.

avvdvtifiaig : Big avvdvtriaiv 295 f.

avvdntsiv {pd%riv) itQog tivcc 268 f., avv--

dittBiv si 287.

avvE^X^^'^^^’ s.

avvtQ6§Siv, -pscd'ccv 274—276, dno (vno

c. gen.) 178, ivSniov 196, dnb ngoaS-

nov, Ttgb TCQoadanov 185.

6q}6bQcc : Ecog Gg}6bQcc 304.

a%oXr}: ^cctd GxoXijv 257,

aoopoc: a&pcc 257.

acotrjgicc: ini acotriQia 316.

tapisH^ov £K tapiEiov u. a. 290.

tdaasLv: tstdx^on ngdg tcvt 262.

tdxog: bid rdxovg, iv tdxsi 240, 240°.

tslEvtccv ‘hno tivog 175.

tsXog: bid tsXovg 237, sig tsXog 303.

ti^Evcci dnivccvti 193, (nccQcc)ti^£vcci sig

330®’°, iv 330 f., ti'd'Evcci ipngoa^sv

189, ivccvtCov 192, (ini)ti%'Evcci inC

tivog 308, tid'ivcct nagd tivi 280, ngb

ngoamnov 185.

tig: bid ti 241 f., iv tivi 244^, sag tivog

304, Ttatd ti 256, x^Q^'^ tivog 244.

tonog: ^cctd tonov 254, tdnov in tbnov

290.

toaovtog: ini tooovtov 323.

tots: dnb totE 278.

v^gig: v§giv 258.

vba>g : ini vbcctog 306, ego’ %bccti (vbccai)

306, ini tb vbmg 32 1 ^

vnavbgog 179, 1793

bnig c. gen. 216—219, cf. 219 ^ 220-222,

c. acc. 219.

bnsgaani^Eiv 'bnsg tivog 217.

{jnsg^oXij: ncc^^ bnsg^oXTjv 258.

vnvog: vnvov 251.

vn6 c. gen. 174—178, c. dat. 179, c. acc.

179-183.

<hnov.dtai(^8v) 183, 254°.

bnoXsinEC&cci: s. Xsinsa&cci*

vnonintsiv bn6 tivog 178.

bnoxEigiog 181 ^

vatsgog: ii batigov 292.

(pccivsa&cci ivccvtiov 191 f.

ipsibsaO'cci dno 283°.

c^Evysiv dnb (ngoadnov) 277.

(popsiaS’cci dnb (ngoadnov) 276.

q)gs(xg : ini tov q)gBcitog 806, 308, ini

t& cpgEccti 312, ini tb q>giag 318.

(pvXij: %cctd gjvXdg q)vXdg 253.

g?vaig: ncctd q?vaiv 258.

Xccigsa^cci ini tivi 314.

Xdgiv 244 f.

XdQf'S'. Evgiansiv xdgiv ivavtiov 191— 198,

231, ivdtniov 192, 196, nccgd tivi 231,

EXSiv xdgiv nccgd tivi 231, bibdvai

xdgiv ivccvtiov 191, 193.

XEiXog: nagd tb 232 f,, 320, 358.

Xsig: dvd x^^Q^ l"^^* dnb

286^, bid bid tmv 353 f.,

slg (t^v) XEigcc, slg (tdg) %Eigag 293 f.,

294®, 330°, 354, i% (tT)g) %Eig6g 285 f.,

286^, 354 f., iv (tff) X^^Q^y (tccig)

XBgaiv 2941, 326 f., 330, 354 ^ 355,

snl (t^v) %Eigcc 317, abv x^i'Qi 355, bnb

(tr}v) X^^Q^y

bnondtcoS’Ev (tfjg) 183; vgl. bt-

bovcci, intsivEiv, nvgiog,

Xgisiv si, c. acc. dupl. 288.

Xgbvog: dnb t&v 289, stg tbv

aiavcc xq6vov, slg tbv dnccvtcc XQf^'i^ov

u. a. 299, i% tcbv nccXaicbv

289, iv toig ipngoa^sv xgbvoig 190,

ini tbv anccvtcc xgbvov 319, ncctd tobg
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Xq6vovs, xa&’ ov XQ^vov 261, fisr’ oi

sroliij; XQ^fov 188, ihstcc TQisrfj xQovov
u. a. 215, acQb [iiKqov x^^vov 188.

Zopt's 837, 339 f.

^fivxiiv ti&svai iv j'Stgt' 217“, &nb xfjg

385

ccitijg ifiVXTjg 283, i* ipvxfjg 292, itSQi

fvxvs 217 (vgl. Prov. 723).

&Sa: slg meag 251, 299 f., y.a&’ mgav
261*, vatic tr]v mgav 251, vt^b &gag

187, mg ii &Qa 300.

2) Hebraische Worter
(die Umschreibungen einfacber Prapositionen siebe S. 850—352).

“nR inms bs 2i9f., 220'.

273, 273*, 291, ‘'nns(tt)

P 213, 218*.

