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Protector der Königlich Sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften
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Archivar:
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Verzeichniss

der bei der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1899 eingegangenen Schriften.

1. Von gelehrten Gesellschaften, Universitäten und öffentlichen

Behörden herausgegebene und periodische Schriften.

Deutschland.

Abhandlungen der Kgl. Akademie d. WiBsensch. zu Berlin. Aus d. J.

1898. Berlin d. J.

Sitzungsberichte der Königl. Preuss. Akad. d. Wissensch, zu Berlin.

1898, No. 40—54. 1899, No. 1—38. Berlin d. J.

Politische Correspondenz Friedrichs d. Gr. Bd. 25. Berlin 1899.

Die Venusdurchgänge 1874 und 1882. Bericht über die deutschen Be-

obachtungen. Im Auftrage der Commission für die Beobachtung
des Venus-Durchganges herausg. von A. Auwers. Bd. 1. Berlin 1898.

Winnefeld, Hermann, Altgriechisches Bronzebecken aus Leontini.

59. Programm zum Winckelmannsfeste der Archäologischen Ge-
sellschaft. Berlin 1899.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 31,

No. 18. 19. Jahrg. 32, No. 1— 17. Berlin 1898. 99

Die Fortschritte der Physik im J. 1897. Dargestellt von der Physi-

kalischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 53. Abth 1—3. Braun-
schweig 1898.

Verhandlungen der physikalischen Gesellschaft zu Berlin i. J. 1898,

No. 12. 13.

Verhandlungen der deutschen physikalischen Gesellschaft. Jahrg. 1,

No. 1— 14. Berlin 1899.

Centrillblatt für Physiologie. Unter Mitwirkung der Physiologischen
Gesellschaft zu Berlin herausgegeben. Bd. 12 (Jahrg. 1898),

No. 21—26. Bd. 13 (Jahrg. 1899), No. 1— 20. Berlin d. J.

Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin Jahrg. 23.

(1898/99), No. 1— 16. Berlin d. J.

Abhandlungen der Kgl. Preuss. geolog. Landesanstalt N. F. H. 25. 29.

Berlin 1898. 99.

Die Thätigkeit der Physikalisch-Technischen Rcichsanstalt i. d. Z. vom
1. Febr. 1898 bis 31. Jan. 1899. S.-A. Berlin 1899.
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Witt, Otto N., Rede bei der Gedenkfeier für den Fürsten Bismarck in

der Aula der Königl. Technischen Hochschule. — Hiedlcr, A.,

Die technischen Hochschulen und ihre wissenschaftlichen Be-
strebungen. Rectoratsrede. — Göring, A., Ueber die verschiedenen
Formen und Zwecke des Eisenbahnwesens. Rede. Berlin 1899.

Chronik der Königl. Technischen Hochschule zu Berlin 1799— 1899.
—

*

Lampe, E., Die reine Mathematik in den Jahren 1884— 1899. Ein
Gedenkblatt zur 100-jährigen Jubelfeier der Königl. Technischen
Hochschule. Berlin 1899.

Jahrbucher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. H. 104.

Bonn 1899.

1 1 . Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaften zuBraunschweig
für die Vereinsjahre 1897/98 u. 1898/99. ßraunschweig 1899.

Sechsundsiebzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für

vaterländische Cultur. Enthält den Generalbericht über die Arbeiten
und Veränderungen der Gesellschaft im J. 1898. Breslau 1899.

Jahrbuch des Königl. Sächs. meteorologischen Instituts. Jahrg. 15 (1897).

I. IL Chemnitz 1898. 99.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Dan zig. N. F. Bd. 9.

H. 3. 4. Danzig 1898.

Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. Im Auftrage d. K. Sächs. Staats-

regierung herausg. v. O. Posse und E. Ermisch. 1 . Haupttheil, Abth. B.

Bd. 1. — Urkunden der Markgrafen von Meissen und Landgrafen
von Thüringen 138 1— 1395. Hrsg. von Hubert Ermisch. Leipzig 1899.

Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Bureaus. Redig. v. V. Böhmert.
Jahrg. 45 (1899), No. 1—4. Dresden 1899.

Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftl. Gesellschaft

Isis in Dresden. Jahrg. 1898, Jan.—Dec. Dresden d. J.

Verzeichniss der Vorlesungen und Uebungen an der Kgl. Sächs.

Technischen Hochschule f. d. Wintersem. 1 899/1 900. — Bericht

über die Kgl. Sächs. Techn. Hochschulo für 1898/99.

Jahresbericht der Pollichia, eines naturwissenschaftlichen Vereins der

Rheinpfalz. Mittheilungen. No. 12 = 56. Jahrg. Dürkheim a. d. H.

1898.

Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskundc
von Erfurt. H. 20. Erfurt 1899.

Sitzungsberichte der physikal.-medicinischen Societät in Erlangen.
H. 30 (1898). Erlangen d. J.

Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. f. das

Rechnungsjahr 1897/98. Frankfurt 1899. — König, W., Goethe*
1

s

optische Studien. Festrede. Frankfurt a. M. 1899.

Helios. Abhandlungen u. monatliche Mittheilungen aus d. Gesammt-
gebiete der Naturwissenschaften. Organ des Naturwissensch. Vereins

des Reg.-Bezirks Frankfurt Herausg. von H. Hordel. Jahrg. 16.

Berlin 1899.

Societatum litterae. Verzeichniss der in d. Publikationen der Akademien
und Vereine aller Länder erscheinenden Einzelarbeiten auf d. Ge-

biete d. Naturwissenschaften. Im Auftrage des Naturwissenschaft!.

Vereins für den Reg. -Bezirk Frankfurt herausg. von M. Klittke.

Jahrg. 12 (1898), No. 5—12.
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Jahrbuch f. d. Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen auf
d. Jahr 1899. Fr ei borg d. J.

Programm der Kgl. Sachs. Bergakademie 7.11 Freiherg f. d. J. 1899 1900. —
Statut und Special-Regulative der Königl. Sacht«. Bergakademie.
Freiberg 1899.

' Verzeichnis der Vorlesungen auf der Grosshcrzogl. Hessischen Ludwigs-
Univers, zu Giessen. Sommer 1899, Winter 1 899/1 900 ; Personal-
bestand W. 1898 99, S. 1899.

Iiiegel, Franz, üeber Arhythmie des Herzens Progr.) — SiK-ngcl, J W.
f

Zweckmässigkeit und Anpassung (Hede). Giessen 1898. —
55 Dissertation»*!! a. d. J. 1898/99.

32. Bericht der Oberhessischcn Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Giessen 1897—99.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auttrag d. Oberlausitz. Gcsellseh.
d. Wissensch, herausg. von Ii. Jrcht. Bd. 75, H. 1. — Codex
diploniaticus Lusatiae superioris. II. Hft. 4. Görlitz 1809.

Allhandlungen derKönigl.Gesellschaft der Wissenschaften zu Gött ingen.
X. F. Philologisch-historische ("lasse. Bd. 2. No. 8. Bd. 3. No i.

Nachrichten von der König]. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Güttingen. Math.-phvs. (1 1898, No. 4. 1899, No. 1. 2. Philo],

bist, 01 1808, No. 4/1899, No. 1- 3. Geschäftliche Mittheilungen.
1898, H. 1. 1890, II. 1. Güttingen «I. J.

Jahresbericht der Fürsten- und Landesschule zu Grimma über d
Schuljahr 1898/99. Grimma 1899.

Nova Acta Academiae Caes. Leopoldino-Carolinae germanicae naturae
curiosorum. Tom. 72- 74. Halis 1899. — Katalog der Bibliothek
der Kais. Leop. -Carolin, deutschen Akademie der Naturforscher.
Lief. 9. Halle 1899.

Leopoldina. Amtl. Org. d. Kais. Leopoldinisch-Oarolinisch deutschen
Akad. der Naturforscher. H. 34, No. 12. H. 35, No. 1— 11.

Halle 1898. 99.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. 'Jl

H. 4 Halle 1899.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwiss. Vereins
für Sachsen und Thüringen. Bd. 71. H. 3. 6. Halle 1899.

Mittheilungen der Hamburger Sternwarte. No 1— 5. Hamburg 1894—99.
Neue Heidelberger Jahrbücher. Herausg. vom Histor.-philosophischen

Vereine zu Heidelberg. Jahrg. 8, Heft 2. Heidelberg 1899.

N. F. Bd. 6, H. 1. 2. Heidelberg 1898. 09.

Programm der Grossherzogl. Baduischen Technischen Hochschule zu
Karlsruhe für das Studienjahr 1809, 1900. — Die Grossherzogl.
Technische Hochschule Karlsruhe. Festschrift zur Einweihung der
Neubauten. — 3 Habilitationsschriften u. 1 Dissertation a. d. J. 1898.

Chronik d. Universität zu Kiel f. d J. 189899. — Verzeichniss der
Vorlesungen. Winter 1898/90, Sommer 1899. — Brandt. Karl,
Ueber den Stoffwechsel im Meere. Rede\ — Hoffmann, Georg,
Mahdithum. (Uedd. — Milehhocft r, A., Bede zum Winckelmanns-
Tage am 9. Dec. 1898. — Ders., Ueber die alten Burgheiligthümer
in Athen. (Progr.) Kiel 1898. 99. — 97. Dissertationen a. d. J. 1898/99.
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IX

Wissenschaftliche MeereBuntersuchungcn. Herausg. von der Commission
zur wissensehaftl. Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und
der Bioloyischen Anstalt auf Helgoland. Im Auftrage des Königl.

Minist, für Landwirtschaft, Domänen u. s. w. N. F. Bd. 3. Ab-
theilung Helgoland. II. 1. Bd. 4. Abtheilung Kiel. Kiel und
Leipzig 1899.

Publication der Königl. Sternwarte in" Kiel. 10. Kiel 1899.

Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein.

Bd 11. H 2. Kiel 1898.

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft 7.11 Königsberg.
Jahrg. 39 (1*898). Königsberg 1898.

Jahresbericht des Nikolaigymnasiums in Leipzig. Leipzig 1899.

0. Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache 'rumänisches
Seminar) zu Leipzig. Herausg. von {instar Wiiijand. Leipzig 1899.

Wrigand, (Instar, Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprach-
gebietes. Herausg. auf Kosten der rumänischen Akademie. Lief. 2.

Leipzig 1899. — Die rumänischen Dialekte der kleinen Walachei,
Serbiens und Bulgariens, ebd. 1899.

Jahresbericht der Fürsten- und Laudesschule zu Meissen von Juli 1 8«>8

bis Juli 1899. Meissen 1899.

Abhandlungen der math.-phys. CI. der k. bayer. Akad d. Wiss. Bd. 19,

Abth. 3. Bd. 20, Abtb. 1. München 1890.

Abhandlungen der philos.-philolog. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss.
Btl. 21. Abth. 2. München 1899

Monuiiienta Tridentina. Begonnen von Angnet J)rnf))K fortgesetzt von
Kttrl Brandt. H. 4. 5. München 1897. 99-

Lindemann. Ferdinand, Gedächtnissrede auf Philipp Ludwig von Seidel.

- - (iöbel , Karl, Ueber Studium und Auffassung der Anpassungs-
erscheinungen bei Pflanzen. (Festrede). München 1898.

Sitzungsberichte der mathem.-phys. Cl. der k. bayer. Akad. d. Wis«.
zu München. 1898, H. 4. 1899, H. 1. 2. München d. J.

Sitzungsberichte der philos.-philol. u. histor. Cl. der k. bayer. Akad.
d. Wiss zu München. 1898, ßd. 2, II. 1—3. 1890, H. 1. 3.

B<I. 2, II 1. München d. J.

Vierzigste Plenarversammlung der histor. Commissiou bei der k bayer.

Akad. d. Wigg. Bericht des Secretariats. München 1899.

Sitzungsberichte der (iesellschaft für Morphologie und Physiologie in

München. Bd. 14. 1898, IT. 3. Bd. 15. 1899, H. 1. 2. München d. J.

26. Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins f. Wissenschaft
u. Kunst f. 1897/08. Münster 1898.

Abhandlungen d. Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 12.

Nürnberg 1899.

Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. 1898.

Nürnberg 1899.

Anzeiger des Gerraanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1898 — Mit-

theilungen. Jahrg. 1S98. — Katalog der im Germanischen Museum
befindlichen Glasgemälde aus älterer Zeit. 2. Aull. Nürnberg 1808.

Jahresbericht des Direktors des Kgl. Geodätischen Instituts (zu Pots-
dam i 1898,99. Berlin 1899.
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Veröffentlichung des Kgl. Preuss. Geodätischen Instituts und Centrai-
bureaus der internationalen Erdmessung: Bestimmung der Inten-

sität der Schwerkraft auf 55 Stationen von Hadersleben bis Koburg
und in der Umgebung von Göttingen. Bearb. von L. Haasemami.
Berlin 1899.

Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam.
Bd. 13. — Photographische Himmelskarte. Bd. 1. — Feier zur
Einweihung des neuen Kuppelbaues und des grossen Refractors
des Königl. Astrophysikalischen Observatoriums am 26. August 1899.
Potsdam 1899.

Annalen der Kaiserl. Universitätssternwarte in Strassburg. Bd. 2.

Karlsruhe 1899.

Württembergischc Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte. Herausg.
von der Wurttembergischen Kommission f. Laudesgeschichte. N. F.

Jahrg. 8 (1899). Stuttgart 1899.

Tharander forstliches Jahrbuch. Bd. 48, 2. Bd. 49, 1. 2. Supplbd. 8.

Dresden 1898. 99.

Zuwachs der Grossherz. Bibliothek zu Weimar i. d. J. 1896—98.
Weimar 1899.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins f. Naturkunde. Jahrg. 52. Wies-
baden 1899.

Sitzungsberichte der physikal. - medicin. Gesellschaft zu Wurzburg.
Jahrg. 1898, No. 4—8. 1899, No. 1— 5. Würzburg d. J.

Verhandlungen der physikal.-medicin. Gesellschaft zu Würzburg. N. F.

Bd. 32, No. 4— 6. Bd. 33, No. 1. Würzburg 1898. 99. — Fest-

schrift zur Feier ihres 50-jährigen Bestehens. Hrsg. von der
physikal.-mediciu. Gesellschaft zu Würzburg. ebd. 1899.

Oesterreich -Ungarn.

Ljetopis Jugoslavenske Akademije znatosti i umjetnosti (Agram).
Svez. 13. 1898. U Zagrebu 1899.

Monumenta hiBtorico-juridica slavorum meridionalium. Vol. 6. Zagrebiae
1898.

Bad Jugoslavenskc Akademije znatosti i umjetnosti. Knj. 136—39.

U Zagrebu 1898. 99.

Kjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Izd. Jugoslav. Akad. znatosti

i umjetnosti. Svez. 18. U Zagrebu 1898.

Stari Pisci hrvatski. Knj. 21. U Zagrebu 1899.

Starine na »viet izdaje Jugoslav. Akad. znatosti i umjetnosti. Knj. 29.

U Zagrebu 1898.

Viestnik Hrvatskoga arkeologickoga Druztva. N. S. God. 3. U Zagrebu
1898.

Viestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoj zemaljskog arkiva. God. 1,

Svez. 1—4. U Zagrebu 1899.

Zbornik za narodni iivot i obieage juznih slavena. Svez 3 , II. 4, I.

U Zagrebu 1898. 99.

Magyar, tudom. Akademiai Alnianach 1899. Budapest d. J.

Mathematische u. naturwiss. Berichte aus Ungarn. Mit Unterstützung der

Ungar. Akad. d. Wisseusch. herausg. Bd. 15 (1897). Budapest 1899.
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Ertekeze'Bek a nyelv-e*s-8z£ptudomanyok Köreböl. Kiadja a Magyar
tudom. Akad. Köt. 17, szam. 1. 2. Budapest 1899.

Archaeologiai Ertesitö. A Magyar, tudom. Akad. arch. bizottsagänak
£s av Orez. Re^szeti s emb. Tärsulatnak Közlönye. Köt. 18,

szäm. 5. Köt. 19, szäm. 1. 2. 4. Budapest 1898. 99.

Mathematikai e*s tenne'szettudomänyi Ertesitö. Kiadja a Magyar tudom.
Akad. Köt. 16, füz. 3—5. Köt. 17, füz. 1. 2 Budapest 1898. 99.

Mathematikai £s tenne'szettudomänyi Közleme'nyek. Kiadja a Magyar,
tudom. Akad. Köt. 27, sz. 3. Budapest 1899.

Nyelvtudomänyi Közlemenyek. Kiadja a Magyar tudom. Akad. Köt. 28,

füz. 3. 4. Köt. 29, fwz. 1. 2. Budapest 1898. 99.

Monumenta Hungariae historica. Sect. I. Vol. 30. Budapest 1899.

Monumenta comitalia regni Hungariae. Köt. 11. Budapest 1899.

Monumenta comitalia regni Transsylvaniae. Köt. 21. Budapest 1899.

Rapport sur Tactivite de TAcad^mie Hongroise des sciencea en 1898.

Budapest 1899.

Beschreibender Catalog der ethnographischen Sammlung Ludwig Birö'a

aus Deutsch-Neu-Guinea. Auf Kosten der Ung. Akademie der
Wissenschaften und des Ung. National-Museums hrsg. durch die

ethnographische Abtheilung des Ung. National-Museums. Budapest
1899.

Verzeichniss d. öffentl. Vorlesungen an der k. k. Franz-Josefs-Univereität

zu Czernowitz im Winter-Sem. 1899/1900. — Uebersicht der

akad. Behörden im Studienjahr 1 899/1 900.

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausg. von
dem historischen Vereine für Steiermark. Jahrg. 29. Graz 1898.

Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. H. 46. Graz 1898.

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark.

Jahrg. 1899. (H. 35). Graz d. J.

Berichte des naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines in Inns-
bruck. Jahrg. 23. 24. Innsbruck 1898. -99.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge.

H. 42. 43. Innsbruck 1898. 99.

Anzeiger der Akademie d. Wissenschaften in Krakau. Jahrg. 1898,

No. 10. 1899, No. 1—7. Krakau d. J.

Biblioteca pisarzöw polskich (Wydanictwa Akad. umiej. w Krakowie).

No. 36. W Krakowie 1899.

Atlas geogiczny Galicyi. zes. 9. 10, I. Kraköw 1897. 98.

Kocznik akademii umiejetnoäci w Krakowie. Kok 1895/96. 1897/98.

W Krakowie 1896. 98.

Rozprawy Akademii umiejetnosci. Wydzialu matemat.-przyrodniczego.

T. 34. (Ser. II. T. 14.) W Krakowie 1899.

Sprawozdania komisyi fizograficzn^j. T. 33. Krakow 1898.

Sprawozdania komisyi do badania historyi szuti w Polscc. T. 6.

zes. 2. 3. W Krakowie 1898.

Mitteilungen des Musealvereines für Krain. Jahrg. II. Abth. 1—4
u. Beilagehft. Laibach 1898.

Izvestija Muzejskega drustva za Kranjsko. Letnik 8. V. Ljubljani 1898.

<
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Lud, Organ towarzystwa ludozuawczcgo wo Lwowic. T. 5, zesz. 1- 4.

We Lwowie (Lemberg) 1899.

Veröffentlichungen des Hydrographischen Amtes der Kaiserl. u. König].

Kriegsmarine. Gruppe III. Relative .Schwerebestimmungen durch

Pendelbeobachtungen. H. 2. Pola 189».

Almanach Ceske Akademie Cisafe Frautiska Josefa. Boen. 9. 1899-

V Praze d. J.

Historicky Archiv. Lisi. 13 -15. V Praze 1899.

Bulletin international. Resumes des travaux presentes. V. Classe des

seiene. mathemat et naturelles. Medeeine. Prague 1898.

Rozpravy Ceske Akad. Ci's. Frantiska Josefa. Tnd II < mathemat.

-

pfirodn.) Roen. 7. V Praze 1898.

Vestnik Ceske Akad. Ci's. Frautiska Josefa. Boen. 7, Cisl. 1— 9.

V Praze 1898.

Sbirka Pramenüv ka Poznani literarniho zivota. Skup 2, ( isl. 4.

V Praze 1898.

Spisy Jana Amosa Koinenskcho. Cisl. 1. V Praze 1898.

Soustavny üvod ve studium noveho n/.eni soudmh. I>«1 2. V Praze 1898.

Procluizka, Vltul, Jos., Bepertorium literatwrv geologicke a lnineralogickc

kralovstvi eeskcho 1528 1896 1>. 1. V Praze 1X07.

Pamätnik na oslavu stych narozenin Frautiska Palackeho. V Praze

1898.

Pamätnik na oslavu padesätiletcho panovniekcho jubilea jeho velieenstva

ei'sare a kräle Frautiska Josefa 1. V Praze 1898.

Jahresbericht, der !;. böhm. Gesellsch. d. Wissenschaften für das Jahr 189«.

Prag 1899.

Spisuv poctenych jubilcjni cenou Kral. cesk Spolcciiosti n;uik v Praze.

Cisl. 9. Praze 1897.

Sitzungsberichte der k. böhni. Gesellschaft d. Wissenschaften. Math-
naturw. Classe. Jahrg. 1898. — Philo«, histor.-philolog. ('lasse

Jahrg. 1898. Prag 1899.

Norbert Heermann's Hosenberg'sche Chronik. Hrsg von Matth. Kinnes, h.

Prag 1898.

Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde. Im Auftrag der Gesell-

schaft zur Förderung deutsch. Wisseusch.. Kunst u. Literat, in

Bönnien geleitet von .4. Häuften. Bd. 2, H. 2. Prag 1899.

Beiträge zur paläontologischen Kenntnis« des böhmischen Mittelgebirges.

Im Auftrag der Gesellsch. zur Förderung deutsch. Wissensch.,

Kunst u. Literat, in Böhmen hrsg. Prag. 1808. — Geologische

Karte des böhmischen Mittelgebirges. Aufgenommen von./ (r Hiltsrh.

BI. 2. Wien 1800.

Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. S. Deutsche
Lieder auf den Winterkönig. Hrsg. von liwl. Wölkau. Bd. 9.

Joh. Matftesitts, Ausgewählte Werke: Bd. 3. Luthers Leben in

Predigten. Hrsg. von Georg Loesrhe. Prag 1898.

Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens. Veröffentlicht von der

Gesellsch. z. Förd. deutscher Wissensch.. Kunst u. Literat, in

Böhmen. III. Jus. Xeutvirth. Die Wandgemälde im Kreuzgange
des Emausklosters in Prag. Prag 1898.
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XIII -—
Die deutsche Karl-Ferdinands-Univcrsität in Prag unter der Kodierung

S. M. des Kaiser« Franz Josef I. Festschrift zur Feier des 50jährigen
Uegierungsjubilüums. Hrsg, vom Akademischen Senat. Prag 1899.

Jifttktt, /{ich.. Altnordische Stoffe und Studien in Deutschland. 2. S.-A.

Wien u. Leipzig 1899. — Lippert. JuL, Sociale Geschichte Böhmens
in vorhussitischer Zeit. Bd. 2. Prag. Wien u. Leipzig 1898. —
Xestler, A.. Die Blasenzellen von Antithainnion Plumula und A.

eniciatum. Mit Unterstützung der Gesellsch. z Förd. deutsch.
Wissensch, etc. S.-A. Kiel u. Leipzig 1897. — Schiff'ner, Victor,

Conspeetus Hepatiearum Archipelagi Indici. Hrsg. vom Botanischen
Garten in Buitenzorg. Batavia 1898. — Weinzicrl, Hob. v., Das
La-Tene-Grabfeld von Langugest Lei Bilin in Böhmen. Hrsg. mit
Unterstützung der Gesellsch. z. Förd. deutsch. Wissensch, etc.

Braunschweig 1899.

Bericht der Lese- und Jtedchallc <ler deutschen Studenten in Prag über
d. J. 189H. Prag 1899.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Stern-

warte zu Prag im .T. 1898. Jahrg. 59. Prag 1899.

Personalstand der k. k. Deutscheu l arl lYrdinands- Universität in Prag
zu Anfang d. Studienjahres 1899/1900. — Ordnung d. Vorlesungen
im Sommersein. 1899. Wintersem. 1899/1900.

Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Jahrg. 37. No. 1—4. Prag 1898. 99.

Bullettino di archeologia e storia dahnata. Anno 21 1,1898), No. 12.

Anno 22 1 1899), No. 1— 10. Spalato d. J.

Almanach der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 48.

Wien 1898.

Archiv f. österreichische Geschichte. Herausg. v. der z. Pflege Vater-

land. Geschichte aufgestellten Commission der Kais. Akad. d.

Wissensch. Bd. 8=;. 86. Wien 1898. 99.

Denkschriften der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften. Mathem.-naturw.
Classe, Bd. 65—67. Wien 1898. 99.

Fontes verum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen hrsg.

v d. histor. Commission d. Kais. Akademie d. Wissensch. Bd. 50.

Wien 1898.

Sitzungsberichte der kaiseil. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Classe.

Bd. 107 1898; I. No. 6—10. II*, No. 3 10. II", No. 4 10. III,

No 1— 10. — Philos.-histor.Cl. Bd. 13H- 140 ,1898.99 :. Wien d. J.

Mittheilungen der k. u. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 1898.

Bd 41 Wien d. J.

< »rnithologisi he Section der k k. zoologisch - botanischen Gesellschaft

in Wien — Die Schwalbe. Bericht des Comites für ornithologische

Beobachtungs-Stationen in Oesterreich. Ked. v. Ludw. Ritter Lorenz
von Libimmu. N F. I. 1898. 99.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.
Bd. 48, H. 9. 10. Bd 49. JI. 1—8. Wien 1898. 90.

Publicationen für die internationale Krdmessung. Astronomische Arbeiten
der k. k. Gradmessungs-Coinmission. Bd. 10. Wien 1898. — Die
astronomisch-geodätischen Arbeiten des k. k. railitär-geographischen
Institutes in Wien. Bd. 13— 16. ebd. 1899. — Verhandlungen der
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österreichischen Gradmessungs-Commission. Protokoll über die am
28. Juni 1898 abgehaltene Sitzung. Wien d. J.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseum« Bd. 13, No. 2—4.
Bd. 14, No. 1. 2. Wien 1898. 99.

Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 48 (1898), H. 2—4.

Jahrg. 49 (1899), H. 1. 2. Wien d. J.

Verhandlungen d.k.k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. i898,No. 14— 18.

Jahrg. 1899, No. 1— 10. Wien d. J.

Mittheilungen der Section f. Naturkunde des Oesterreichischen Touristen-

Club. Jahrg. ro. Wien 1899.

Belgien.

Academie d'archeologie de Belgique. Bulletin. V. 8er. des Annales.

4-6. Anvers 1899.

Annuaire de l'Academie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique. 1898. 99. (Annee 64. 65.) Bruxelles d. J.

Bulletins de l'Academie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique. Annee 67—68 (1897— 98). III. Se>. T. 34— 36 et

Tables geniales. III. Ser. T. 1—30 (1881—95). Bruxelles 1898.

Me*moires de l'Acade'mie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique. T. 53 ^1895—98) et Tables gene'rales (1772— 1897).

Bruxelles 1898.

M^moires couronnes et autres Memoire» publ. p. l'Academie R. des

sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. T. 55. 57. 58.

Bruxelles 1897. 98.

Mernoires couronnes et Memoires des savants etrangers publ. p. l'Aca-

de'mie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

T. 55. 56. Bruxelles 1896—98.

Analecta Bollandiaua. T. 18. Fase. 1. 2. Bruxelles 1899.

Annales de la Sotiete entomologique de Belgique. T. 42. Bruxelles 1898.

Annales de la Societe R malacologiquc de Belgique. T. 28—30. 31.

Fase. 1. T. 32. Bruxelles 1896. 97.

Bulletins des söances de la Societo R. nialaeologique de Belgique.

T. 39,1. Bruxelles 1899. — 1'roctVverbaux. Juin 1895— Dec. 1898.

Bulletin mensuel du maguelisme terrentre de l'Observatoire R. de
Belgique. Janv.—Mai et Juill. 1899.

La Cellule. Recueil de Cytologie et d'histologie generale. T. 15, Fase. 2.

T. 16, Fase. 1. 2. Bruxelles 1898. 99.

Danemark.

Oversigt over det Kong. Danskc VideiiHkabernes Selskabs Forhandlinger
i aaret 1898, No. 4—6. 1899, No. 1— 5. Kjobenhavn d. J.

Üet Kong Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Hist. og philos. Afd.

6. Reekke. Bd. 4, No. 5. 6. Naturv. og math. Afd. 5. Ra?kke.

Afd. 4, H. 3. 6. Riekke. T. <>, No. 1-3. T. 10, No. 1. Kjoben-
havn i8q8. 99.

Regetsta diploniatica historiae Danicae, cura Soc. Reg. scient. Danicae.
Ser. II. T. 2, IV. Kjobenhavu 1898.
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England.

The Bristol museum and reference library. Report of tue museums
Committee for 1896—98. Bristol 1899.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 10, P. 1—3.
Cambridge 1899.

Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 17, P. 2. 3.

Cambridge 1899.

Proceedings of the R. Irish Academy. Ser. III. Vol. 5, No. 2. 3. Dub-
lin 1899.

Transactions of the R. Irish Academy. Vol. 31, P. 7. Dublin 1899.

Astronomical Observations and Researches made at Dunsink, the Obser-

vatory of Trinity College. P. 8. Dublin 1899.

Proceedings of the R. Society of Edinburgh. Vol. 22, No. 3—5.
Edinburgh 1897—98.

Proceedings of the R. Physical Society ofEdinburgh. Vol. 14, P. 1. (Session

1897/98.) Edinburgh 1899.

Transactions of the Edinburgh Geological Society. Vol. 7, P. 4. Edin-
burgh 1899.

Otia Merseiana, the Publication of the Art« Faculty of University

College Liverpool. Vol. 1. Paris, London, New York 1899.

Proceedings and Transactions of the Liverpool Biological Society.

Vol. 13 (1898/99). Liverpool 1899.

Proceedings of the R. Society of London. Vol. 64. 65, No. 406—421.

London 1898. 99. — Yearbook of the R. Society 1899. — The
Record of the R. Society 1897, No. 1. London d. .1.

Transactions of the R. Society of London. Vol. 190. A. B. Loudon 1898.

Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. 29. 30.

No. 655—690. London 1898. 99.

Journal of the R. Microscopical Society, containing its Transactions
and Proceedings. 1899, No. 1— 5. London d. J.

Memoirs and Proceedings of the Literary and Philosophical Society of

Manchester. Vol. 43, P. 1.—2. 4. Manchester 1898/99.

Report of the Manchester Museum Owens College for 1898/99. —
Museum Handbooks: Melvill, J. C. and Standen, K., The marine
Mollusca of Madras, marine shells from Lively Island, Falklands,
and other Papers. — Hoyle, Will. E., General Guide to the Na-
tural History Collections. — Therborn, D. C. Dav., Index to the
„Sy8tema naturae 14 of Linnaeu». — Notes from the Manchester
Museum. No. 5. Manchester 1898. 99.

Frankreich.

Memoires des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. V. Ser.

T. 4 et Append. Bordeaux 1898.

Proces-verbaux de la Societe des sciences physiques et naturelles de
Bordeaux. Ann^e 1897/98. Paris et Bordeaux d. J.

Travaux et Memoires des Facultes de Lille. T. 4. 5 (No. 15—18). -

Atlas No. 1 : F. Tourneux, Atlas de l'Embryologie. — Travaux et

Memoires de l'Universite de Lille. T. 6 i^No. 19-21). — Atlas
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No. 2: Flammcrmont
, ,/»*/., Albuin paleographique du Nord de la

France. Lille 1892—98.

Memoire« de l'Acadeinie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon.
Classe des sciences et lettre». Ser. III. T. 5- I*«ri» et Lyon 1898.

Annales de la Socifte' Linneenne de Lyon. N. S. T. 45. 1 1 <S«>8.
1 Lyon

et Paris 1899.

Annales de lTTniversite de Lyon. Fase. 39. N. S. Sciences. Medecine.
Fase. 1. 2. Paris et Lyon 1898. 99.

Annales de la Faculte des sciences de Marseille. T. 9, No. 1—5.
Marseille 1899.

Annales de l'Institut colonial de Marseille. Annee 6. Vol. 5 (1898),

Fase. 1. Paris et Macon 1898.

Bulletin du Museum d'histoire naturelle. Annee 1898. No. 6—8.
1899, No. 1. 2. Paris d. J.

Travaux et Memoire« du Bureau international de« poids et mesures.

T. 9. Paris 1898.

Annales de l'Ecolc 1101 male superieurc. III. Ser. T. 15, No. 12. T. 16,

No. 1— 10. Paris 1898. 99.

Journal de l'Ecole polytechnique. II. Ser. Cah. 4. Paris 1898.

Bnlletin de la Societe inathematique de France. T. 26, No. 10. T. 27,

No. 1—3. PariB 1898. 99.

Annales du midi. Bevue de la France meridionalc, fondee sous les

auspices de l'Universite de Toulouse. Ann. 8— 11 (No. 33— 42).

Toulouse 1897—99.

Bibliotheque meridionalc, publ. sous les auspices de la Faculte des

lettre« de Toulouse. Ser. I, T. 4. Ser. II, T. 5. Toulouse 1898.99.

Annales de la Faculte des sciences de Toulouse pour les sciences

mathematique« et les sciences physiqnes. Ser. iL T. 1, Fase. 1.

Paris et Toulouse 1899.

Griechenland

Kcole francaise d'Athenes. Bulletin <le correspondance hellenique.

Annee 22 (1808;, No. 11— 12. Annex- 23 1899s No. 1— 6. Athen,
Paris d. J.

Mittheilungen des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts. Athe-

nische Abthcilung. Bd. 23, H. 4. Bd. 24, II. 1—3. Athen 1898. 99.

Holland.

.laarboek van de Kon. Akad. v. Wetcnschappen gevestigd te Amst erdam
voor 1898. Amsterdam d. J.

Verhandelingen d. Kon. Akad. v. Wetcnschappen. Atdeel. Natuurkunde.

Sect. I. Deel 6, No. 6/7. Sect. II. Deel 6, No. 3-8. Amsterdam

1897. 98.

Verslagen van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige at-

deeling der Kon Akad. v. Wctenschappeii. Deel 7. Amsterdam 1899.

Programina certaminis poetici ab Acad. Heg. disoipl. Neerlandica ex

legato Hoeutttiano indicti in annum 1900. — Hartman»*, >Jac. Joh.,

Pater ad filium. Carmen in certamine poetico Hoeufftiano praemio

aureo ornatum. Acced. 4 poemata laudata. Amstelodami 1899.
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Nieuw Archief voor Wiskunde. Vits, door het Wiskundig Genootschap
te Amsterdam. 2. Reeks. Deel 4. St. 1—3. Amsterdam 1898.

Wiskundige opgaven met oplossingen door de leden van het Wiskundig
Genootschap. Deel 7, Stuk 6. 7. Amsterdam 1899. — Nieuwe
opgaven. Deel 8, No. 24—71.

Verslag van de 120 Algem. Vergadering van het Wiskundig Genoot-
schap gehoud. te Amsterdam 6. April 1899.

Revue semestrelle des publications mathematiques. T. 7, P. 1. 2.

Amsterdam 1899.

Archive« n£erlandaises des sciences exactes et naturelles, publiees par
la Societe* Hollandaise des sciences ä Hartem. Ser. II. T. 2, Livr.

2—5. T. 3, Livr. 1. 2. Harlem 1898. 99.

Huygens, Chr., Oeuvres completes, publ. par la Societe Hollandaise
des sciences (a Harlein). T. 8. La Haye 1899.

Archives du Musee Teyler. Ser. II. Vol. 6, P. 3. 4. Harlem 1898. 9«*.

Handeliugen en mcdedeelingen van de Maatschuppij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden over het jaar 1898/99. — Heaselinq, I). C,
Het Afrikaansch. Rijdrage tot de geschidenis der Nederlandsche
taal en Zuid-Afrika. Uitg. vanwege der Maatweh. d. Nederl. Letterk.

Leiden 1899.

Levensberigten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkuude Leiden. Bijlage tot de Handeliugen
van 1898/99. Leiden 1899.

Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkuude, uitgeg. van wege
de Maatsch. der Nederl. Letterkunde. Deel 18 (N. F. 10). Afl. 1—3.
Leiden 1899.

Xederlandsch kruidkundig Archief. Verslagen en mededeelingen der
Nederlandsche Botanische Vereeniging (Leiden]. Ser. III. Deel 1,

Stuk 4. Nijmegen 1899.

Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen van het

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetensch., ter

gelegenheid van de algem. vergad. gehouden den 15. Juni 1808.

Utrecht d. J.

Verslag van het verhandelnde in de algem. vergad. van het Provinciaal

VtrechtschGenootschapvan kunsten enwetensch., gehouden d. 1 5..Tun.

1898. Utrecht d. J.

Conquerqw, Hob., Het das doms-en schependomsrecht in Holland en

Zeeland. 's Gravenhage 1898. — Strotz, C. H., Der geschlechts-

reife Säugethiereierstock. Gekr. Preisschrift. Haag 1898.

Bijdragen en Mededeelingen vau het Historisch Genootschap geveatigd

te Utrecht. Deel 19. 's Gravenhage 1898.

Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, Ser. III.

No. 12. 's Gravenhage 1898.

Onderzoekingen gedaan in het Physiol. Laboratorium d. Utrechtsche
Hoogeschool. 5. Reeks. I, Afl*. 1. Utrecht 1899.

Italien.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa.
No. 312—327. 329—335- Firenze 1898.99.

- 1899. 2

Digitized by Google



— XVIII —

-

Atti e Rendiconti dell' Accadeinia di scienze, lettere ed arti di Aci reale.
N. S. Vol. 9 (1897/98). Memorie della classe d. lettere. Acireale 1899.

Atti della Fondazione scientifica Cagnola della sua instituzione iu poi.

Vol. 15. 16. Milano 1898.

Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e

science morali e polit. Vol. 20 (Ser. III, Vol. 11), Fase. 7.8. — Classe

di science matematiche e naturali. Vol. 18 (Ser. IU, Vol. 9), Fase. 0.

Milano 1898. 99.

R Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Ser. II, Vol. 31.

Milano 1898.

Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Mode na.

Ser. III. Vol. 1. Modena 1898.

Miniature sacre e profane dell' anno 1023, illustranti l'Knciclopedia

medioevale di Rabano Mauro, riprodotte in 133 tavole cromolito-

grafiche de un Codice di Montecassino. Montecassino 1896.

Societa Reale di Napoli. Atti della A. Accad. di archeolog., lettere e

belle arti. Vol. 20 (1898/99). Rendiconto delle tornate e dei lavori

dell' Accad. di archeologia, lettere e belle arti. N. S. Anno 12(1898).

Giugn.-Dic. Anno 13 (1899) Genn. Febb. — Atti della R. Accad.
di Kcienze morali e politiche. Vol. 30. Napoli 1899. Rendiconto
dell' Accademia di scienze morali e politiche. Anno 37. 1898.

Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.
N. S. Vol. 14. Padova 1898.

Rendicouti del Circolo materoatico di Palermo. T. 13, Fase. 1—6.
Palermo 1899.

Atti e Rendiconti dell' Accademia medico-chirurgica di Perugia. Vol. 10,

Fase. 2—4. Perugia 1898

Annali della R. Scuola normale auperiore di Pisa. Vol. 20 (Filosotia e

Filologia, Vol. 13). Pisa 1899.

Atti della Societa Toscana di Kcienze naturali residente in Piga. Me-
morie. Vol. 16. Pisa 1898.

Processi verbali della Societa Toscana di scienze naturali residente in

Pisa. Vol. 11. Nov. 1898 — Lugl. 1899.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di scienze

morali, storiche e filologiche. Ser. V, P. I. Vol. 6. P. II. (No-
tizie degli seavi), Vol. 6, Ag.-Diz. 1898. Vol. 7. Genn. -Lugl.

1899. - Rendiconti. Ser. V. Classe di scienze fisiche, matematiche
e naturali. Vol. 7 (1898), II. Sem., Fase. 12. Vol. 8 (1898 t

|
I.Sein.),

Fase. 1— 12. II. Sem., Fase. 1— 11. — Classe di scieuze morali,

storiche e filologiche. Vol. 7 ',1898), Fase. 7—12. Vol. 8 (1898),

Fase. 1—8. — Reudiconto dell' adunanza solenne del 4. Giugno 1899.

Roma d. J.

J codice Capponiani della Biblioteca Vaticana, descritti da Gius. Salvo-

Cozzo. Roma 1897.

Mittheilungen des Kais. Deutschen Archaeologischen Instituts. Hämische
Abtheilung (Bollettiuo dell' Imp. Istituto Archeologico Germanico.
Sezione Romana). Bd. 13, H. 4. Bd. 14, H. 1. 2. Roma 1898. 99.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. 34, Disp. 1— 1 5.

Torino 1898/99.

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino. Ser. II. T. 18.

19. 48. Torino 1859. 61. 99
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Osservazioni meteorologiche fatte nell' anno 1898 all' Osservatorio della

R. Univeraita di Torino. Torino 1899.

Rumänien.

Buletinul Societa^ii de seiinte fizice (Fizica, Chimia si Mineralogia) din
Bucaresci-Romänia. Anul 7, No. 6. Anul 8, No. 1— 5. Bucuresci
1898. 99.

Russland.

Acta Societatis scientiarum Fennicae. T. 24. Heisingforsiae 1899.

Fennia. Bulletin de la Socie'te" de ge*ographio de Finlande. 17. —
Atlas de Finlande. Helsingfors 1899.

Bulletin de la Socie'te' physico-mathematique de Kasan. Ser. IT. T. 8,

No. 2—4. T. 9, No. 1. 2. Kasan 1898. 99.

Kasanski, M. V., Znacenie bakteriologiceskago sposoba paspoznavanija
aziatskoj cholery. Vyp. 1—3. Kazan 1897—99-

Uöenyja Zapiski Imp. Kasanskago Universiteta. 1898, No. 12. 1899,
No. 1—8. Kasan d. J. — 4 Dissertationen a. d. J. 1898. 99.

Universitetskya IzvSstija. God 38, No. 11. 12. God 39, No. 1—8. Kiev
1898. 99.

Bulletin de la Socie'te' Imper. des Naturalistes de Moscou. Annee 1898.

No. 2— 4. Moscou d. J.

Nouveaux Memoire« de la Societe Imper. des Naturalistes de Moscou.
T. 15, Liv. 7. T. 16, Liv. 1. 2. Moscou 1898. 99.

Ucenyja Zapiski Imperatorskago Moskovskago Universiteta. Otddl
juridiceskij. Vypusk 1— 12. 15—17. 0. istoriko-filolog. V. 1—4.
6—8. 10. 12—22. 24. 25. 0. fisikomatemat. V. 1. 3 — 12. 0. est-

estvenno-istoricesk. V. 1— 7. 9— 13. Moskva 1881— 99.

Observation faites ä l'Observatoire me*teorologique de 1' Universite'

Imper. de Moscou. Juill. 1898— Oct. 1898.

Bulletin de TAcad^mie Imp. des sciences de St. PeHersbourg. Ser. V.

T. 8, No. 5. T. 9, No. 1—5. T. 10, No. 1—4. St. Pe'tersbourg

1898. 99.

Me^noires de l'Acadernie Imperiale des sciences de St. Pe'tersbourg.

Ser. VIII. Cl. phys. - matnem. Vol. 6, No. 9. 11— 13. Vol. 7, No.
1—4. Vol. 8, No. 1—5. Cl. hist.-philol. Vol. 3, No. 2—5. St. Pe'ters-

bourg 1898. 99.

Annales de l'Observatoiro physique central, publ. par. M. Rykatchctv.

Anne'e 1897, P. 1. 2. St. Pe'tersbourg 1898.

Otcet imp. archeologicesk Kommisii za r895. — Materialy po Archeo-
logii Rossii No. 21. S. Peterburg 1897.

Comite geologique, St. Pötersbourg. Bulletins. T. 17, No. 6— 10. T. 18,

No. r. 2. — Memoires. Vol. 8, No. 4. Vol. 12, No. 3. St. Pe'ters-

bourg 1898. 99.

Acta Horti Petropolitani T. 14, Fase. 2. S. Peterburg 1898.

Trudy S. Peterburgskago Obscestva estestvoyspytatelcj. — Travaux de
la Societe" des naturalistes de St. Petersbourg. Sect. de Zoologie et

de phyaiologie. T. 27, fasc. 4. T. 29, fasc. 2. St. Petersbourg
1898. — Protokoly zasödanij. Vol. 28, No. 7. 8. Vol. 29, No. 5.

2*

Digitized by Google



XX

Publications de rObservatoire central Nicolas. Ser. II. Vol. 5. u. —
Die Odessaer Abtheilung der Nicolai-Hauptsternwarte. St. Peters-

burg 1898. 99.

Godicnyi Akt Imp. S. Peterburgsk. Universiteta za 8. Februar 1899.

S. Peterburg.

Obozrenie propodavanija nauk v Imp. S. Peterburgsk. Universiteta na
osenne i vesenne polugodie 1899/1900. S. Peterburg 1899.

Zapiski istoriko-philolegiceskago Fakulteta Imp. S. Peterburgskago Uni-

versiteta. Öast 46—48. S. Peterburg 1898.

Vizantijskij vremennik (Bvfcvrtvd Xqovixo), izdavaemyi pri imp. Akad.
nauk. T. 5, Vyp. 3. 4. T. 6, Vyp. 1. 2. S. Peterburg 1898. 99.

Commentationes philologicae. Sbornik statej v cest Ivana Vasilberica

Pomjalovskago. S. Peterburg 1897.

Schweden und Norwegen.

Sveriges offentliga Bibliotek Stockholm, Upsala, Lund, Göteborg.
Accessions-Katalog. 13 (1899). Stockholm 1899.

Bergens Museum. Aarbog for 1898. 99. Bergen 1899

Sars, G. O. An Account of the Crustacea of Norway. Vol. 2, P. 13. 14.

Bergen 1899.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1898. 1899, *•

Christiania d. .T.

Skrifter udgivne af Videnskabsselskabet i Christiania. Math.-naturvid. Kl.

1898, No. 1— 12. 1899, No. 2—4. 6. 7. Hist.-filos. Kl. 1898, No.
1—7. 1899, No. 1—4. Kristiania d. J.

Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitcts Ars-Skrift. T. 34.

(1898) I. II.

Acta mathematica. Hsg. v. G. Mittag- Leff ler. 22, 3. 4. Stockholm
1898. 99.

Bihang tili Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bd. 24.

Stockholm 1899.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Haudlingar. Ny Följd. Bd. 31.

Stockholm 1898/99.

ötversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Äarg. 55.

(1898.) Stockholm 1899.

Meteorologiska Jakttagelser i Sverige utg. af Kongl. Svenska Vetens-

kans- Akademien. Bd. 35 (Ser. II, Bd. 21). Aarg. 1893. Stock-
holm 1898.

KongJ. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Mauadsblad.
Arg. 24 (1895). Stockholm 1898.

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige, utg. af Kongl. Vitterhets Historie och
Antiqvitets Akademien. D. 14, H 1. Stockholm o. J.

Kntomologisk Tidskrift utg. af Entomologiska Föreningcn i Stockholm.
Arg. 19 (1898). Stockholm d. J.

Tromso Museums Aarshefter. 18. 20. — Aarsberetning for 1894. 97.

Troms0 1896—98.

Nova Acta Reg. Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III Vol. 18,1.

Upsaliae 1899.
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Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala.
Vol. 4, P. I, No. 7. Upsala 1899.

Bulletin mensuel de l'Observatoire m<Heorologique de PUniversite* d'Upsal.
Vol. 30 (1898). Upsal 1898/99.

Eranos. Acta philologica Suecana. Ed. Vil. Lundström. Vol. 2, Fase. 3. 4.

Vol. 3, Fase. 2/3. Upsaliac 1898/99.

Schweiz.

Jahresverzeichniss der SchweizeriBchen UniverBitätsschriften 1898/99.
Basel 1899.

Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft zu
Engelberg (1897) und Bern (1898). 80. u. 81. Jahresversammlung.
— Compte rendu de la Societe" helvetique des sciences naturelles.

Session 80. 81. Geneve 1897. 98.

Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kantons
Aargau. Bd. 27. Aargau 1898.

Beitruge zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. von der Histor. u
Antiquar. Gesellschaft in Basel. N F. Bd. 5, H. 2. Basel 1899.

23. Jahresbericht der Histor. u. Antiquar. Gesellschaft in Basel. Vereinsj.

1897/98. Basel 1898.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern a. d. J. 1897.

No. 1436— 1450. Bern 1898.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubflndens. N. F.

Jahrgang 42 (1898/99). Chur 1899.

Index lectionum in univors. Friburgeuai per mens. aest. 1899 et per
mens. hiem. 1899 1900. Friburgi Helvet.

Collectanea Friburgensia. Fase. 8. Friburgi 1899. — Kirsch, Joh. Pet.,

Die christliche Epigraphik und ihre Bedeutung für die kirchen-

geschichtliche Forschung. Rede. ebd. 1898.

Memoire« de la Socie'te' de physique et d'histoire naturelle de Geneve.
T. 30, P. 1. Geneve 1898.

Mittheilungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Winter-
thur. H. 1. 1897/98. Winterthur 1899.

Anzeiger für Schweizerische Alterthumskunde. Hrsg. vom Schweizerischen
LandesmuHeum. N. F. 1, No. 1.2. Zflrich 1899.

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellachaft in Zürich. Jahrg. 43,
H 4. Jahrg. 44, H. 1.2. — Neujahrsblatt a. d. J. 1899 (ioi. Stück).

Zürich 1899.

10. Jahresbericht der Physikalischen Gesellschaft in Zürich. 1898.

Ustcr-Zürich 1899.

Serbien.

Srpska krali. Akademija. Glas. 55. 56. Godisnjak. u (1897). — Du-
brovenik i Osmansko Carstvo. Beograd 1897. 98.

Spanien.

Memorias de la B. Academia de ciencias morales y politicas. T. 3 .
—

R. Academia de ciencias mor. y polit. Ano de 1899. — Necro-
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logias de los Sefiores Academicos de nümero, fallecidos desde
i. Jul. 1885. — Programa para el concorao ordinario de 1899 y
otros concorsos. Madrid 1898. 99.

Nordamerika.

Annual Report of the American Historical Association for the year 1897. 98.

Washington 1898. 99.

Transactions and Proceedings of the American Philological Association.

Vol. 29 (1898). Boston d. .1.

Journal of the American Oriental Society. Vol. 20, No. 1. New Häven 1899.

Bulletin of the Geological Society of America. Vol. 9. Rochestcr 1898.

Maryland Geological Survey. Vol. 2. Baltimore 1898.

Johns Hopkins Univeraity Circulars. No. 139— 141. Baltimore 1897. 98 -

American Journal of Mathematics pure and applied. Publ. under the
auspices of the Johns Hopkins University. Vol. 20, No. 4. Vol. 21,

No. 1. 2. Baltimore 1898. 99.

American Journal of Philology. Vol. 19, No. 1—4. Baltimore 1898.

American chemical Journal. Vol. 20, No. 8—10. Vol. 21, No. 1—5.
Baltimore 1898. 99.

Mcmoirs from the Biological Laboratory of the Johns Hopkins Uni-
veraity. 4, 3. Baltimore 1899.

Johns Hopkins Univeraity Studies in historical and political science.

Ser. XVI, 6—12. Ser. XVII, 1—5. Baltimore 1898. 99.

Proceedings of the American Acadcray of arta and sciences. Vol. 34,
No. 2—23. Vol. 35, No. 1— 3. Boston 1898. 99.

Memoire of the Boston Society of natural history. Vol. 5, No. 4. 5.

Boston 1899.

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. 28, No. 13—16.
Boston 1899.

Bulletin of the Museum of coraparative Zoology, at Harvard College,

Cambridge, Mass. Vol. 32, No. 9. 10. Vol. 33. 34. Vol. 35,
No. 1--6. Cambridge, Mass. 1898. 99.

Annual Report of the Curator of the Museum of Comparative Zoology,
at Harvard College, Cambidge, for 1897/98. 1898/99. Cambridge
Mass. 1898. 99.

The Chicago Academy of science. Bulletin of the Geological and Natural
History Survey. No. 2. — Annual Report for 1897. Chicago
1897. 98.

The John Crerar Library. 4. Annual Report for 1898. Chicago 1899.

Field Columbian Museum. Publications. No. 29—39. Chicago 1898. 89.
— The birds of eastern North-America P. 1. ib. 1899.

Jowa Geological Survey. Vol. 9. Des Moines 1899.

The Journal of comparative Neurology. Ed. by C. L. Herrick. Vol. 8,

No. 4. Vol. 9, No. 1. 2. Granville 1899.

The Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of
science. Ser. II. Vol. 2. P. 4. Halifax 1898.

The Kansas Univeraity Quarterly. Ser. A. Vol. 7, No. 4. Vol. 8,

No. 1—3. Lawrence 1898. 99.
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(Jniversity of Nebraska. Bulletin of the Agricultural Experiment Station of

Nebraska. Vol. u,No. 55— 59. Press Bulletin. No. 11. Lincoln 1899.

Publications of the Washburn Observatory of the University of Wisconsin.
Vol. 11. 12, P. 1. Madison 1898.

Wisconsin Geological and Natural History Survey. Bulletin. No. 1. 2.

Madison 1898.

Boletin mensual del Observatorio uieteorol6gico de Mexico. Febr. 1899.

Memoria« de la Sociedad cientifica „Antonio Alzate". T. 10, Cuad. 1— 10.

Mexico 1898. 99.

16. Annual Report of the Board of trustees of the Public Museum of

the City of Milwaukee. Milwaukee 1898.

The Canadian Antiquariat! and Numismatic Journal. Ser. III, Vol. 1,

No. 4. Vol. 2, No. 1. Montreal 1898. 99.

Transactions of the Connecticut Academy of arts and sciences. Vol. 10,

P. 1. New Häven 1899.

Report for the year 1898/99, presented by the Board of Managers of

the Observatory of Yale University to the President and Fellows.

New Häven o. J.)

Annais of the New York Academy of sciences. Vol. 11, No. 3.

Vol. 12, No. 1. New York 1898. 99.

American Journal of Archaeology. N. S. Vol. 2. 3, No. 1— 3.

Norwood Mass. 1898. 99.

Annual Report of the American Museum of natural history. 1898.

New York 1899.

Bulletin of the American Geographical Society. Vol. 30, No. 5. Vol. 31,
No. 1— 4. New York 1898. 99.

Proceedings and Transactions of the R. Societv of Canada. Ser. II.

Vol. 4. Ottawa 1898.

Geological Survey of Canada. Annual Report. N. S. Vol. 9. Ottawa 1898.

Proceedings of the Academy of natural sciences of P h i 1 a d e 1 p h i a. 1898,

P. 3. 1899, P. 1. 2. Philadelphia d. J.

Transactions of the Wagner Free Institute of science of Philadelphia.

Vol. 6, Philadelphia 1899.

Proceedings of the American riiilosophical Society, held at Philadelphia.

Vol. 37, No. 158. Vol. 38, No. 159. Philadelphia 1898. 99.

Boletin de Estadistica del Estado de Puebla. ßpoc. 2. No. 2—4.
7— 11. 13—17. Puebla 1899.

The Transactions of the Academy of science of St. Louis. Vol. 8,

No. 8—12. Vol. 9, No. 1—5. 7. St. Louis 1898. 99.

Bulletin of the Essex Institute. Vol. 28, No. 7—12. Vol. 29, No. 7—12.
Vol. 30. Salem 1896—98.

Proceedings of the California Academy of sciences. Ser. III Vol. 1

:

Botany. No. 1. 3—9. Geology. No. 4—6. Zoolog. No. 6—12.
Mathematical-Physical. No. 1—4 San Fraucisco 1898. 99.

Occasional Papers of the California Academy of sciences. 6. San Francisco

1899.

The University Geological Survey of Kansas. Vol. 8. Topeka 1898.

Proceedings of the Canadian Institute. Vol 5, P. 1. N. S. Vol. 1,

P. 2/3. Vol. 2, P. 1. 2. Toronto 1896—99.
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University of Toronto Studies. Vol. 3. Toronto 1899.

Memoire of the National Academy of sciences. Vol. 8. Mcm. [2J. 3.

Washington 1898. 99.

Bureau of Education. Report of the Comniissioner of education for

the year 1896/97. Vol. 2. Washington 1898.

U. S. Department of Agriculture. Division of Biological Survey.

Bulletin. No. 9— 1 1. North American Fauna. No. 14. 15. — Yearbook
of the U. S. Department of Agriculture 1898. Washington 1898. 99.

Smithsonian Miscellaneoua Oollections. No. 856. 1170. 1172. Washington
1898. 99.

Anuual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution

for 1895/96, 1896/97. Washington 1898. — Report of the U. S.

National Museum. 1898.

Report of the Superintendent of the U. S. Naval Observatory for 1897/98
Washington 1898.

The Geological Society of Washington. Presidential Adress. 1898.

Washington 1899.

U. S. Coast and Geodetic Survey. Bulletin. No. 37—40. Washington 1899.

Report of the Superintendent of the U. S. Coast and Geodetic Survey,

showing the progress during the fiscal year ending with June 1897.

Washington 1898.

Monographs of the U. S. Geological Survey. Vol. 29. 31. 35. Washing-
ton 1898.

Annual Report of the U. S. Geological Survey to the Secretary of
the Interior. 18. 1896/97, P. I—V, 19. 1897/98, P. I. IV. VI.

Washington 1897. 98.

Fay, Edtc. Allen, Marriages of the deaf in America. Publ. by the

Volta Bureau. Washington 1898.

Südamerika.

Anales de la Sociedad cientitica Argentina. T. 46, Entr. 6. T. 47. 48,

Entr. 1—5. Buenos Aires 1898. 99.

Boletin de la Academia nacional de ciencias de la Republica Argen-
tina. [Cördobaj. T. 16, Entr. 1. Buenos Aires 1899.

Anales del Museo nacional de Montevideo. Tom. 2, Fase. 11.

Montevideo 1899.

Annuario publicado pelo Observatorio do Rio de Janeiro para o

anno de 1899. (Anno 15.) Rio de Janeiro 1899.

Actes de la Society scientitique du Chili. T. 8, Livr. 1—4. Santiago 1898.

Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen Vereins zu Santiago.
Bd. 3, H. 5. 6. Santiago 1897. 98.

Cominissao geographica e geologica de Sä o Paulo. Seceäo meteorologico.
Dados climatolögicos do anno de 1893— 1897. Sao Paulo 1895—98.

Asien.

Notulen van de algemeene en bestuurs-vergaderingen van het Bata-
viaasch Genootschap van kunsten en weteuschappeu. Deel 35,
Afl. 3. 4. Deel 36, Afl. 1. 2. 4. Batavia 1897. 98.
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Tijdschrifl voor Indische taal-, land- cn volkenkundc, uitgeg. door het

Bataviaasch Genoot*chap van kunsten cn wetenschappen. Deel 40,

Afl. 3—6. Deel 41, Afl. 1—4. Batavia 1898. 99.

Verhandelingen van het Batav. Genootschap van kuust. en wotensch.
Deel 51, St. 1. Batavia, 's Hage 1898.

Dagh-Register, gehouden int Castcel Batavia. Uitgeg. door het Batav.

Genootsch. van kunsten en wetensch. Ann. 1631— 1634. 1670— 1671.

's Gravenhage 1898.

Xatuurkundige Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, uitgeg. door de
Kon. Natuurkuudige Vereeniging in Nederlandsch-Indie. Deel 58
Ser. X, Deel 2. Batavia 1898.

Observation made at the Magnetical and meteorological Obaervatory
at Batavia. Puhl, by order of the Government of Netherlands
India. Vol. 20. 1897. Batavia 1898. — Regenwaarnemingen in

Nederl. Indie. Jaarg. 19. ib. 1898.

Alcook, A., An Account of the Deep-Sea Madreporaria collectcd by the

R. Indian Marine Survey Ship Investigator. — An Account of the

the Indian Deep-Sea Fishes in the Indian Museum. Calcutta
1898. 99.

Koehler, R. t
An Account of the Deep-Sea Ophiuroidea collected by the

R. Indian Marine Survey Ship Inveatigator. Calcutta 1899.

Imperial University, Japan. Calendar for the year 2557/58 (1897/98).
Tokyo 1898.

Annotationes Zoologiae japonenais. Vol. 2, P. 4. Vol. 3, P. 1. Tokyo 1898.

The Journal of the College of science, Imp. University, Japan. V0I.9, 3.

ro, 3. 11, 1—3. 12, 1—3. Tokyo 1898. 99.

Mittheilungen aus der mediciniseben Facultät der Kais. Japan. Uni-
versität.. Bd. 4, No. 3—5. Tokio 1898. 99.

Proceedings of the R. Society of Victoria. Vol. 11, P. 2. Melbourne 1899.

Journal and Proceedings of the R. Society of New South Wale«.
Vol. 32 (1898). Abatract of Proceedings. Nov. 1898.—Aug. 1899. —
Australian Museum. Report for 1898. Sydney d. J.

Report of the 7. Meeting of the Australian Association for the advan-
ceiuent of science. Sydney 1898.

Fritsehe, H., Die Elemente des Erdmagnetismus für die Epochen 1600,

1650, 1700, 1780, 1843 u. 1885 und ihre saeeularen Aenderungen.
St. Petersburg 1899.

Gcinitz, H. B. , Sur Storeosternuni humidum du Musee Roy. de Mine-
ralogie de Dresde. Trad. par J. Fmipont. Liege 1K99.

Gemimann, W., Die Geheimsvmbole der Chemie und Medicin des
Mittelalters Graz 1899

Australien.

2. Einzelne Schriften.
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Mnintcaring, G. B., Dictionary of the Lepcha-Language. Revised and
completed by Albert GrümcaUl. Printed and puhlish. by order
of Her Majesty's Secretary of State for India in Council. Berlin 1898.

Schur, W., Neue Reductiou der von W. Olbers von 1795 bin 1831

auf seiner Privatsternwartc in Bremen angestellten Beobachtungen
von Kometen und kleinen Planeten. S.-A.

Schwedtr, G., Die Bodentemperatur bei Riga. Riga 1899.

Socolou', Serge, Correlations regulieres du Systeme planet aire avec

l'indication des orbites des planetes inconnuesjusqu'ici. Moscou 1899.

—
, Ascensions droites moyennes des etoiles principales pour

P e'poque 1885, 0. S.-A. St. Ptftersbourg 1898.

Thomsen, Vilh., Inscriptions de 1* Orkhon (Memoire« de la SoeieV
finno-ongrienne

, 5). Helsingfors 1896.

Wathworth, E., The origin an mode of occurence of the Lake Snperior

Copper-Deposits. S.-A. 1897.
——

, The elective Systeme in engineering Colleges. S.-A. 1896.

, Some statistics of engineering education. S.-A. 1897.
—

, The Michigan College of mines. S. A. 1897.

Druck von KU. Teubner in L«ip«itf
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SITZUNG VOM 4. FEBRUAR 1899.

Herr Wülker hielt einen Vortrag über den Briefwechsel zwigchen

Ad. Ebert und Feri>. Wolf (erscheint in den „Berichten").

Herr Schmabsow legte eine Abhandlung vor über die Compositions-

gesetze Lor. Gwberti's an der ersten Broncethür des Baptisteriums

in Florenz (für die „Abhandlungen 41
) und hielt einen Vortrag über

den Meister E. S. und das Blockbuch „Ars moriendi".