“'IBiS 366 f., 366*, 367
», ... WS

“iinit, nn'in8...nm u. a. 374 f.

bSS 205'.

•TIBS 363 f., 366 f., ^tSS by 220, 220'.

Sia : HBSB (ly) 304*.

pa 171-174.

rT’a(a) 231, 231*.

‘’ba:‘’ba^a 234 f.

p 181'.

wpi:'!) 1BS3 IBpa 285'.

!5bl:!:b5a 241, 244, 244“

IBTlr'B 1B5D3 IBIT 285'.

nin 284.

QT1 : 214'.

pai (bs) 290“.

’BT...1B 300*.

nib : bs nib3 261, 261*.

nainiaa 244', 256, nab 24if., 241*.

bla:bll3 bs 261, 261'.

•oyn

:

oyaa 234'.

niya:'s) lyaa sai 284.

py 297, 304.

niBy mit abstraktem Objekt 211®.

nns 180, 282, 2611, 306 f., 306
', 328.

Spp : DtOa Sip 292, 292®, 316, Dtt) Sip

by 316 f.

nip:nsipb 197f.. 197®, 295 f.

p^ilrplpb 240, 240', 303.,

naiB 291, 291*.

nnn 179—184, 264®.

plan 236 f.

3) Sa

Amtsbezeichimiigen 262 310 f.

Artikel bei Prapositionalausdrucken 362

-369.

Auslassung einer im Urtext wiederholten

Praposition 171—173, 345—347.

Bedingung 316.

Beziehung 258, 270, 335.

Bistributiv 169, 261—254.

Erstreckung in Raum und Zeit 319.

Gemafiheit 255—258, 293, 334 f.

Gesinnung 269, 303.

Grund (Ursache) 200 f., 2341, 241—245,

2811, 290, 313—315, 334.

chen.

Himmelsricbtung 2491, 259, 267 1, 2711,

319.

Hinzufiigung 2621, 311, 313.

Imperative durch „und“ verbunden oder

asyndetiscb nebeneinander gestellt 264

Infinitiv nach avsv 338, ocvrl 201, Sc7t6

281, did c. acc. 2341, 2421, slg 3001,

302, iv 3351, evs%ev 243 S 284, icog

281, 304, n>Btd c. acc, 213, 'itaQd c.

acc. 2341, Tfpd 184, 188, 'Jt^6g c. dat.

262, c. acc. 270, v'jtiQ c. gen. 218,

%dQLv 246.

Instrumental 239, 327, 327 ^ 333.
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Komparativ 219, 235, 283, 293,

Kontamination (Vermischung zweier Aus-

drucksweisen) 192, 201, 203, 216^, 237,

286, 289.

Lucasevangelium und Apostelgeschichte

stilistisch verwandt 359—362.

Partitiv 283 2, 293 S 329 f.

Passiv 174~~178, 231, 239, 261, 288.

Possessive Pronominalgenetive 288 f.,

289 S 369—373.

Preis 199, 223, 283.

Eeflexivpronomen 376.

Reziprokyerha^ltnis 374—376.

Substantivierung des Artikels bei Pro-

nominalausdriicken 366—369.

Umschreibungen einfacher Pr^ositionen

348 ff.

Urheber (Ausgangspunkt) 226 f., 287 f.

Yerba des Bittens 222, des Fiirchtens

undFliebens 276 f., der Grerniitsbewegung

218, 222 f., 243, 246, 313 f., 313 321,

des Kampfens 21 If., 216 f., 222, des

Nehmens 227, 284, des Sagens 176^,

212, 218—222, 265, 265
1, 309, unper-

sonlicbe (Wettererscheinungen) 317^.

Yorwegnahme der Praposition bei Zeit-

bestimmungen 188 f.

Wiederbolung eines Nomens 172, 251

—253, 251 s, 253 266, 289f., eioer

Praposition 171—173, 344—347 (im

Koran 347 2),

Zaklworter mit Scvd 169, sig 302, %cttd

c. acc. 169, 253, tcbql c. acc. 226, '^^6g

c. dat. 262 f., 'jtQ6g c. acc. 270.

Zeitausdriicke mit ic7c6 277 f., Sid c. gen.

236—238, c. acc. 240, dg 299 f., tv

332, ii 288 f., c. gen. 309, c. acc.

319, i'cog 304, c. acc. 2511, fisrd

c. acc. 213—215, c. acc. 224, ^q6

184, 186— 189, TfQog c. dat. 262, c.

acc. 267, vsto c. acc. 181.

Zweck 2691, 300—302, 316, 321.

4) Besprochene Bibelstellen,

Gen. 25 198:188*.

„ 18 14 : 230®.

„ 236 . 11 . 13 . 16 : 282 *.

„ 2422. 30.47 : 169, 228

^

„ 2463:259f.

Exod. 176: 189=.

. 322: 228*.

Exod. 3522 : 228.

Lev. 1830 Num. 1323: 189=.

Reg. Ill 1021 : 177 *.

ProV. 2454 : 326, 326=-=.

Mac. ni2: 261=.

„ 111327:281=.

,, 111546:246.
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