August Schmarsow: Der Meisler E. S. und das Blockbuch *

„Ars tnoricndi".

Mit den Fortschritten unsrer Forschung über die Geschichte

des Holzschnitts und Kupferstichs im 15. Jahrhundert verbindet

sich vielfach die Klärung der bisherigen Ansichten über das Ver-

hältnis der deutschen und niederländischen Kunst. Mit Freuden

begrüfsen wir deshalb jeden Zuwachs an Veröffentlichungen des

oft weit verstreuten und schwer zugänglichen Materiales, das

dieser Erkenntnis zu dienen vermag. So erscheint eben jetzt

gewils dankenswert und willkommen die Publikation des einzigen

vollständigen Oxforder Exemplares jener Folge von 1 1 Kupfer-

stichen zur Ars moriendi, die erst neuerdings von Max Lehrs mit

Kecht für den Meister E. S. in Anspruch genommen sind, und

damit verbunden einerseits die Kopieen dieser Stiche von dem

sogenannten Erasmus -Meister, andrerseits jenes berühmte Block-

buch der Sammlung Weigel, die sich beide im British Museum
zu London befinden. 1

) Mit Hülfe dieser getreuen Abbildungen in

1) The Master E. S. and the Ars Moriendi, a chapter in the History

of Engraving during the XVth Century . . . by Lionel Cist, F. S. A.

Oxford 1898. Vgl. dazu Max Lehrs, Der Künstler der Ars moriendi

und die wahre erste Ausgabe derselben, Jahrb. d. k. preufs. Kunst-

sammlungen XI, 3. 1890 S. 161 ff. (mit einigen Abbildungen sehr un-

gleichen Wertes). Die Ars moriendi der WEioELschen Sammlung war
1881 von der Holbein-Society nach sorgfältig gezeichneten Kopieen von

F. C. Prk e in Litographie herausgegeben von W Harry Ryi.anms mit

Vorrede von Oeoroe Rillen.

Phil.-hi>t. flaue 1H9<». 1
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•2 AtoiKT SniMAnsow:

Faesimiledrueken werden wir erst in Stand gealtert, das Verhältnis

der Stiche des Meistere E. S. und die Holzschnitte des Blocklmches

zu einander in unmittelbarer Vergleichung zu prüfen und die

Urteile der Spezialforscher, denen die Mehrzahl der Fachgenossen

nur mühsam nachzugehen vermochte, mit gleichen Mitteln gegen

einander abzuwägen. Die vorausgeschickte Abhandlung von Lionel

Cüst schliefst sich durchaus den Ergebnissen von Max Leiirs

an, dessen Umsicht und Sachkenntnis wir schon manche glückliche

Bereicherung auf diesem Gebiet verdanken. Der englische Ge-

lehrte anerkennt und bestätigt auch die Schlußfolgerungen, die

Lehks aus dem Vergleich dieser Kupferstiche mit den Holztafel-

drucken der Weigeliana gezogen hat, dafs nämlich die einzig er-

haltene Folge von Stichen des Meisters E. S. in Oxford als die

wahre Editio prineeps der Ars moriendi anzusehen sei, während

' die Bildtafeln des Blocklmches wenig mehr als vergröfserte Kopieen

der gestochenen Originale darstellen.

Wenn diese Ueberzeuguug von Leiirs und ("ist als end-

giltig angenommen werden müfste, so wäre damit allerdings eine

Verschiebung der bisherigen Meinungen in mehr als einem Sinne

unvermeidlich. Nicht allein die Geschichte der graphischen Künste

während der wichtigsten Frühzeit hätte ihre Darstellung und ihre

Auffassung wesentlich abzuwandeln. Auch die allgemeine Kunst-

geschichte würde sich, besondere bei der Frage nach dem Anteil

der deutschen und dm* niederländischen Kunst an der durch-

gehenden Entwicklung der Renaissance diesseits der Alpen, nicht

enthalten dürfen, dieser Entscheidung zu Gunsten des deutschen

Kupferstechers Rechnung zu tragen. Handelt es sich doch für

den Goldschmied, den wir am Oberrhein, auf Grund sprachlicher

und heraldischer Erwägungen am ehesten im Breisgau, erwachsen

glauben, nunmehr um das künstlerische Eigentumsrecht an einer

Bilderfolgc, die in zahlreichen Vervielfältigungen verbreitet, während

der zweiton Hälfte des 15. Jhrdts. zu einem wesentlichen Bestand-

teil des geistigen Lebens geworden ist und eben deshalb als

religionsgeschichtliche Urkunde nicht minder denn als schöpferische

Leistung der Grinelkunst in jeder Charakteristik damaliger An-

schauungen verwertet werden sollte.

Die Bedeutung dieser Frage macht es dem Kunsthistoriker

zur Pflicht, die Schlufsfolgcrungcn der beiden Spezi al forscher auch

unter dem Gesichtspunkt der weiteren Zusammenhänge damaliger

Kunstentwicklung ins Auge zu fassen. Und grade hier scheint
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Der Meistkr E. S. und das Blockbuch „Aus morikndi". 3

die wissenschaftliche Kritik des vorhandenen Materiales sich allzu

sehr auf die Berücksichtigung antiquarischer oder spezieller, dem
Sondergebiet der graphischen Kunst allein entnommener Instanzen

zu beschränken und den rechtzeitigen Ausblick in das höhere

und umfassendere Gebiet der Malerei zu versäumen, so dafs sie

in Gefahr kommt, Fehlschlüsse zu begehen, deren Tragweite denn

doch für uns Alle zu grofs ist, um sie unbeanstandet sich ein-

bürgern zn lassen.

Das Blockbuch „Ars moriendi" aus der Sammlung Weioel
hatte bisher den gröfsten Anspruch auf Originalität behauptet.

Seine elf Bildtafeln schienen die künstlerische Schöpfung, die dem
Cyklus zu Grunde liegt, in ihrer ursprünglichsten Form zu bieten,

soweit die erhaltenen Ausgaben sie heute zurückzuverfolgen ge-

statten. Betrachten wir deshalb diese Holztafeldrucke zunächst

einmal ohne jede vorgefafste Meinung auf den Gehalt des Wissens

und Könnens hin, über den der Urheber der gezeichneten Vor-

lagen verfügte, als käme es darauf an, ihren historischen Platz

erst zu bestimmen. Schon die schlichte Einfassung aller Tafeln

lehrt uns etwas ganz Positives. Es ist keine einfache Gränzlinie

oder ein Paar von Parallelstrichen rings um die rechteckige

Bildfläche gezogen, deren Breite sich zur Höhe beinahe wie 6 : 8

verhält; sondern es ist ein fester Rahmen konstruiert, wie aus

einer Holzleiste, deren Dicke sorgfältig in Perspektive gesetzt

wird, so dafs dieser Rand sich nach innen zu vertiefen scheint;

ja diese Vertiefung ist oben und an der rechten Seite sogar durch

Querschraffierung im Sinne solcher optischen Wirkung regelrecht

schattiert, so dafs über den angenommenen Lichteinfall von rechts

oben kein Zweifel bleibt. Das heifst, der Künstler rechnet von

vornherein mit den Anforderungen einer exakten Raumdarstellung

auf Grund der Linearperspektive und der Schattenkonstruktion.

Diese praktischen Grundlagen des Realismus beherrscht er soweit,

dafs sie zum Ausgangspunkt seines ganzen Verfahrens werden,

um die leere weifse Fläche in ein Bild zu verwandeln. Er geht

also der Anschauung des Raumes samt den Körpern darin mit

Zahl und Mafs zu Leibe. Das unterscheidet ihn schon von mancher

früheren Generation, deren Zeichnung in der Fläche bleibt und

sich der zweidimensionalen Ausdehnung anschmiegt, nur hier und

da einmal tastend eine Anweisung auf die dritte Dimension zu

geben versucht. Man vergleiche daraufhin die Entwieklungsreihe

1*
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4 AlTOUBT ScHMARftOW :

der ersten deutscheu Stecher, vom Meister der Spielkarten zu dem

der Liebesgärten und von diesem zum Meister E. S., der in seinen

Anfängen, die bis vor 1450 zurückreichen , seine Gestalten auf

unbezeichneten Grund hinsetzt, selbst bei sitzenden Figuren keinen

Anhalt für die Orientierung unseres Raumsinnes anbringt, und

erst später, namentlich auf den signierten Blättern mit den Daten

1465, 1466, 1467 sich auf ausführliche Schilderung der Bühne

einläfst.

An diesen perspektivischen Rahmen, der auf den Textblättern

des Blockbuches mit sichtlicher Freude wiederholt, aber zuweilen

in falscher Stellung der Schattenseiten (Cust 51. 53. 55 und

wieder anders 61) angebracht wird, setzt auf dem ersten und

fünften Bilde (Cust Ia und IIIa) der ebenso perspektivisch ver-

jüngte Fufsboden an, dessen Fliesenbelag auf dem ersten Bild

viel sorgfältiger beobachtet und in mehreren Reihen durchgerührt

ist als auf dem späteren, das die Schulregel der Konstruktion

dagegen roher und ungeschickter zur Schau stellt, indem die Platten

mit der Schmalseite nach vorn gekehrt sind, — gewifs ein Moment,

das mindestens auf die Beteiligung verschiedener Holzschneider hin-

führt. Aber auch der Zeichner hat bei den übrigen Blättern auf die

Wiederholung dieses Netzes von Transversalen verzichtet und nach

Feststellung des weitem Aufbaues, der für alle gilt, der Schattierung

allein vortrauen dürfen, ja vielleicht auch sonst die Vorlage für

den Holzschneider nicht immer zum gleichen Grade der Genauig-

keit ausgearbeitet, zumal da die Einzelheiten des Schauplatzes

wiederkehren sollten. Den Hauptanhalt für die räumliche Orien-

tierung und den Vollzug der Tiefendimension gewährt die Bett-

stelle des Sterbenskranken durch alle Scenen hin. Aber dieses

Bett ist wieder anders auf die Bühne gestellt, als die früheren

Zeichner getan haben würden und tatsächlich überall, wie in den

zahlreichen Darstellungen vom Tode der Maria, bisher getan haben, so

lange ihnen die Gesetze der Linearperspektive nicht so geläufig, oder

die Ausbeutung der Raumwerte nicht so Bedürfnis waren, wie

diesem klar berechnenden „Prospcttivo", den man auf italienischem

Boden als resoluten Quattroceutisteu bezeichnen würde. Er zeigt

das Lager nicht in der bequemsten Ansicht von der Langseite

parallel zur Grundlinie des Schauplatzes, auch nicht von dem

Fufsende in der Hauptaxe vom an der Rampe, sondern schräg

gestellt in der Diagonale von links unten nach rechts hinauf, so

dafs auf seiner beschränkten Bildfläche möglichst viel Spielraum
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Der Meister E. S. ubtd das Blockbuch „Aks moriendi*'. 5

ringsum, links und rechts, zu Füßen und zu Häuptcn des Sterbenden,

für die verschiedenen Parteien übrig bleibt, die sich hier um seine

.Seele streiten sollen. Beweist die Ansicht der hölzernen, einfach

und derb gearbeiteten Bettstatt in dieser schwierigen Uebcreck-

stcllung und die Verteilung der Schattep auf ihren Pfosten oder

Wandungen wieder die Sicherheit des Meisters in solchen Dingen,

die er mit Behagen hier durch eine Bekrönung auf dem Pfosten,

dort durch einen Baldachin am Kopfende oder ausgeschwungenen

Schnitt der Lehne variiert, so kann der Verzicht auf jede genauere

Ausfuhrung des Hintergrundes, wie etwa der Zimmerwände, nur

ebenso bewufste Rechnung mit den Bedingungen klarer Komposition

und verständlicher Gestaltung des Figürlichen bedeuten. Dieser

Hauptsache zuliebe läfst er seine Raumschilderung mit der weifsen

Fläche abschneiden. Seine perspektivische Konstruktion des Schau-

platzes ist aufscrdem unter so hohem Augenpunkt genominen,

dafs hier im Hintergrunde doch nur Halbheiten noch erscheinen

würden. Diese Wahl der Aufsicht von oben her ist aber ein

charakteristisches Kennzeichen der niederländischen Maler in der

ersten Hälfte oder besser dem zweiten Viertel des I 5. Jhdrts., bei

denen selbst noch manche Verseheu unterlaufen. Bei den Holz-

schnitten vollends müssen wir stets mit dem mangelhaft geschulten

Auge der Arbeiter und den Hindernissen des Materiales rechnen,

so dafs Ungleichmäfsigkeit der Wiedergabe noch nicht auf In-

korrektheit der Vorlage zurück zu sehliefsen erlaubt.

Die rliumliche Abgrenzung der Bühne nach hinten zu konnte

um so eher wegbleiben, je fester sich dieser Zeichner auf die

raumschaffende Kraft auch seiner Figuren selbst auf dem weifsen

Grunde verlassen durfte. Wie die eckigen Bettpfosten mit oder

ohne Pyramidalspitze oder Kugel darauf, oder wie die Säule mit

dem Götzenbild, setzt er seine Figuren als Körper in den Raum,

die ihren Platz behaupten, so dafs wir ihnen zutrauen, sie würden

sieb hart aneinander stofsen wie wirkliche Dinge sonst. Dieser

Eroberer der Wirklichkeit macht darin keinen Unterschied zwischen

den irdischen Personen, die hier am Lager auftreten, und dem

Teufelsspuk der Hölle oder den Erscheinungen des Himmels. Ja,

die klassischen Muster aus ferner Vergangenheit wie Salorao, der

sich durch ein Weib zum Götzendienst verleiten läfst, oder die

Schemen der Vorstellungswelt, die der Gedanke an Selbstmord

auslöst, gewinnen so volle Leibhaftigkeit, wenn auch nicht immer

das volle GrÖfsenmafs der anwesenden Menschen. Die Heiligen
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Aioisi Sciimarsow:

mit ihren Attributen in der Hand treten so greifbar nahe, wie

die Erinnerungsbilder längst verflossener Sünden in vollendeter

Halluzination ; der Sturz des Paulus mit dem Donnerwetter (in

Gestalt einer stilisierten Wolkenfalbel, aus der Steine herabfallen)

hinterdrein geschieht mit Rofs und Reiter zu Füfsen des Bettes

fast so wahrheitsgemäfs wie der Sturz des gedeckten Tisches und

der Fufstritt gegen den Beichtvater nur gegeben werden können;

das Wohnhaus mit Vorratskammer und Stallung wird ebenso

dreidimensional im Sterbezimmer aufgebaut, wie die Lämmer des

guten Hirten sich ans Lager drängen, oder der Hahn des Petrus

und die Taube des heiligen Geistes auf dem Bettrand hocken;

der reuige Schacher, der am Holze hängt, steht genau so tat-

sächlich am Fufsende, wie Christus am Kreuz vor dem Angesicht

des armen Sünders im Todeskampf.

Ueber die verstandesklare Sinnesart dieses eingefleischten

Realisten ist ebensowenig Ungewifsheit möglich, wie über die

Leistungsfähigkeit seiner Figuren in ihrem Ausdruck und Gebaren,

in ihrem ruhigen Dasein oder lebendigen Tun. Jede dieser

Figuren ist für ihre Stelle berechnet, und an diesem Punkte, wo

sie einzugreifen hat, übt sie unfehlbar ihre Wirkung aus, vor

allen Dingen die mimische Funktion, die nur ihr bestimmt war.

Untersuchen wir aber die Grundlage ihrer Gestaltenbildung näher,

so kommen wir auf eine Schule, die unmittelbar aus der Skulptur

an den Gränzen Nordfrankreichs hervorwächst, als deren Mittel-

punkt wir etwa Toumay bezeichnen dürfen, wenn wir die Be-

ziehungen zur Hauptstadt der französischen Könige und zur

Residenz der burgundischen Herzoge, Paris seit Charles V und

Dijon seit Piiillipi» dem Kühnen nicht aus den Augen verlieren.

Es ist niemand anders als Rogikk van der Weyden, der so nach-

weislich die Principien dieser bildnerischen Schulung im Zusammen-

hang mit der gotischen Bauhütte, mit ihrer Kenntnis der Pro-

portionen und der Perspektive, in die Malerei überträgt, und nur

allmählich in seinen Kompositionen die gewohnte Einordnung in

die architektonische Räumlichkeit und Umrahmung aufzugeben

sich bequemt. Es sind seine feinknochigen und beweglichen

Figuren, die uns hier begegnen, mit ihrer etwas eckigen Eleganz,

ihren mageren aber nervigen Extremitäten, ihren schmalen aber

fest gebauten Köpfen, ihren scharf wie in Stein gemeifselten oder

aus Buchsbaumholz geschnitzten Gesichtern, deren Fleisch und Haar
färbe ebenso wie ihre Gewandstoffe mehr den Eindruck polychromer
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Dek Mkistkk E. S. und da« Blockblch „Abb moriendi". 7

Skulpturen als den naturfarbiger Lebewesen oder wirklicher Ge-

webe hervorbringen, d. h. mehr bemalt als gemalt sind.

Es fragt sieh nur, in welchem Grade diese Abkunft von

dem Brüsseler Ratsmaler Booier van deu Weyden aus Tournay

angesichts dieser Holztafeldrucke der WEioELschen Ars moriendi

zugegeben werden müsse. Da ist zunächst zu betonen, dafs nicht

allein die Heiligen des Himmels und die Menschenkinder in ihrem

Zeitkostüm oder ihrer Nacktheit sich genau so auf dem grofsen

Altarwerke zu Beaune finden, das auf den iiufsersten Flügeln den

Eingang der Auserwählten durch die goldne Pforte des himm-

lischen Jerusalem und gegenüber den Stur/ der Verdammten in

den Abgrund der Qualen darstellt, auf den Aufsenseiten aber grau

in grau die Verkündigung und die Einzelfiguren des nackten

Sebastian und des Eremiten Antonius (neben vollfarbigeu Stifter-

portraits) darbietet. Auch die Ausgeburten der Unterwelt verraten

ihrerseits durch die konsequente Durchbildung des organischen

Gewächses selbst in abenteuerlichster Verquickung tierischer und

menschlicher Formen sicherlich ebenso ihre Herkunft aus einer

plastisch gewissenhaften, bildnerisch im echt gotischen Sinne routi-

nierten Schule deren phantastische Erfindungen noch den Zusammen-

hang mit dem geläufigen Kapital flandrisch-französischer Portal-

Skulpturen niemals verläugnen. Die gemeifselten Darstellungen

des jüngsten Gerichts sind die gemeinsame Quelle. Und die er-

staunliche Leistung Maktin SrnoNGAUEits in der Entrückimg des

hl. Antonius wird erst erklärlich, wenn wir das doppelte Erbteil

der Bildner und der Miniaturen aus der französisch-burgundischen

Kunst gebührend in Rechnung setzen. Diese Dämonen der Weiuel-

schen Ars moriendi sind keine Fehlgeburten einer ungeschulten,

wenn auch originellen, im Augenblick nur aus sich selber schöpfen-

den Traumwelt, sondern die — man möchte sagen — lebensfähigen

Mißgeburten einer perversen Natur, konsequente Gebilde eines

realistisch gesonnenen, aber in allen Sätteln gerechten, in der

Generation der Sataniden wölbewanderten Kenners des Inferno

cristianisshno. Selbst die VVertabstufung des Mafsstabes, die dem

Grade der Verwirklichung entspricht, ist ein geläufiges Kunstmittel

des Rooier van i>ek Weyden. Sogleich auf dem ersten Blatte

der Sterbenskunst haben wir das Register beisammen, vom Prota-

gonisten der Versucher bis zu dem kleinen Selbstmörder und seiner

nackten Verfolgerin mit Geifsel und Rute, die als Ursache und

Wirkung, antieipierte Verkörperungen des Ideenlaufs, nur als
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Symbole des Begriffs hier auttauchen, aber auch als puppenhafte

Körper noch ihre Gravitation ausüben bis in die Sphäre des

Willens hinein. Und diese Verkleinerung des Mafsstabes geschieht

hier, wie nicht unbemerkt bleiben darf', im graden Gegensatz zur

perspektivischen Verjüngung des Raumes, aus der Mitte her nach

vorn, unmittelbar an der Rampe dieser sicher entworfenen Bühne.

Ist nicht System in diesen Widersprüchen?

Damit rühren wir aber wieder an den Kern der Gesamt-

ökonomie, an das Ineinanderwirken der räumlichen und der körper-

• liehen Faktoren. Und beachten wir nun noch einmal, mit welcher

stereometrischen Unerbittlichkeit hier das Bett des Sterbenden,

die Säule mit dem Idol, das Kreuz mit dem reuigen Schacher,

ja der Crucifixus selber in gröfstmöglicher Höhe hineingesetzt

werden in den Innenraum, wie aufgepflanzt auf dem Podium, wo
das spannende Schauspiel sich so drastisch vollzieht, — so kann der

entscheidende Vergleich mit dem Altarwerk Rooiers im Museum
von Antwerpen nicht ausbleiben, das er für Jean Chevrot, 1437—60

Bischof von Tournay, gewifs nach dessen Einzug (1440) für

seine Kathedrale gemalt. Wir erblicken im Mittelschiff des

gotischen Domes den Gekreuzigten in voller Höhe und Körper-

lichkeit aufgerichtet, wie ein mächtiges Skulpturwerk, am Fufse

des Stammes auf dem Fliesenboden die Gruppe der wehklagenden

Seinen, in derselben vollrunden holzgeschnitzten und bemalten

Plastik, aber unter dem merkwürdig hoch genommenen Augenpunkt,

so dafs wir auf sie herabschauen. In den Kapellen der Seiten-

schiffe links und rechts aber wie am Hochaltar werden die sieben

Sakramente vollzogen, leibhaftig und bunt wie die tägliche Wieder-

kehr in den Lebensäufscrungen kirchlicher Praxis, nur zusammen-

gehalten durch die Räumlichkeit des gotischen Baues, von dem
wir viel zu viel in voller Schärfe zu sehen bekommen, durch die

streng durchgeführte perspektivische , mehr durch übersichtliche

Klarheit im Interesse der Baukunst, als durch malerische Gesamt-

wirkung im Sinne eines Bildes ausgezeichnete Disposition, und

endlich durch die polychromen Engelchen, die gleich flatternden

Vögeln mit langwehenden Gewändern die Verbindung aller Momente
mit der einen Hauptsache, dem Sühnopfer am Kreuz, doch mehr

verstandesmäfsig und farbensymboliseh bedeuten, als sinnlich und

geniefsbar für das Auge vermittein.

In den Kapellen ringsum gewahren wir nicht nur die näm-

lichen Menschenfigurcu wie in dem WEHiELSchen Blockbuch, sondern
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Der Meister E. S. und das Blockblch „Ars mohiekiu". 9

auch die nilmlichen Kompositionsgesetze. Mau beachte die seit-

liche Verlegung des Augenpunktes aus dem Mittelrahmen nach

links, analysiere einmal die Taufe und Firmelung oder die Trauung

und die letzte Oelung, bei der vollends das Bett des Sterbenden,

der nackt unter der Decke liegt, so rücksichtslos aus der Behausung

des Bürgers in das Gotteshaus gestellt ist, wie der Crucifixus dort

aus der Kirche in die Stube, und frage sich, wie die Anordnung

mutatis mutandis in dem Holzrahmen dieser Bildtafeln des Block-

buches ausfallen würde. Schneiden wir die überflüssige Höhe

des Kirchenbildes weg, so habeu wir das Verhältnis aller Bestand-

teile, besonders die konstitutive Grundlage des Aufbaues aus

Körpern und Kaumfaktoren beisammen, wie in den Holzschnitten

für deren eigenste Bedürfnisse doch diese fest organisierte, stcreo-

metrisch konsequente und plastisch ausgerechnete Oekonomie nicht

erfunden zu werden brauchte. Wie in Ro<jiers Kathedralgemülde

steckt in dem Sterbezimmer, das uns die elf Holztafeldrucke in

Variationen eines Grundschemas vorführen, das volle Erbteil der

gotischen Bauhütte, — für die monochromen Bilder gewifs ein

Ballast von Realität, der nur für die harten Köpfe des Quattrocento

und die Herzenshärtigkeit dieser Christengencration vielleicht not-

wendig, auch in der Kunst erklärlich wird. Haben wir das fest-

gefügte Gerüst, das beiden Kunstwerken gemeinsam ist, einmal

biosgelegt, dann mag auch auf Rügiers andre Hauptwerke, wie die

Kreuzabnahme im Escurial, oder den Marien- und den Johannis-

altar in Berlin, oder das Triptyehon aus S. Columba von Köln

in der Pinakothek zu München hingewiesen werden. Selbst ein

Blick auf die Berner Teppiche mit Geschichten des Grafen

Herkenbald, die allein uns einen Begriff wenigstens von den

frühen Gerechtigkeitsbildern im Rathaus zu Brüssel vermitteln,

nachdem die Originale verbrannt sind, wird lehrreich wegen der

Darstellung des Sterbenskranken in seinem Bett, während der

Crucifixus im Antwerpener Bilde, der in seiner Parallelstellung

der Beine mit den Holzschnitten übereinstimmt , doch den Ver-

gleich mit dem späteren Wiener Krcuzigungsaltar zur Seite «schiebt.

Nur einmal, auf der letzten Bildtafel des Blockbuches, wird

das sonst, durchgehende Grundschema der Komposition verlassen,

d. h. nur umgekehrt: das Sterbebett aus der einen Diagonale der

Bildflache in die andere verschoben, so dafs es mit dem Kopfende

nach der linken Seite steht. An diesen auffallenden Unterschied
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hat die neueste Kritik ihre Hebel angesetzt, um das bisherige

Werturteil über die WEiGELSche Ars moriendi zu verschieben, das

Ansehen des Blockbuches als Editio prineeps zu untergraben und

sie als nichts anderes denn eine vergröfserte Kopie der Kupfer-

stichfolge des Meisters E. S. zu erweisen. Hier soll der Zeichner

der Holzschnitte sich nicht anders zu helfen gewufst haben, als

mit einer Umkehrung der ganzen Komposition, so dafs ihm die

Symmetrie mit der ganzen übrigen Reihe verloren gieng. 1

)

Fragen wir nach der Ursache, weshalb hier überhaupt eine

Umgestaltung angenommen werde, so müssen wir schon auf die

Ausführungen von Max Lehks selber zurückgreifen, um seinen

Gründen womöglich gerecht zu werden. „Den deutlichsten Be-

weis für die Priorität der Stiche, sagt er, bietet das Schlufsblatt

der Folge mit dem Triumph über alle Versuchungen in der

Todesstunde." Wie er annimmt, „war dem Meister E. S. bei

dieser Komposition [d. h. im Ausführen einer eigenen Erfindung

J

der für einen Anfänger in der Kunst des Kupferstichs entschuld-

bare Irrtum passiert, dafs er — die Spiegelwirkung des fertigen

Abdrucks einen Moment aufscr Acht lassend — gegen alle

Tradition Maria rechts und Johannes links vom Gekreuzigten

stellte [Lkhrs rechnet vom Beschauer aus] und dem entsprechend

Christi Haupt nach rechts (zur Mutter) blicken liefs, sowie seinen

linken Fufs über den rechten legte. Die entgegengesetzte An-

ordnung [nämlich die, dafs Maria zur Rechten ihres Sohnes,

Johannes zu seiner Linken steht] ist in der Kunst des späteren

Mittelalters dermafsen typisch, dafs man bei Darstellungen des

Gekreuzigten gewöhnlich schon hieran erkennt, ob eine Platte

zum Abdruck bestimmt sei, ob es sich um ein Niello oder um
den Abdruck einer Zierplatte handle. Es ist daher nicht zu

verwundern, dafs schon der Meister des hl. Erasmus in seiner

gestochenen Kopie dieses Blattes die Stellung der betenden

Zeugen berichtigt und dem Haupt Christi die vorgeschriebene

Richtung gab. (Die falsche Fufslagc behielt er bei.)"

„Der Künstler der xylographischen Ausgabe machte sich

indefs die Sache noch leichter, indem er aus demselben Grunde

die ganze Komposition von der Gegenseite kopierte, ohne zu be-

denken, dafs auf diese Weise das Kopfende des Sterbebettes

nach links statt wie auf den .vorhergehenden Blättern nach

1) Ccst a. a. 0. p. 20.
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rocht« zu stehen kam. Ist es demnach denkbar, dafs der

Meister E. S. wenn wir Um als Kopisten ansehen wollen, eine

solche Veränderung ohne ersichtlichen Grund vorgenommen

haben würde, um dagegen einen für seine Zeit unerhörten ikono-

graphischen Fehler einzutauschen? Diese Annahme ist meines

Erachtens ganz ausgeschlossen, und damit ist die Priorität der

Stiche zur Genüge dargetan. Ihm gebührt die Ehre der Er-

findung jener für das XV. Jahrhundert hochbedeutsamen Kom-
positionen, und seine Ars moriendi ist in Wahrheit die erste

und älteste des später so beliebten und verbreiteten Volksbuches,

das Urbild aller in Kupfer gestochenen und in Holz geschnittenen

Kopieen." (Lehks a.a.O. p. 167.)

Allerdings, ein ersichtlicher Grund sollte vorhanden sein,

weshalb diese letzte Komposition in dem einen Falle so, im

/weiten grade entgegengesetzt gewendet ist. Die Durchführung

der gleichen Richtung auf allen Blättern der Folge spricht zu-

nächst sehr selbstverständlich für die Kupferstiche des Meisters E. S.,

solange wir nur diese Symmetrie ins Auge fassen und in der

Holzschnittfolge dann die auffallende Abweichung davon be-

merken. Wenn nun aber der ersichtliche Grund für diese Um-
drehung der letzten Komposition doch noch ein andrer und bei

weitem augenfälligerer wäre, als der ikonographische Fehler des

Meisters E. S., bei dem übrigens auch die Kerze dem Sterbenden

in die linke Hand gesteckt wird, während der Priester sie ihm

im Holzschnitt wol dem Ritus angemessener in die Rechte

giebt 1
), — wenn wir damit gar auf das ursprüngliche Motiv

stiefsen, das bei der Erfindung der Komposition, d. h. bei der

Originalzeichnung, die doch auch beim Kupferstiche wol als

vorher festgestellt angenommen werden müfste, entscheidend mit-

gewirkt hätte, und so schon von vornherein die unbequeme Ver-

änderung der sonst mechanisch wiederholbaren Hauptdisposition

veranlassen mufste?

1) Ich lege auf diesen von Lkhks und Cist übersehenen Punkt

kein gröfseres Gewicht, du die gleichzeitigen Darstellungen vom Tode
der Maria, wenn die Kerze vorkommt, unter sich sehr variabel er-

scheinen. Vgl. aber Suionoai ers Stich, wo sie in die Hechte gegeben

wird, mit dem Bilde des Meisters von Flemai.i.e in London, wo beide

Hände zusammenliegen, und dem des Huoo van der Goes in Brügge,

wo das Licht erst angezündet wird. Auf dem Sterzinger Altar von

H. Mt'LTjjcHEit 1458 kommt dieser Ritus nicht vor, dagegen bei Pacher

in St. Wolfgang und sonst.
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Wir dürfen doch nicht vergessen, dafs die Holzschnittfolge

aus der Weigeliana ein Blockbuch ist Für diesen Zweck ist

der beigegebene, auf besondern Tafeln geschnittene, aber mit

demselben perspektivisch (z. T. fehlerhaft schattiert) dargestellten

Kähmen eingefafste Text natürlich mit Hülfe eines Schriftgclehrten

hergestellt worden. Die Folge von Bildtafeln ist freilich auch,

wie wir hernach hervorheben müssen, nicht ohne geistlichen

Kinrat, ja nicht ohne eingehende Verständigung des Künstlers

mit dein Kleriker (der hier übrigens in der Mönchs-Kapuze auf-

tritt! also den Wirkungskreis der Bettelordcn mitten im Volke

bezeichnet) zu Stande gekommen. Aber sie hängt mit dem bei-

gelegten Textinhalt nicht so unauflöslich zusammen, dafs gleich-

zeitige Entstehung beider angenommen werden müfste. Die xylo-

graphischen Textseiten könnten erst nachträglich hinzugefügt

sein, vielleicht gar für den Gebrauch des Geistlichen, jedenfalls

des lateinkundigen Lesers mehr als für den Laien. Die Bilder-

folge wenigstens kann für sich bestehen. Und die Gesamt-

disposition des Cyklus beweist zwingend, dafs sie unabhängig

von den Textplatten für sich getroffen wurde. Ja, die An-

ordnung der Textseitc rechts neben der Bildtafel, wie die vor-

liegende Publikation sie der Einfachheit halber darbietet 1
), wider-

spricht gradezu der ursprünglichen Einteilung des Stoffes, sowol

in auschaulieh - künstlerischer als auch in logisch - gedanklicher

Beziehung. Die ursprüngliche Anordnung der elf Bilder ist

auch die des scholastisch durchpointierten Traktates, d. h. so ge-

dacht, dafs fünf Versuchungen geschildert werden und fünf

Tröstungen oder Errettungen daraus, und zwar so, dafs diese

zweimal fünf Auftritte paarweis korrespondieren. Auf die Tem-
tacio dyaboli de tide folgt als Gegenstück die Bona inspiratio

angeli de fide; auf die Temptacio dyaboli de desperacione folgt

ebenso die entsprechende Bona inspiratio angeli contra despera-

tionem; der Temptacio dyaboli de impaciencia steht die Bona
inspiratio angeli de paciencia gegenüber; der Temptacio dyaboli

de vana gloria die Bona inspiraeio angeli contra vanam gloriam;

i) lieber die Druckanordnung des erhaltenen Exemplare» und die

leeren Seiten darin vgl. Weioei. u. Zestkrmann, Anfänge der Druckcr-

kunst, wo auch ausfuhrlich über das Verhältnis des xylographischen

Textes zu dem umfassenderen Traktat Speculum artis bene moriendi
gehandelt worden ist. Vgl. auch G. Bullees Einleitung zur Ausgabe
von 1881.
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endlich der Tcmptacio dvaholi de auarieia die Bona inspiratio

angeli contra auariciain. Das heifst das Bild der Versuchung

ist immer auf der einen Seite links, die Befreiung daraus durch

den Engel rechts daneben zu setzen. Auf diese ursprüngliche

Anordnung gründen sich alle mit Beichtvater- Kasuistik an-

gegebenen Einzelbezüge ebenso wie die Berechtigung des schema-

tischen aber übersichtlichen Parallelismus der Scenen, die sich

gegenseitig unterstützen. Auf diese fünf Paare korrespondierender

Glieder folgt nun als Einzeldarstellung der Triumph über alle

Versuchungen in der Todesstunde, wie ein Abgesang, eine Sehlufs-

strophe des in zwei Stollen aufgebauten Gedichtes. Der Mönch

giebt dem Sterbenden die geweihte Kerze in die Hand. Rechts

hinter dem Bett stehen vor seinen brechenden Augen der Er-

löser am Kreuz mit der Fürbitterin Maria zu seiner Rechten,

hinter ihr zunächst Magdalena und Paulus nebst acht andem
Nothelfern (deren Heiligenscheine wenigstens wir zählen können);

die übrigen vier erscheinen zur Linken Christi hinter Johannes.

Am Fufsende des Bettes drängen sich und entweichen im Vorder-

grunde nach links sechs Teufel in ohnmächtiger Wut über das

verlorene Spiel; denn über dem Kopf des Verscheidenden schweben

vier Engel und einer von ihnen empfängt die Seele in Gestalt

eines nackten Menschenkindes, das fromm die Hände zum Gebet

gefaltet hält. Dieser Schlufsakt gehört natürlich auf das letzte

Blatt als Kehrseite sozusagen aller vorangegangenen. „Das Blatt

hat sich gewendet", sagt das Volk noch heute; „Es ist ein Um-
schwung eingetreten

4
* schreiben die Gebildeten, und meinen, wenn

nichts weiter folgt, einen definitiven Abschlufs. Hier lautet die

Rede: ,,Ende gut, Alles gut!
u — Diesem Platz der Darstellung

auf der letzten Seite des Heftes von Holztafeldrucken entspricht

auch die Umkehrung der Komposition so notwendig, so saeh-

gemäfs und zugleich künstlerisch so wirksam für das Gefühl,

das im Betrachter erzeugt werden soll, — dafs wir uns wundem,

wie so feinen Kennern das Bewufstsein von dieser psychologischen

Veranstaltung nicht aufgegangen sein sollte. Ich mufs gestehen,

ich kann nicht anders, als diese Redaktion für die ursprüng-

liche halten. Denn diese Anordnung des Cvklus entwickelt sich

unmittelbar aus den Principien der Disposition derartiger Stoffe

z. B. auch in Wandgemälden des Mittelalters. Die korrespon-

dierenden Paare kennen wir noch aus den Rathausbildern mit

Darstellungen der Gerechtigkeit von Rooier in Brüssel, von Dikk
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Bolts in Löwen, von Gerakd David tu Brügge z. B. und die

Rolle des Sehlufsstückes seheint in Löwen wenigstens das Jüngste

Gericht gespielt zu haben. Genug, ich wage es bis auf bessere

Belehrung, mir ein Blockhuch ohne störend dazwischen ein-

geschobene Textseiten zu denken, das auf der ersten leeren Seite

nur den Titel „Ars moriendi*
4

trug, vielleicht aus Rücksicht auf

das Reiberdruck-Verfahren ganz oben am Rande, oder vom Rubri-

cator geschrieben. Doch soll hier von technischen Vermutungen,

grade den Spezialkennern gegenüber ganz abgesehen werden.

Desto inehr freilich mufs die logische Disposition und der

dramatische Aufbau des Ganzen, vor allen Dingen aber die

künstlerische Anordnung des Cyklus in fünf einander gegenseitig

entsprechenden Paaren mit einem Schlufsbild als zwingendes

Charakteristicum der Originalausgabe betont werden.

Schon damit würde die gestochene Folge des Meisters E. S.

mit ihrem Anspruch auf Priorität vor dem Wi:iGEi/schen Block-

buche zurückstehen müssen. Grade diese sinnfällige Klarheit

des Processes in fünf Akten und der Auflösung am Ende wird

nicht so fühlbar, sowie wir die letzte Komposition der durch-

laufenden Symmetrie gemäfs in der nämlichen Richtung denken,

wie dies im Stich des Meisters E. S. vorliegt. Fragen wir aber

auch hier nach einem „ersichtlichen Grund", der ihn zur Be-

vorzugung dieser Gleichsinnigkeit veranlafst haben könnte. Lehks

läugnet die Denkbarkeit eines solchen, während er ihn beim

Blockbuch bei der Hand hatte. Fangen wir bei dem trivialsten

an, so wäre es zunächst die Bequemlichkeit des Stechers, der mit

seiner Kupferplatte noch nicht so frei schaltet wie in späterer

Zeit und zahlreicher Fehler und Versehen in der Perspektive

überführt worden ist.
1

) Die Uebertragung der nämlichen Grund-

anlage auf alle elf Platten könnte schon an sich bestimmend

gewesen sein, besonders wenn die Konstruktion der Raumdarstellung

dem Goldschmied noch nicht geläutig war. Es ist ja anerkannt,

dafs diese Folge zur Ars moriendi der frühern Periode des Meisters

angehört, und selbst auf der berühmten Patene sitzen die Kirchen-

väter noch nicht eben geräumig und klar in ihren Studierstuben.

Zweitens aber dürften wir den Sinn für Symmetrie in der ganzen

Reihe bei ihm doch ebenso ins Feld führen, wie der Verstofs da-

gegen bei dem Blockbuch gerügt wird. Beide Gründe könnten bei

i) Vgl. dazu Beispiele bei Lkhus a. a. 0. p. 162 Anm. 1.
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der Originalerfinduug ebenso mitgespielt haben, wie bei der Kopie.

Das Eintauschen ^sonographischer Fehler ist weder in dem einen

noch in dem andern Falle dem Meister E. S. zum Bewußtsein

gekommen, bevor seine letzte Platte zum Abdruck vollendet war,

und er hat jedenfalls nicht Veranlassung genommen, den fehler-

haften Stich durch eine verbesserte Redaktion zu ersetzen.

Der triftigste Grund scheint mir aber ein dritter zu sein,

der noch mit andern Abweichungen zwischen der gestochenen

und geschnittenen Bilderfolge zusammenhängt, — das ist die

praktische Bestimmung seiner Arbeit, das Absehen auf einen be-

stimmten Zweck, ohne das kein Künstler damals eine solche

Geduldsprobe wie zehn oder elf gleichartige Stiche auf sich nahm.

Es handelt sich bei diesen kleinen Kupfern eben nicht um die

Herstellung eines geschlossenen Cvklus, der als Heft oder Reihe

ftir sich in die Welt treten und als Ganzes bestehen konnte,

auch wol nicht um lose Blättchen, die, wie Lehrs meint, von

den oberen gebildeteren Kreisen zum Einlegen in ihre Breviere

gekauft werden sollten. Es handelt sich meines Erachtens um
Ersatz für Miniaturen, d. h. um eine feste Folge, die an die leer-

gelassenen Stellen der Handschrift eingeklebt werden sollte, luid

zwar des zugehörigen Traktats, der Ars moriendi. Das winzige

Format der Stiche (ca [)0 : 70 mm) weist ihnen auch bei den

üblichen Gröfsenverhältnisseu damaliger Andachtsbücher immer

einen Platz im fortlaufenden Text, kaum eine eigene Blattseite

allein an. Auch die Gegenüberstellung im Sinne der ursprünglich

gedachten Anlage korrespondierender Paare würde sich grade hier

kaum anders annehmen lassen als bei Textseiten aufsergewöhn-

lichen Formates, so dafs damit für uns ein gewichtiger Grund

für die Priorität des Meisters E. S. in Wegfall käme. Das

Schlufsbild aber hat, wo sein selbständiges Auftreten auf einer

Blattseite aufhört, und weiterer Text sich beliebig anschliefsen

mochte, gar keine innere Veranlassung mehr, als Kehrseite aller

vorangehenden Bilder zu erscheinen, d. h. den endgiltigen Um-
schlag nach dem fünfmaligen Für und Wider dieser Disputation

des Schutzengels mit den Dämonen zu vollziehen; denn diese

Wirkung des Abschlusses übernimmt der gelesene Text.

An diesem Charakter als Illustrationen des religiösen Traktates

müssen wir für die Stiche des Meisters E. S. und seines Kopisten

vom hl. Erasmus um so entschiedener festhalten, je unverständ-

licher sie für sich selbst erscheinen. Die Holzschnitte dos Block-
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buehes enthalten im Bilde selbst eine Anzahl von Sehriftbändern,

deren Legende die notwendigen Winke zur Erklärung darbietet.

Auf den Kupferstichen fehlen sie begreiflicher Weise schon wegen

des kleinen Formates. Aber sollten wir deshalb dem Laien damaliger

Zeit, und sei auch nur an die oberen gebildeteren Kreise als Käufer

gedacht, ohne Weiteres die Fähigkeit zutrauen, die einzelnen

Momente der Darstellung, auf die es ankommt, richtig zu er-

fassen? Bei einem so ernsten, für die Erbauung und Seelsorge

sorgsam durchgearbeiteten Gegenstand, darf doch Bilderfreude und

Kunstinteresse allein nicht in Frage kommen; sondern der lehr-

hafte Zweck, der ohne die Hülfe des Wortes hier nicht erreicht

würde, fällt sehr ins Gewicht.

Greifen wir nur einige Beispiele heraus. Schon auf dem
ersten Blatt schwankt wol die Auslegung: was bedeuten die beiden

Marionetten vorn, das nackte, junge Weiblein mit Rute und

Geifsel, das bürgerlich gekleidete Herrchen, das ein Messer wie

zum Stöfs erhebt und mit der Rechten auf die Nachbarin weist.

Man meint, er wolle sie erdolchen; aber mit der linken Hand?
und so bei Weg lang im Tanzschritt, wie beide dahersteigen ? —
Ein Teufel, der den Kranken an der Schulter fafst, weist ihn auf

dies Menuet hin. Erst das Schriftband auf dem Holzschnitt er-

klärt, was der Versucher meint: „Interficias te ipsum", — und

lehrt, dafs der Meister E. S. uns das Beispiel, wie einer sich die

Kehle abschneidet, so linkshändig und linkisch gegeben, dafs wir

kaum das Messer anerkennen. Und erst der Selbstmörder als solcher

macht die bedrohte Gefährtin zur drohenden Verfolgerin, zur Reue

oder Strafe nach Art der Erinnyen, deren Geifsel er sich soeben

entzieht, d. h. zur Ursache der Verzweiflungstat. Und auch so

noch würde man in dem ersten Blatt schon hier ein Moment der

Temptatio de desperatione vermuten können, der das zweite Bilder-

paar gewidmet werden soll, wenn nicht das Gegenstück mit dem
Spruch des Engels „Sis firmus in tide

u auch die Versuchung zur

Abgötterei „Fac sicut pagani" als Hauptsache des ersten Anlaufs

bestätigte. Auf dem Kupferstich, der wirklich die Verzweiflung

schildert, wird die Beziehung zwischen den Teufeln und den Per-

sonen gar nicht klar. Der eine Dämon zeigt dem Kranken ein

junges Weib, als verspräche er diesen Lohn für den Abfall; der

andre hebt eine Urkunde gar triumphierend hoch, als sei es der

Pakt mit dem Satan, den dieser Faust einst unterzeichnet; ein

dritter hat einen nackten Mann seines Rockes und Geldsackes
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entledigt; ein vierter bedroht ein Opfer, das schon am Boden

liegt, mit dem Dolche, und der fünfte weist auf eine sitzende

Figur mit Stab in der Hand, die uns selber keine Auskunft giebt,

was sie bedeute. So haben wir eine Hand voll Irrtümer bei-

sammen: erst die Schriftbänder sagen ,,oeeidisti", „avarus vixisti",

,,perjurus es" u. s. w., d. h. dafs die Figürchen lauter begangene

Sünden vorstellen, deren Oesamtregister auf jener Urkunde vor-

gewiesen wird: „Ecce peccata tua!" — Wie gänzlich falsch würde

man auf dem Blatte IV a die drei Kronen auslegen können, die von

Teufeln überbracht werden. Und wer würde den Zusammenhang

zwischen dem Hinweis auf die irdischen Güter und die natür-

lichen Erben auf der einen Seito und dem Menschenpaar, hinter

dem ein Engel einen Vorhang hält, wol ganz im Sinne des Seel-

sorgers deuten, wenn die Holzschnitte nicht mit ihren Schrift-

bändern die Aufforderung „Provideas amicis" und gegenüber die

Warnung „ne intendas amicis" hinzufügten, wobei noch das „Pro-

videas ecclesiae" verschwiegen bleibt. Selbst im Schlufsbild zeigt

der Stich nur einen erneuten Ansturm der Teufel und nichts

von ihrer Flucht, nur den Tod und die Errettung der Seele durch

die Engel, nicht aber den eignen Sieg über alle Versuchungen.

Ohne die erklärenden Beischriften sind also diese Stiche mit

der vielfach unklaren Gestikulation ihrer kleinen Figuren, die

grade durch das Fehlen der Schriftbänder entsteht, und mit ihrem

Mangel an entscheidendem Ausdruck in den Gesichtern, doch in

sehr beträchtlichem Grade auf die Hülfe eines erklärenden Textes

angewiesen. Nun aber zeigt der Vergleich mit den Bildtafeln

des Blockbuches, die nicht weniger als 36 erläuterndo Schrift-

bander enthalten, noch eine wichtige Tatsache. Die Kupferstiche

des Meisters E. S. haben an mehreren Stelleu empfindliche Lücken

in der Komposition, die um so mehr auffallen, als das Streben

nach gleichmäfsiger Füllung sehr deutlich durch die Reihe geht,

und zwar grade da einsehneiden, wo in den Holzschnitten die Schrift-

bänder flattern und die Vermittlung herstellen, die hier vermißt,

wird. So z. B. über dem Haupte des Kranken in der zweiten

Versuchung, wo aufserdem die Bettwand hinter dem Kopfkissen

fehlt. So beim Ausbruch der Ungeduld gegen Beichtvater und

Betschwester (UIa) und beim Angebot der Kronen (IV a) oder

beim Hinweis auf die Freunde (Va). — Ganz besonders auf-

fällig aber ist der Umstand, dafs auf der Errettung aus Hoffart

Phil hi*t < l»»«e lhdt». 2
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(IVb) wieder das ganze Kopfende des Bettes fehlt, während

der Engel statt des Schriftbandes, das auf dem Holzschnitt sich

breit entrollt und die entscheidende Mahnung „Sis humilisu tragt,

das nämliche Urkundenblatt in der Hand hält, mit dem auf dem
Blatte IIa vorher der Teufel als Sündenregister droht. Die

Urkunde hat hier statt der Legende gar keinen Sinn; sie kann

also nur nachträglich als Ftillstück wiederholt sein, und dieser

Mifsgriff macht den Lückenbüfser zum Denuncianten eines fahrigen

Kopisten. Das heifst der Stecher hat für seine Folge die Holz-

schnitte des Blockbuchcs zu Grunde gelegt und hat dabei ent-

weder des stark verkleinerten Mafsstabes seiner Blätter wegen,

oder der Bestimmung seiner Stiche als Ersatz für Miniaturen in

Handschriften des religiösen Traktates der Sterbenskunst zufolge,

die Schriftbänder weggelassen, die ihrerseits als wesentliche Bestand-

teile der ursprünglichen Redaktion des Blockbuches zu betrachten

sind, je mehr die Korresponsion der Bilderpaare die störende

Einschiebung einer Textseite vermeiden licfs. Diesen Sachverhalt

umzudrehen und anzunehmen, erst der Redactor des Blockbuches

habe in die gestochenen Kompositionen des Meisters E. S. seine

„banderoles" nachträglich eingestreut, ist wol ein Einfall sehr

zweischneidigen Charakters. . Er holt aus gegen den Zeichner und

verwundet dabei den Kritiker. Diese Schriftbänder durchschneiden

nicht nur nirgends die Kompositionen der Holztafeldrucke in einer

dem Geschmack der Entstehungszeit widersprechenden Weise, son-

dern bewähren fast immer das dekorative Geschick der entwerfen-

den Künstlerhand. Sie erscheinen nicht selten als notwendige

Emanationen der Figuren, als Ausläufer der Gestikulation und

Bewegung der Gestalten selbst. Sic verstärken als begleitende

Wiederholung des Hauptzuges ihrer Nachbarn die beabsichtigte

Wirkung, auf die es ankommt: z. B. bei dem Auseinanderfahren

des Geziefers auf Blatt Ib, IIb, HIb; sie versinnlichen das

Durcheinander der andringenden Stimmen IIa und VI, sie voll-

führen gar die Mimik der prahlerischen Vanagloria in ihrem auf-

gerichteten Dastehen und Emporrecken (IV a). Genug, sie offen-

baren uns einen beachtenswerten Zug in dem künstlerischen Wesen

des Meisters, dem wir die Erfindung der Originale beimessen: die

noch geläufige Verbindung dekorativer Schulung mit dem monu-

mentalen Aufbau im Sinne des Realismus, der an sich schon den

Grundstock der Komposition bildet, aber die Zierlust und allseits

gleichmiifsig sich ausbreitende Fülle des Flächenstiles noch nicht
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völlig ablehnt, besonders hier in graphischen Blättern. Wir möchten

grade neben der verstandesmäfsigen Konstruktion des Raumes und

der Körper diese flotte Sicherheit des Wurfes, mit der die Legenden

in den Gestaltenzug hineingeschlungeu sind, nicht entbehren, wo es

gilt die kunsthistorische Erscheinung genau an ihrer Stelle auf-

zufassen, oder gar zu bestimmen, wohin sie gehört. Diese Bänder

verknüpfen den ausgemachten Quattrocentisten noch lebendig und

liebenswürdig genug mit der lehrhaften Kunst des Mittelalters

und der Ideenwelt der kirchlichen Weltanschauung. Vielleicht

hilft uns der Grad dieser Fähigkeit fernerhin wesentlich mit, die

Person des Meisters — sei es auch nur apagogisch — zu erweisen.

Betrachten wir ebenso vorurteilsfrei die Stiche des Meisters

E. S. als stecherische Leistungen seiner Hand, so gehören sie

gewifs, wie Lehrs dargetan hat, der Frühzeit an:
,
jener Periode,

welche auf seine Erstlingsarbeiten in besonders grofsem Mafs-

stabe bei flockiger, unentwickelter Technik unmittelbar folgt. Sie

zeigen bereits eine sichere virtuose Führung des Stichels, der

hier zuerst eine volle malerische, ja farbige Wirkung der Bilder

anstrebt, aber auch noch jene perspektivischen Mängel und Fehler,

welche vielen andern gleichzeitigen Arbeiten seiner Zeit anhaften."

Mit Rücksicht auf die Kopieen des Erasmus-Meisters nach dieser

Folge zur Ars moriendi läfst sich der Zeitpunkt dieses Wandels

festlegen. „Die Kopie mufs noch in die fünfziger Jahre fallen."

Grade die Verkleinerung des Mafsstabes hat den Meister E. S.

zur Koncentration gleichsam seiner stecherischen Vorzüge, zur

glücklichen Verwertung seiner Mittel im Sinne des Materials und

damit zur Ausbildung des eigenen Stiles für den Kupferstich ge-

führt. Der Hauptreiz dieser Oxforder Reihe beruht auf dem

farbigen Glanz und den neuen Errungenschaften in der Wieder-

gabe mehrfach abgestufter Schatten, die stellenweis an Helldunkel-

versuche streifen. Ihretwegen nimmt man gern zeitweilig die

zahlreichen Mängel der Zeichnung und die Verstöfsc gegen die

Formwahrheit in den Kauf. Dafs z. B. am Kopfende des Bettes

bei der Versuchung durch Ungeduld (HIa) der Pfosten „trotz

des hohen Augenpunktes von unten statt von oben gesehen wird",

ist ein Versehen bei der Stecherarbeit, wie unsern Schriftmalern

noch ein umgedrehtes g oder unterläuft, und künstlerisch nicht

von so durchgreifendem Belang. Bei dem Vergleich erst mit der

xylographischen Ausgabe der Weigeliana, die den Fehler nicht

hat, fällt es auf. Aber heifst es nicht zu viel heraussehen, wenn.
2*
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Lehrs meint: „Es leuchtet ein, dafs der Meister E. S., wenn er

seine Komposition dem Holzschnitt entlehnt hätte, den Pfosten,

wie er dort gegeben ist, kopiert und nicht künstlich die richtige

Perspektive in eine falsche verwandelt haben würde." Es ist wol

nichts anderes als ein Fall von Flüchtigkeit, deren wir mehrere

hervorgehoben, oder von Nachlässigkeit, die solchen Bettpfosten

mitsamt dem anstofsenden Stück der Schmalwand am Kopfende

gelegentlich überhaupt vergafs. Einem Stecher allerdings, der

nach Lehrs seine Kompositionen gar ohne genaue Vorzeichnung

unmittelbar auf der Platte entworfen hätte, vermöchte man solche

Dinge nicht zuzuschieben. Da dürften entweder die festen Halt-

punkte der Raum- und Körperdarstellung nicht fehlen, oder aber

dergleichen Probleme überhaupt aus dem Spiel bleiben. Nehmen

wir dagegen den Urheber der xylographischen Ausgabe als Kopisten

an, dann sollte er bei Bearbeitung dieser fehlerhaften Stiche solche

Hauptsachen der Linearkonstruktion erst nachträglich verbessert

und eingerenkt haben? Erst dieser hätte den nur einmal vor-

kommenden Betthimmel, auf dem die Taube des heiligen Geistes

sich niederläßt (Ib), von demselben Fehler wie jenen Bett-

pfosten befreit, nämlich von dem Verstofs gegen die Perspektive,

dafs seine Firstlinie statt nach der Innenseite des Raumes schräg

abwärts zu laufen, hier im Stiche schräg aufwärts flieht. Man
betrachte das durchscheinende Blatt einmal von der Rückseite

oder im seitlich gehaltenen Spiegel neben dem Holzschnitt, so

weifs man, wie der Meister E. S. gearbeitet, d. h. nicht aus seiner

geistigen RaumVorstellung heraus gezeichnet, sondern unter dem
Zwang eines optischen Eindrucks kopiert hat. Ganz ähnlich ist

es ihm beim Kreuz des reuigen Schächcrs (IIb) ergangen, das

doch raumschaffender Faktor der Komposition ist, d. h. konstitu-

tiver Bestandteil der Bildanschauung wie die Bettstelle selbst.

Und wo ist der Vorderarm dieses armen Sünders links neben der

Wolke geblieben? Der Stecher hat ihn vergessen.

Diese Schwäche seines Wissens und Könnens offenbart, sieh

jedoch vollends bei der Versuchung durch Habsucht (Va), wo
das ganze Haus des Sterbenskranken mit dem wohnlichen Ober-

geschofs und dem wolgefüllten Weinkeller (oder Lagerraum zu

ebner Erde) und dem Pferdestall daneben, wo der Reitknecht

soeben das Leibrofs am Zügel führt, durch Teufelsmacht am Fufs

des Bettes hingestellt erscheint. Auf den Weindieb im Keller,

• der ein Fafs mit dem Messer angebohrt hat und nun den köst-
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liehen Trank im Kruge auffängt, verzichtet der Stecher, d. h. auf

den peinlichsten Anblick unter dem Fenster des Oberstocks, wo
im Holzschnitt d*»r Schatz gezeigt wird : „Intende thesauro".

Und wie annselig sind daneben die Tür des Stalles, der über

die Schwelle schreitende Reiter und das Pferd wiedergegeben!

Wer das nicht besser machen kann, als der Stich es zeigt, um-
geht solche Kraftprobe realistischer Kunst auch wol im Zug der

eigenen Erfindung und begnügt sich mit Andeutungen einfacherer

Art. Wer aber im Stande ist, solch Architekturstück mit Genre-

seenen drinnen und draufsen so korrekt hinzustellen, wio der

Zeichner des Blockbuches, der braucht nicht nach Vorlagen zu

greifen, wie die Blättchen des Meisters E. S., der ums Jahr 1466

erst ein viel bescheideneres Specimen dieser Art als Kapelle unser

lieben frouwen von Einsiedeln aufzuweisen hat, bei der sich gar

ketzerische Seitenblicke auf Martin Schon«auer und Hans Mem-
lixu einschleichen möchten. *)

Wie denken sich überhaupt die Verfechter der Priorität des

Stechers den genauen Hergang bei der Vergröfserung der winzigen

Vorbilder in den Mafsstab der Holztafeldrucke? Bei solcher

Ausweitung in die vierfache Oröfse pflegt das Ergebnis doch fast

immer eine Entleerung der Formen, eine Vertlachung der Charak-

tere, eine Verödung oder Uebertreibung des Ausdrucks zu sein.

Ein Blick auf die Kopieen des Erasmusstechers in dem gleichen

kleinen Format bezeugt schon die Veräufserlichung: „Stark

markierte Konturen, nach Art der eingebleiten Glasgemälde,

kontrastieren auffallend mit den äufserst feinen Schattierungen"

charakterisiert sie schon Fr. v. Bartsch, dem Max Lehr.s völlig

beistimmt. Wie mufste das erst im Holzschnitt ausfallen, in dem
die äufserst feinen engen Strichlagen der Schattierung keinen

Eingang finden, also auch keine Ergänzung der derberen Umrisse

gewähren konnten? Will sich schon die Zumutung, der Block-

buchzeichner habe all die Verbesserungen auch konstitutiver

Faktoren der Komposition erst nachträglich hinein gebracht, mit

den Grundbedingungen künstlerischen Schattens garnicht vertragen,

zumal in jener Zeit, wo die Exaktheit der Perspektive erst er-

obert wird und zu den Errungenschaften der führenden Haupt-

meister selbst gehört, so bedürfte die Schlußfolgerung, dem soeben

Vgl. z. B WmzBAcn im Kepert. f. Kwschft. 1893: „Wann war
der Meister E. S. in den Niederlanden?"
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erst aus der Goldschiniedsübung erwachsenden Meister E. S. ge-

bühre die Ehre der Erfindung jener für das XV. Jahrhundert so

hoehbedeutsamen Kompositionen, doch wol anderer Beweise, als

die ikonographischen und antiquarischen Momente, die dafür in

die Wagschale geworfen werden.

Doch gerade der Stilcharakter der Holztafcldruckc wird dafür

als entscheidendes Argument in seiner Ganzheit und Eigentümlich-

keit angerufen. Wenn man die Ars moriendi der Weigeliana

mit den übrigen Holztafeldrucken des XV. Jahrhunderts vergleicht,

so lallt, wie Lehrs mit vollem Hecht betont, „zunächst der Stil

der Zeichnung auf, welcher unter allen gleichzeitigen Holzschnitten

ohne Analogon dasteht. Nirgends finden wir diese Typen, das

lebhaft entwickelte Mienenspiel der menschlichen und die uner-

schöpfliche Vielgestaltigkeit der Teufelsfigureu
,

nirgends eine so

wolverstandene wenn auch auffallend schlanke, ja magere Form-

gebung, nirgends einen mit soviel Geschmack und Verständnis

angeordneten Faltenwurf." Vollkommen einverstanden, wenn wir

uns klar bleiben, dafs bei dieser Charakteristik von der erstaunlichen

Klarheit und Konsequenz räumlich -körperlichen Gestaltens ab-

gesehen wird, auf die wir als Grundlage des Wissens und Könnens

vor Allem hingewiesen haben, d. h. dafs die Summe positiver

Kenntnisse und geläufiger Fertigkeiten aufser Rechnung geblieben

ist, welche doch wol die unveräufserliche Voraussetzung auch des

zeichnerischen Stiles bilden, dem man so hohe Qualitäten nachrühmt

Dann kommt der verhängnisvolle Passus von Lehrs: „Nehmen

wir an, dafs ein Ikonograph, welcher die Stiche des Meisters E. 8.

genau kennt und sie häufig angesehen hat, so dafs ihm die

künstlerische Eigenart und das Wesen des Meisters wol vertraut

sind, zum ersten Male die Holzschnitte der Ars moriendi sähe,

so müfste er notwendig zu dem Schlufs kommen, dafs der Meister

E. S. auch die Holzschnitte oder wenigstens die Vorlagen dafür

gefertigt habe." — Sollte dieser Ikonograph, fragen wir dagegen,

selbst wenn er nichts wäre als das und der kunstgeschichtlichen

Betrachtungsweise rings um ihn her wirklich so fremd gegenüber-

stünde, wie es heute kaum mehr vorkommt, — sollte dieser

Ikonograph nicht doch einen Augenblick vor dem Schlufs er-

staunen, dafs sein Goldschmied, der sich aufs Kupferstechen ver-

legt, zu einer Zeit, wo ihm noch mancherlei Schwächen der Dar-

stellung nachgerechnet werden können, oder meinetwegen auch im

ganzen weiteren Verlauf seiner stecherischen Tätigkeit bis 1466,
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das geistige Eigentumsrecht beanspruchen dürfe auf eine künst-

lerische Schöpfung von solchem ikonographischen Reichtum der

Phantasie. Sollte der vertraute Kenner des gesamten heute ihm

beigemessenen Stichwerkes, mit Ausschlufs natürlich der Oxforder

Folge zur Ars moriendi, das Wesen dieses Meisters ohne Weiteres für

umfassend genug halten, auch die Zeichnungen zur Sterbenskunst

der Weigeliana in sich aufzunehmen? — nur ikonographisch allein.

Dann wäre die Voraussetzung bei diesem logischen Procefs

doch jedenfalls, dafs die künstlerische Eigenart des Stechers E. S.

durchaus original und in seiner Zeit einzig dastehend wäre. Aber

eben diese Voraussetzung ist noch nicht erwiesen. Wir mögen

von dem Breisgauer immerhin auf Grund der Forschungen von

Lehks selber annehmen, dafs er „zu den originellsten und schaffens-

kräftigsten seiner Zeit gehört", d. h.: als Stecher. Wenn „man

unter mehr als 300 Stichen nicht eine einzige Kopie nachweisen

kann", d. h. keine Kopie nach andern Stichen oder Gemälden

u. dgl. uns erhaltenen Kunstwerken, so ist damit für die Ori-

ginalität seiner Stiche noch die woiter zurückliegende Instanz

nicht erledigt, wie weit er etwa nach gezeichneten Vorlagen ge-

arbeitet, und zwar Vorlagen fremder Hand, wie oft er sich etwa

an den Entwürfen eines schöpferischen Künstlers von gröfserem

Kaliber inspiriert habe. Unter wessen Leitung oder Einflufs hat

er allmählich jene Mängel und Fehler seines Anschauungsvermögens

überwinden gelernt, die dem Ikonographen schon zu klagen geben ?

Woher stammt überhaupt das Erworbene und Ererbte, wenn

einmal anerkannt wird, dafs er seinen Stil nicht fertig mitgebracht,

als er sich aufs Kupferstechen einliefs? Wenn wir direkte Vor-

lagen in vielen Fällen nicht nachzuweisen vermögen, liegt das

doch wol mit daran, dafs wir deutsche und niederländische

Zeichnungen des XV. Jahrhunderts, Originalskizzen selbst berühmter

Meister in so geringer Zahl besitzen. Die Frage selbst aber läfst

sich auch den vorliegenden Stichen gegenüber nicht zurückhalten,

und L. Cü8t antwortet bereits mit der Anerkennung vieler Spuren

des Einflusses von — Rogier van der Weyden! Ist es dann

aber noch möglich, die Behauptung von Lehrs so voraussetzungs-

los aufrecht zu erhalten, wie Cust es trotzdem versucht?

Wenn Lehrs die Ansicht aussprach: „jene oben charakterisier-

ten Eigentümlichkeiten, welchen die xylograpbische Ausgabe der

Ars moriendi ein gut Teil ihres Ruhmes verdankt", seien nur

erborgte Vorzüge; denn „es ist dio Formenspracho des Meisters
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E. S., welche sie in mehr oder minder wortgetreuer Ucbcrsetzung

redet", so verleitete ihn eben jene zum Glaubensartikel erhobene

absolute Originalität seines Stechers, die aus der blofsen Anti-

these des ausgemachten Nachstechers vom hl. Erasmus sich ergiebt

(vgl. Clst S. 4), zu dem Hysteron-Proteron, das in dieser

Schlufsfolgerung vorliegt, die gestochene Folge der Ars moriendi

zu Oxford sei „in Wahrheit das Urbild aller in Kupfer gestochenen

und in Holz geschnittenen Kopieen".

Die soeben erschienene Publikation des schwer zugänglichen

Materiales hat uns die Beweisstücke in die Hand gegeben, das

Gegenteil darzutun. Das Blockbuch der Woigeliana behauptet

seinen weit überlegenen Anspruch auf Originalität. Die ganze

Reihe von Beispielen der Stilübereinstimmung zwischen Werken

des Meisters E. S. und dem Blockbuch, die Leiiks i8qo beige-

bracht hatte, dreht ihre Beweiskraft um zu Gunsten der Holz-

tafeldrucke und bezeugt, dafs der Meister E. S. die wesentlichen

Eigenschaften seines Stiles derselben Quelle verdanken müsse,

aus der die Zeichnungen zu dieser charaktervollsten Schöpfung

der damaligen Xylographie entsprungen sind. Man vergleiche

doch tatsächlich einmal die Typen und das Mienenspiel dieser

Kopfe von Menschen, Heiligen und Teufeln, die Gestaltenbildung

im Ucbrigen und die mimische Kraft, die dem Gebaren oder der

Haltung dieser Figuren, in ruhigem Dastehen oder lebendigster

Bewegung innewohnt, mit den entsprechenden Bestandteilen der

Oxforder Stiche. Legt mau z. B. den Charakterkopf des hl. Petrus

am Lager (IIb) oder des hl. Antonius (IV n) neben die Lei-

stungen des Meisters E. S., so mufs sich das Verhältnis beider

klären. Vielleicht empfiehlt es sich, um das gänzliche Zurück-

bleiben des Stechers hinter dem Holzschneider recht fühlbar zu

zeigen, sogleich den Kopf des hl. Petrus von Rogieu v. i>. Weyden,
etwa aus der Madonua-Medici in Frankfurt a.M. und des Schutz-

patrons der Spitäler aus dem Altarwerk in Beaune (beide von

Brai'X photographiert) daneben zu halten. Neben dem Lager

des Erkrankten steht auf dem ersten Blatt des Blockbuches,

grade unter dem herabfahrenden Teufel mit dem Ruf „Internus

fractus est'*, eine Gruppe von drei Männern im Gespräch. Ci st

sieht in ihnen „unzweifelhaft Haeretiker", während es wahrschein-

lich ein Angehöriger oder der Hausmeier des Patienten, in Zipfel-

mütze, der Arzt in der Kappe (man vergleiche den heiligen Medicus
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auf dorn Medicäerbilde aus Florenz im STÄDKLsehen Institut!) und

der Geistliche oder der Notar im Spitzhut sind, d. h. jedenfalls

Personen aus der Wirklichkeit, der Gegenwart — nicht der Ver-

gangenheit. Die Spendung der Sakramente in dem Altarbilde zu

Antwerpen bietet die schlagendsten Vergleiche; aber auch die

Darbringung im Tempel auf dem Kölner Triptychon in München

hat einen ähnlichen Joseph, während S. Lucas, der die Madonna

malt, die Abwandlung in vollere Behäbigkeit erkennen läfst. Für

die göttlichen Personen zu Häupten des Lagers ist aufser der

Tafel in Beaune ein Blick auf die Kreuzabnahme im Eseurial

lehrreich, besonders im Vergleich mit der grau in grau gemalten

Veräufserlichung durch Schülerhand „Gebet dem Kaiser, was des

Kaisers ist" (im Prado), einer Darstellung Christi und der Juden,

die auch für die Gewandung den Erfordernissen des Holzschnittes

näher kommt. Mit dem Apostel, der den Meister hier begleitet,

vermag der Goldschmied K. S. schon eher zu wetteifern, als mit

den sehnrfgerueifselten, immer energisch charakterisierten Köpfen

Rogikrs selber. Der Sterbende selbst auf seinem Lager zeigt auf

den einzelnen Tafeln mannichfaltige Variationen, nicht allein in den

Zügen, sondern auch im Haarwuchs und in der festen Form des

Kopfes, — Abwandlungen, die nicht allein auf Rechnung der Holz-

schneider, sondern auch der Vorlagen gesetzt werden müssen, die

sonach nicht zur selben Zeit oder in einem Zuge für sich entstanden,

sondern als Nebenarbeit neben andern Aufträgen eiuhergegangen

sein dürften. 1
) Solch»» Wandlungen erlebt z. B. der Evangelist

Johannes auf den Gemälden Rogikks, den sicher anerkannten, die

nns erhalten sind. Und wer sähe nicht, dafs seine Maria unter dem

Kreuz am ehesten der Fürbitterin am Lager des sterbenden Christen-

nienschen entspricht! So auch bei der Grablegung in den Uftizien

die Schmerzensmutter, und die würdevolle Magdalena auf dem
Flügel der Wiener Kreuzigung, der gegenüber die Veronica mit dem

Schweifstuch wieder den Christustypus des Blockbuches erklären

hilft. Die jugendlichen Mädchenköpfe dagegen der Heiligen, die am
Sterbebett erscheinen, entsprechen mit ihrem langen, hinter die Ohren

zurückgenommenen Haar und dem Scheitel über der vorgewölbten

Stirn, so völlig der Maria von der Geburt Christi am Miraflores-

Altar zu Berlin, bis zur Madonna des heiligen Lucas in München,

Vgl. uuter dieitem Gesichtspunkt auch das oben über die Ver-

schiedenheit der Fußböden Ia und 1IU Gesagte.
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oder unter dem Zeltdach in Frankfurt. Mögen sie Magdalena,

Barbara und Katharina vorstellen, oder eine Freundin des Todes-

kandidaten, wir finden sie alle wieder, auch unter seltsamem Kopf-

putz als Salome, mit der Brautkrone bei der Trauung oder als

Gevatterin bei der Taufe, als Stifterin im Gebet. Selbst die Magd

mit Speise und Trank bei dem ungeduldigen Kranken (HIa) ist

eine so ausgesprochene RooiERsche Gestalt, dafs sie, herausgelöst

aus dem Blockbuch, sicher auf ihn zurückgeführt würde. Verträgt

sie doch die Nachbarschaft so asketisch strenger Heiligen wie

S. Stephan auf dem Gegenstück (HIß) und Laurentius hinter

Katharina, die samt und sonders in den Kupferstichen so kläglich

mifsraten sind, während grade sie auf dem Holztafeldrucke noch

den feierlich ernsten Charakterbildern des Medicäeraltars an die

Seite gestellt werden dürfen, dessen Entstehung um 1449—50

wol gesichert ist, Grade dieses Blatt des Blockbuches schlägt

den Kupferstich des Meisters E. S., dessen stecherische Reize wir

nicht verkennen, in der Zeichnung der Figuren und im Ausdruck

der Köpfe vollständig; es gehört zu den wertvollsten Leistungen

des Xylographen und ist mit Recht durch die Signatur, ein

gotisches [ij weifs auf sehwarzgrundiertem Täfelchen, ausgezeichnet.

Im vollbärtigen Kopfe Gottvaters ist grade hier der Einflufs des

Genter Altarwerkes deutlich zu spüren, auf das der Kanzler Rollin

bei seiner Bestellung des jüngsten Gerichtes für Beaune gewifs

ausdrücklich Bezug genommen hat; die Ausführung des letztern

dürfen wir aber zwischen den Beginn des Spitalbaues 1443 und

die Bestätigungsbulle Eugens IV. von 1447, also jedenfalls vor

die Pilgerreise Rogiers nach Rom ansetzen. Der Christus mit

Geifsel und Rute daneben (Iüb) zeigt die gröfste Verwandtschaft

einerseits mit Rogiers Hauptbild im Escurial, andrerseits mit

einer der feinfühligsten Holzschnitt-Incunabeln, die aus jener Zeit

auf uns gekommen sind, eben jenem namenlosen Schmerzensmann,

der bei Weigel und Zestermann (I, 134) wiedergegeben, ganz

sicher brabantischen Ursprunges ist, wie das Blockbuch „Ars

iuoriendi" in seiner Originalausgabe selbst.

Das nämliche Blatt (IIIa) der Holztafeldrucke bietet auch

mit den folgenden (IVb und Vb) oder vorausgehenden (Ib und

IIb) die willkommenste Gelegenheit zum Vergleich der Engel

Rogiers, sei es auf dem Johannesaltar in Berlin (oder der Wieder-

holung in Frankfurt, die er als verkäufliche Waare mit nach

Italien genommen haben könnte), oder auf der Verkündigung in
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Beaune, von Schulwiederholungen wie in Antwerpen und im Louvre

(die mit den Madonnen in Wien und beim Earl of Northbrook

zusammen stimmt, aber auch den Einflufs des Meisters von Flemalle

nicht verkennen läfst), oder von dem Spätwerk aus S. Ursula zu

Köln, jetzt in München, nicht mehr zu reden. Selbst in minder

glücklichen, hier verquetschten, dort ganz ausgebliebenen Stellen

der Reiberdrucke, wie in dem Mönchskopf des Schlufsblattes, ist

die Originalzeichnung des Rogier noch unverkennbar geblieben.

Der künstlerische Gesamteindruck des Blockbuches aus der

Weigeliana, das 1872 aus Leipzig nach England verkauft wurde,

beruht aber neben der charaktervollen Zeichnung alles Figürlichen,

die selbst bei Teufelsfratzen zur Bewunderung hinreifst, wesentlich

noch auf einer andern, bisher viel zu wenig gewürdigten Eigen-

schaft, — das ist die grofsartige raumschafiende Kraft des Malers,

der sie gedacht und entworfen hat. Grade die Erkenntnis des

iiqwxov tyetitiog in der Schlufskette bei Max Lehrs und Lionel

Cust hat uns veranlafst, die Analyse der Kunst in den Vorlagen

der Holztafeldrucke nach dieser Seite, d. h. ihrer konstitutiven

Faktoren der Raumdarstellung und der positiven Grundlagen

realistischer Komposition voranzustellen. Wie könnte der Gold-

schmied und Kupferstecher, der überall von der Flächenbehandlung

ausgeht, hier mit einem Anspruch an Priorität den grofsen Malern

gegenübertreten, denen die Eroberung dieser Errungenschaften für

ihre eigene Kunst nur auf Grund ihres ererbten Zusammenhanges

mit der Bauhütte und der Steinmetzentradition wie der Holz-

plastik Flanderns gelungen ist und gelingen konnte. Diese drei-

dimensional gedachte Gestaltenbildung und Raumbildung aber, die

mit Hülfe der Perspektive in Linearkonstruktion, Beleuchtung und

Schattierung auf die Fläche ihrer Bilder übertragen ward, ergab

dann auch bei dem Zusammentritt beider Faktoren von selbst

gewisse wiederkehrende Kompositionsrcgeln, die mit Bestimmtheit

auf Rogier van »er Wevden zurückgeführt werden können.

Aus dieser Quelle schöpft der Meister E. S. seine Vorzüge wie

seine Mängel, wie z. B. die Annahme eines ungebührlich hohen

Augenpunktes, die wir in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, wie

bei Konrad Witz von Basol wiederfinden.

Wenn sich andrerseits die Notwendigkeit ergäbe, auch bei seinein

berühmten und berüchtigten Figuren- Alphabet, nicht allein der

burgundisch-flandrischen Trachten halber, sondern auch in Rücksicht

auf den künstlerischen Grundgedanken und die praktische Absicht
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der Erfindung, die doch sicher nicht das Vergnügen der Phantasie

allein, sondern auch ein plastisch-konstruktives Problem der Gestal-

tung war, auf die benachbarte Bildnerei niederländisch-französischer

Bauhütten zurückzugreifen V Tragen doch einige dieser fabelhaften

Gebilde mehr Genialität im Leibe, als der Breisgauer Goldschmied

sonst verrät, aber auch den Rest von Felspartien und Sockelmotiven

am Zeuge, deren Einbezug in die Buchstabenkonstruktiou doch auf

ausgedehnteren Untergrund weist als sie das dünne Gold- oder

Silbcrblech des Goldschmiedreliefs darbieten würde. Schnitzwerke

aus Buchsbaumholz, wie Ueberreste der Steinplastik zeigen dasselbe

damals, und grau in grau gemalte Statuetten oder gar Gruppen

auf den Altarwerken, wie z. B. S. Hieronymus mit dem Löwen und

S. Georg im Kampf mit dem Drachen auf dem Brüsseler Ateliersttick,

das zwischen Romiek und Memling in Frage steht (Kat. Nr. 3 1 ).

Wenn wir nun mit dem Verhältnis der Oxforder Kupferstich-

folge aus der Frühzeit des Meisters E. S. zu dem WEioELSchen

Blockbuch „Ars moriendi" rechnen, d. h. die Abhängigkeit des

Stechers von diesen Holztafeldrucken anerkennen müssen, so wird

neben allen Vorzügen des Stiles, die er hier für seine Formen-

sprache zu dauerndem Besitz erborgt hat, doch auch der dekorative

Schwung der Bandrollen dem Verständnis des Ornamentisten wol

eingeleuchtet haben. Mit der Annahme dieses natürlichen Ver-

hältnisses zu dem grofsartigen Cyklns des Blockbuches, dessen

ursprüngliche Disposition in fttuf Paaren korrespondierender Auf-

tritte und einem Schlufsstück er ablehnt, seinen andersartigen

Zwecken, Ersatz für teure Miniaturen zur Illustration von Hand-

schriften zu liefern, entsprechend, tun wir dem Meister E. S.

ebensowenig Unehre an, wie mit der Anerkennung mancher andern

Spuren des Einflusses von Rogiek, — dem eigentlichen Urheber

jenes Cyklus von gezeichneten Vorlagen. Verdankt doch noch

ein Gröfserer, Martin Schokoacer, den auch wir in persönlicher

Beziehung zum Stecher E. S. denken, die schwungvolle Bewegung,

die in seiner Kreuztragung, seinen Passionsseenen sonst den Strom

des Geschehens, den fortschreitenden Zug der epischen Erzählung

so mächtig versinnlicht, d. h. einen Vorzug, mit dem er weit

über Rooiers stockende Handlung auf seinen erhaltenen Gemälden

hinauseilt und den Allergröfsten vorgearbeitet hat, eben diesem

beweglichen Schwung der Bänder und Figuren zugleich, dem
mimischen und dekorativen Gesamtzug dieser Holzschnittbilder

zur Ars moriendi!
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Darnach erübrigt nur noch ein Punkt, der die ursprüngliche

Vorlage zur WEir.ELschen Ars moriendi betrifft und schon aus

dem Obigen hervorleuchtet, hier aber besonders betont werden

mag: die Möglichkeit einer selbständigen Gestalt, als Folge von

Zeichnungen oder von Miniaturen, seien sie monochrom, Clairob-

scurs mit Schraffierung, oder mehrfarbig ausgeführt, und andrer-

seits die inhaltliche Abhängigkeit von früheren Bildern der

Sterbenskunst. Doch bleibt die Originalität so stark, dass sie

als Neuschöpfung angesehen werden darf, bei der wir sogar nach

einer allmählichen Entstehungsgeschichte fragen. Rooiers persön-

liche Beziehungen zur Karthause zu Scheut bei Brüssel und durch

seinen Sohn Cornelis zur Karthause von Herinnes dürften, also

auch nach 1450, vielleicht zur Erklärung beitragen, so dafs die

Datierung des Blockbuches zwischen 1450— 60 sich auch von

dieser Seite anböte. Solche Möglichkeiten dürfen ruhig offen

bleiben für die weitere Forschung. Die Hauptsache jedoch ge-

stattet leider keinen Vorschlag zu schonender Vermittlung.
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GESAMMTSITZUNG BEIDER CLASSEX
AM 23. APRIL 1899.

Herr Schmarsow sprach über die Stellung der deutschen Architektur

in der Kunstgeschichte des 15. Jahrhunderts (für die Berichte).

Herr Birch-Hibsciifkld hielt einen Vortrag über die Wiedergeburt der

antiken Tragödie im klassischen Zeitalter der französischen

Dichtung (für die Abhandlungen).

Herr Böhtlkgk sandte eine Fortsetzung seiner „Kritischen Beiträge" ein.

Otto Böhtlingk: Kritiscttc Beiträge. (Fortsetzung zu Bd. 50,

S. 86.)

25—29.

In diesen Tagen ist der lange erwartete zweite Band von

Alfred Hillebrandts Vedischer Mythologie erschienen. Er bringt

viel Neues, Ucberrasehcndcs und Bestechendes, ob auch überall

Zutreffendes, das werden auf diesem Gebiete competenterc Fach-

genossen besser als ich beurtheilen können. Ich vermag in meinem

hohen Alter mich in das mythologisch -phantastische Chaos des

Veda nicht mehr hineinzufinden. Ich gestatte mir hier nur auf

die gegen meine Auffassung einiger Veda-Verse mit grosser

Urbanität geübte Kritik zu antworten und den geehrten Verfasser

auf einige, wie ich glaube, unrichtige Erklärungen von Wörtern

und Redewendungen aufmerksam zu machen, die er vielleicht

vermieden hätte, wenn ihm meine in diesen Berichten veröffent-

lichten Deutungen gegenwärtig gewesen wären.

25.

Auf S. 88fgg. im 45. Bande dieser Berichte habe ich zwei

vedische Rätsel, mit deren Lösung sich schon Max Müller,

Haug, Grassmann, Ludwig, Hillebrandt und zuletzt Roth be-

schäftigt hatten, einer neuen Prüfung unterworfen, da ich gegen

die gegebenen Lösungen theils sprachliche, theils sachliche Ein-

wendungen zu machen hatte. An einen, wie mir schieu, glück-

lichen Gedanken Roths anknüpfend, meinte ich in den Rätseln

den Glauben an die Seelenwanderung entdeckt zu haben. Dieser
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Deutung kann Hillebuandt, wie er S. 8, N. 2 bemerkt, nicht

beistimmen. Dagegen wäre Nichts einzuwenden, wenn H. eine

andere ihm richtiger erscheinende Deutung vorzuschlagen hätte.

Dass er seine Deutung noch jetzt aufrecht erhalten sollte, ist

mir ganz undenkbar. Sonne und Mond hat der Inder gewiss

nicht in ewig verschiedener Richtung gehen lassen und sicherlich

auch gewusst, dass diese beiden Himmelskörper nicht selten zu

gleicher Zeit gesehen werden.

Wenn Hillebrandt sich daran stösst, dass der Glaube an

die Seelenwanderung schon im RV. erwähnt werde, so ist darauf

zu antworten, dass es doch nicht so ganz unwahrscheinlich sei

anzunehmen, ein Dichter habe vereinzelt für seine Person einen

Gedanken ausgesprochen, der erst in der Folge, vielleicht lange

nach ihm, zu einem Dogma erhoben wurde, au dem weder

Brahmaneu noch Buddhisten zu rütteln wagten. Einem Dogma
pflegt eine lange Kntwickelungszeit vorauszugehen.

26.

S. 131, N. 4 wird aus TBR. 1, 1, 3, 3 citirt: agnir devcbhyo

'nitiiyata akhurüpnm krtvä u. s. w. In der Bibliotheca indica

steht ohne Avagraha und mit Recht. Ich habe die-

selbe Stelle im 44. Bande dieser Berichte auf S. 210 besprochen

und daselbst bemerkt, dass faH ein ganz regelmässiges Im-

perfectum von ^J"?l mit f*n& = sei. Hillebrandt hat

dieses unbeachtet gelassen, obgleich er meinen Artikel, wie aus

der Note 1 auf S. 78 zu ersehen ist, gekannt hat. Was mag
er sich bei jener seltsamen Form, die er auf S. 137, N. 1 wieder-

holt, gedacht haben? Ein vor die Präposition tretendes Augment

Hesse sich zur Noth wohl denken (vgl. "^M^HfaHI : unter

WRJ im PW. und «flM^Hd R. 2, 78, 13), aber dann würde

die Form ^f*l«*T<4r1 und nicht ^f*TWTO7T lauten; zwei Augmente

wären vom Uebel. In ZDMG. 52, S. 607 habe ich zu f«M*J<i

noch das periphrastische Perfectum i ^% hinzugezogen.

Hiermit ist M^l^t ^ zu vergleichen. Das richtige HT^
^Hn, mit zwei Accenten hat Hillebkandt stillschweigend in

älhurnpam geändert. ist Nominativ; vgl. PW. unter ^
Sp. 421, Z. 14 fgg. von unten.
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27.

Auf S. 140 übersetzt Hillebrakdt die erste Hälfte von

RV. 10, 52, 6 = VS. 33, 7

t,3339 Götter verehrten den Agni". Im 43. Bande dieser Be-

richte S. 255 fg. sage ich: „Ich bin der Meinung, dass hier nicht

3339 Götter, sondern drei Gruppen von Göttern gemeint sind,

und dass 9 die Gesammtzahl der zu jeder Gruppe gehörigen

Einer angiebt, dass also von 303, 3003 und 33 Göttern die

Rede ist. Vgl. zu dieser Auffassung Brh. Ar. Up. 3, 9, 1 fgg.,

wo gesagt wird, dass die in einer Nivid 1

) erwähnten Zahlen

303 und 3003 lediglich die Majestät der Götter ausdrückten, in

Wirklichkeit seien ihrer nur 33. Mit anderen Worten: Die all-

gemein angenommene Zahl 33 der Götter wird dichterisch nach

einem bestimmten, sehr einfachen Princip zu Hunderten und

Tausenden potenzirt, Bkkfey versucht die Zahl 3339 auf eine

sehr künstliche Weise als Potenzirung von 33 zu erklären. Er

sagt: 'Bei der Multiplication ist diese Zahl (d. i. 33) in 30 und

3 getheilt, jene mit 10 und 100, diese aber nur mit sich selbst,

der heiligen Dreizahl, multiplicirt.' 3333 würde dem Inder wohl

verständlicher und nicht weniger heilig gewesen sein." Wenn
der Dichter die Zahl 3339 hätte ausdrücken wollen, würde er

wohl die Hunderte nach den Tausenden gesetzt haben; vgl.

meiuen Artikel über **rfTJ ebend. S. 254 fg.

28.

UV. 9, 1 7 wird in den vier ersten Versen der irdische Sorna

besungen. Der fünfte Vers lautet:

^ifTT ^ft *rt* 1 OfH *rrof f^q#v 1

Zu Oldexbekus Uebersetzung der zwei ersten Stollen: „Durch

die drei Lichträume, o Sorna, strahlst du gleichsam (wie die

Sonne), zum Himmel steigend" und zur Erklärung: „Dies be-

zieht sich natürlich auf den zur Speise geflossenen Somasaft"

1) Es kann damit der hier besprochene Vers gemeint sein.

Pbll.-hUt. CImwj 189». ;t
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bemerkt Hillebrandt S. 236: Sorna strahle nicht „gleichsam",

sondern wirklich, er habe ja ketu's, raeini's; er besteige auch den

Himmel wirklich (9, 36, 6) und fahre darüber hin; und nä sei

hier keine Verglcichspartikcl , die ziemlich überflüssig wäre und

auf bhräj bezogen an falscher Stelle stünde, sondern eine Ver-

stärkung wie v>], worin ihm Delbrück, Syntax 2, 540 beistimme.

Wenn Delbrück zugiebt, dass die Vergleichungspartikel T
mit veri (so bei D.) identisch sei und also ursprünglich etwa

„wahrlich" bedeutet hätte, so ist er doch nicht der Meinung,

dass im Sanskrit sich diese Bedeutung noch erhalten hätte. Für

ihn ist dieses vedische f stets nur Vergleichungspartikel. Die

Bedeutung „wie, gleichsam" läugnet Hillebrandt natürlich auch

nicht, aber an der in Bede stehenden Stelle soll f die Bedeutung

von vij haben. Ist es wohl wahrscheinlich, dass neben einer Un-

zahl von Stellen, wo 1= ist, an dieser einen Stelle diese

Partikel gleichbedeutend mit vi] wäre? Ich sage „an dieser

einen Stelle", da ich annehme, dass H. in Folge meiner Be-

merkungen im 50. Bde. dieser Berichte, S. 83 fg. seine Auffassung

von %f*T nVn in der Brh. Ar. Up. aufgegeben hat. Andern-

falls hätte er sich wohl auch auf diese Stelle berufen.

Ich glaube aber auch nicht, dass 1 =^ etwas mit vi]

oder vul zu thun hat, bin vielmehr der Meinung, dass dieses

T, wie auch viele andere Sanskritisten und Sprachvergleicher

annehmen, mit der Negation 1 identisch ist. Fragen wir mit

„nicht", so streifen wir an die Gleichheit oder Aehnlichkeit. „Ist

der da nicht N. N.V" bedeutet doch so v. a. „der da sieht dem

N. N. sehr ähnlich". Damit dieses vergleichende "f, das mit

dem vorangehenden Worte auf das Engste verbunden ist, nicht

als Negation zum folgenden Verbum fiuitum gezogen wurde, trat,

wie ich glaube, in der Kode nach T eine kleine Pause ein und

diese bewirkte, dass die Partikel mit einem folgenden Vocale

keine Verbindung einging. Den Hiatus vor folgenden Vocalen

scheint schon Bknfey auf gleiche Weise sich erklärt zu haben

am Schluss von § 7 seiner musterhaften Abhandlung „Behandlung

des auslautenden a in nä 'wie' und nd 'nicht' im Rigveda".

1 ist also auch in dem oben angeführten Verse = T^, und

Oldenberg hat Recht, wenn er die Anrede auf den irdischen

Sorna bezieht. Nicht zu billigen ist aber, dass er 1 mit

und nicht mit 0^*V verbindet, zu dem es seiner Stellung nach
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zunächst gebort, und dass er „wie die Sonne" einschaltet. Ganz

verfehlt ist Grassmanns Uebersetzung: „Du strahlst der Sonne

gleich, die durch drei Räume auf zum Himmel steigt." Es ist

ja nicht vom Aufsteigen der Sonne, sondern von dem des Sorna

die Rede. Das Richtige hat Ludwig (II, S. 432) getroffen:

.,Cileichsam über die dreifache glanzsphäre zum himel steigend

erstralst du." Wenn der irdische Sorna gleichsam zum Himmel

steigt und dort strahlt, so ist er zum himmlischen Sorna, d. i.

zum Monde geworden. Mit dieser Auffassung kann, so meine

ich, auch Hillebrandt sich zufrieden geben.
*

29.

Auf S. 241 fgg. wendet sich Hillebrandt gegen meine Auf-

fassung von RV. 3, 53, 14 im 43. Bde. dieser Berichte, S. 260 fgg.

und sucht die seinige zu rechtfertigen. Am Schluss sagt er,

dass es ihm eine grosse Freude sein würde, wenn es ihm ge-

länge, durch seine Ausführungen meine Zustimmung zu erringen.

Ich habe diese Ausführungen sorgfältig erwogen, kann aber beim

tasten Willen ihnen nicht beistimmen. Die erste Hälfte

1111K 1 <mf«n I

übersetzt H.: „Was sollen dir, 0 Indra, die Kühe bei den Ki-

katasV Nicht melken ja diese dir Milch noch kochen sie den

Pharma". Wenn ich die Paraphrase im 1. Bde. „Was sollen

dir die Kühe bei den K]ka{as, die dir keinen Milchtrank bereiten

nnd keinen Pravargya" missverstand , indem ich annahm, dass

H. auch im zweiten Stollen die Kühe als Subject fasste, so war

dieses verzeihlich, da die Ausdrucksweise jedenfalls zweideutig war,

mir aber zu Gunsten Hillebrandts zu sprechen schien. Nach

meinem Sprachgefühl nämlich und auch nach dem aller Vorgänger,

mit Einschluss von Sajana, kann im zweiten Stollen wie im

ersten nur TW das Subject sein. Wenn die Kikata's gemeint

waren, dürfte ein % oder % nicht fehlen. Dass «nfil^ zu

den Kühen passt, muss auch H. zugeben, er meint aber, dass

•ff im Medium auch „melken" bedeute. Das ist ganz richtig,

aber, wie Grahshann bemerkt, mit reflexiver Begriffswendung,

die hier nicht am Platze wäre, was auch H. empfunden hat,

sonst hätte er uieht „dir" hinzugefügt. 1 THTfaf ^^N; „sie kochen

8*
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nicht den Gharma", worauf H. grosses Gewicht legt, kann, was

ohne Weiteres zuzugeben ist, nur uneigentlich von den Kühen

gesagt werden, bietet aber nichts Autfallendes. In allen Sprachen

gestatten sich Dichter und Prosaiker eine solche übertragene Rede-

weise. Wenn in Goethes Faust dieser auf Mephistopheles' Be-

merkung „Und doch ist nie der Tod ein ganz willkommner

Gast" antwortet ,,0 selig der, dem er (d. i. der Tod) im Sieges-

glanze die blut'gcn Lorbecr'n um die Schläfe windet", so haben

wir hier denselben Tropus wie in f ?fMf«tl Desgleichen,

wenn Faust „Aus der Strassen quetschender Enge" sagt. An
„Die Handschrift A. liest so und so" nimmt man keinen Anstoss.

^T*I (s. PW. u. 3) am Ende) kann wie „verraten" etwas

Unbelebtes zum Subject haben. Man behalte auch im Auge, dass

die Subject-Frage, die Grammatik, die vorgebrachten Deutungen

mit eiserner Notwendigkeit erheischt.

Zu »i^in.l^ habe ich nichts Neues beizubringen. Dem Leser

überlasse ich es zu cutscheiden, welche von den zwei Auffassungen

der zweiten Hälfte des Verses

sich gehaltvoller und bedeutsamer erweist. Hillebuandt übersetzt:

„Bringe uns her des Pramagauda Habe. Was sie von dem
(Strauch) mit niedrigen Zweigen besitzen, übergib uns." Meine

oder vielmehr die J. MuiR'sche Uebersetzung lautet: „Bringe

uns die Habe Pramagandas und gib ihn, den Naik'äcäkha, in

unsere Gewalt." Zu bemerken habe ich nur, dass ich trotz der

durchsichtigen Etymologie von *Nii(na nicht verpflichtet bin

zu sagen, weshalb Pramaganda so benannt wird; es genügt, dass

gegen diese Bezeichnung weder von sprachlicher noch von sach-

licher Seite ein triftiger Einwand erhoben werden kann. Hille-

huandts Erklärung gründet sich ganz auf die Etymologie. Da
«rq uj i<s auf •fNTSrn^ zurückgeht, und da dieses einen Strauch

mit niedrigen Zweigen bezeichnen kann, so muss, da H. hier

durchaus den Sorna finden will, diese Pflanze solche Zweige haben

und, obgleich diese Eigentümlichkeit einer Unzahl anderer Pflanzen

zukommt, darnach benannt worden sein. Ich hoffe, dass diese

HypoÜiese die kühnste in Hlllebkandts Werke ist.
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3°-

Die verdächtigen, von Aufrecht als Ungetliüine bezeichneten

Formen HfaU|(J und irfwarfa in Ait. Br. 8, 28 hatte Bruno

Likbicii in seinem „Pauiur' S. 76 als dritte Personen PI. von ff?\

das hier nach der dritten Klasse flcctirt werde, gedeutet. Im

48. Bde. dieser Belichte, S. 160 sprach ich meine Bedenken in

Bezug auf diese Erklärung aus, die Liebicii in einem Briefe an

mich anerkannte. Er rüth, ehe man sich zu Etwas entscheide,

zu warten, bis man Sajanas Meinung über diese Formen er-

führe. In dem nun erschienenen 4. Bde. der neuen Ausgabe des

Ait. Br. in der Bibliotheea indica finden wir auf S. 296 die

erwartete Erklärung. TTTT? HfaWJ wird mit fa*Hjft *JWT

H<*m\h umschrieben , TTf^ZTfTT mit fa*J^ *JWT

|^ «l^ ffl . Diese Erklärungen scheinen mir zu dunsten meiner

Conjecturen M f^l 1 1
<J

und H f«i «M ffl zu sprechen. Da Sajana

über die seltsamen Formen kein Wort verliert, vennuthe ich,

«lass ihm die richtigen Formen vorgelegen haben, und dass die

falschen aus dem nach seiner Zeit entstellten Texte in seinen

Commentar übertragen worden sind. Auf einen ganz sicheren

Fall einer solchen Uebertragung habe ich in meinen kritischen

Bemerkungen zu Hir. Grhyas. 2, 9, 7 in ZDMG. Bd. 52, S. 87

aufmerksam gemacht. Das völlige Verschwinden der Form fac-

TTfff mit den Brahmanas und die den Abschreibern geläufige

Verbindung fa«q ün Perfect von f% mögen die Corruptel be-

günstigt haben.

Der Anfang von Kaush. Up. 3 lautet in der Bibl. ind.:

* 1 ^ wem • tttt^t *t ffAfil i h #ttt^

%*sT 3 q 1 ^ • t % ^ft djnflQfa 1

% fmm $f?T Hd<£«i: I Schwierigkeiten bieten

nur die letzten Worte Indras *T u. s. w. und die Ant-

wort Pratardanas. Cowell übersetzt: „The superior chooses not
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for tho inferior; choosc thou for thysclf/
4

Pr. antwortet: „Let

not the inferior (choose) 4
' oder „Let not the boon hecomc no

boon/4 M. Müller: „No one who chooses, ehooses for another

(nach der v. 1. M *A)U und „Then that boon to choose is

no boon for me (nach der v. 1. T ^fil)." de Haklkz: „Le su-

perieur nc choisit pas pour linferieur; ehoisis done, car tu es

l'inferieur/
4

Pr. antwortet: „Qu'il n'en soit pas ainsi/
4 Sehr

kühn verfuhrt Deussex, wenn er annimmt, ein Abschreiber habe

die beiden Namen vertauscht; er lässt Indra auch "Slq<J u. s. w.

sprechen und übersetzt demnach: „Der Höhere wählt doch nicht

für den Niedern! Wähle du nur selbst; denn du bist doch

niederer als ich (also *f = «i^)." In einer Fussnote gibt er

zu, dass der letzte Satz auch als Antwort Pratardanas gefasst

werden könnte: „dann wird mir also kein Geschenk zu teil/
4

Gegen die mitgetheilten Ucbersetzimgen l

) lässt sich Manches

einwenden. Man erwartet, dass Indra und Pratardana natürlich

sprechen, sich keiner Wortspiele bedienen. Ein Wortspiel wäre

es, wenn hier nicht dieselbe Bedeutung hätte wie am An-

fange, d. i. Wunsch; desgleichen, wenn das erste Mal Adj.

von das zweite Mal ^ + ^ wäre. Ferner fragt man

sich, warum ein Höherer nicht für einen Niederen Etwas wählen

sollte. Auch ist nicht ^T, sondern der Gegensatz zu ^T^T;

vgl. TTT^T.

Mit ganz geringen Aenderungen erhalten wir, wie ich glaube,

einen in jeder Beziehung einwandfreien Text. Dem Scholiasten

hat die Lesart T % ^T« *n^Ü ^uHfi vorgelegen; TT« ist natür-

lich nicht, wie er annimmt, so v. a. Tt, sondern einfach ein

Schreibfehler dafür. Die v. 1. der anderen Kecension auf Seite 129

hat das richtige Tt, aber falschlieh Ä statt Zu übersetzen

ist also: „Man pflegt nicht für einen Andern einen Wunsch zu

wählen, wähle also du/4

Statt ^RTt % faW 5tf?T hat der

Scholiast ^T^T % f*m *T TfrT vor sich gehabt. Statt

*T ist *T zu lesen, und damit ist gemeint. „Daun ist ja

der mir gewährte Wunsch gar kein mir gewährter Wunsch."

1) Die Kritik erstreckt «ich nicht auf Mi;llkbs Uebcrsetzung, da
diese das Richtige bietet.
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Nun ist auch ^TOT« am Platz, während für „Dann wird mir

also kein Wunsch zu teil" man 1 erwartet hätte. Die auf

die oben mitgetheilte Stelle folgenden Worte — W&Tl-

^ SftTTO ftf^: auf Pratardana zu beziehen, wie Deussen

thut, ist ganz verfehlt. Indra, nicht Pratardana, hatte Etwas

versprochen und musste sein Wort halten, da er die Wahrheit

ist, und er thut es auch, da er dem Wunsche Pratardanas

nachgibt.

32.

Die Worte <l^ia*i<ti« t^T *T Jjfi: £vet%v. Up. 4, 18

habe ich oft hin und her erwogen, ohne zu einem befriedigenden

Ergebniss zu gelangen. Qamkarak'ärja zerlegt V^TrPR^ in ^T^T

und ^T<T*TO und fasst n*lti
s

in der übertragenen Bedeutung

„Finsterniss des Geistes". Ihm haben sich alle bisherigen Ueber-

setzer angeschlossen. Bei Köer heisst es: „When thero is no

darkness (when all ignorauce has disappeared) , then there is

neither day nor night", bei F. Max Müller: „When the light

has risen, there is no day, no night"; dazu die Fussnoto: „Atamas,

no darkness, i. e. light of knowledge." Deussen lässt als Dichter

den vorausgesetzten Fall sogleich eintreten. Er übersetzt: „Das

Dunkel weicht: nun ist nicht Tag noch Nacht mehr"; dabei

verweist er in einer Fussnote auf K'hand. Up. 3, 11, 3 und

8, 4, 1.2; diese Stellen haben aber mit der hier uns beschäftigen-

den nicht das Geringste zu thun.

Anstoss habe ich von jeher an der unnatürlichen Zerlegung

von «i^ia«i*i
s genommen, desgleichen daran, dass im Nachsatze

auf *T^T folgt, was erst im PW.2 mit einer einzigen Stelle

belegt wird. Auch der aus ^HT^TO sich notdürftig er-

gebende Sinn hatte nichts Bestechendes.

Man erwarte keine Conjectur von mir, der Text ist, wie ich

glaube, richtig tiberliefert und ergibt einen guten, den Leser

neileicht ernüchternden Sinn, wenn man T^TTTTW in M% und

zerlegt, was doch am Nächsten liegt, und die beiden

Worte durch „was an die Finsterniss grenzt" übersetzt. Fragt

man mich, was damit gemeint sei, so antworte ich „die Zeit

unmittelbar vor Sonnenaufgang". Es klingt zunächst etwas sonder-
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bar, dass diese Zeit weder Tag noch Nacht sein soll, entspricht

aber genau der indischen Anschauung. TBr. i, 7, i, 7 lesen

wir: *J8UiV I ^Tjf^T: ^pfc I 1 K.flf\qi f WftH. Die-

selbe Zeit ist ebeud. i, 6, 7, 5 mit Wfö ^rüffaTTT und 1, 1, 4, 3

mit *TVff^% gemoint. Es ist die Stunde, zu welcher

Pragäpati die Geschöpfe erschuf, und Indra die Unholde Vrtra

und Namuk'i erschlug, denen weder bei Tage noch bei Nacht

beizukommen war. Vgl. Bd. 45, S. 132 dieser Berichte.

Im folgenden Stollen ist T WS ^CWfW* u. s. w. statt

1 ISTf 1 "qi^f^^ zu lesen. Vielleicht haben andere Aus-

gaben das Richtige, mir steht die Upanishad nur in der Biblio-

theca indica zu Gebote.

Digitized by Google



August Schmarsow: Reformvorschläge zur Geschichte der

deutschen Renaissance.

Unsere deutsche Kunstgeschichte leidet an einem hartnäcki-

gen Zwiespalt der Auffassungsweisen grade dort, wo sie anfängt,

dem modernen Empfinden verständlich zu werden und dem histori-

schen Urteil des heutigen Forschers ein genaueres Eingehen auf

die Entwicklung des Einzelnen zu gestatten, — das heifst grade

an jenem Uebergang, wo die Einen vom „Ausgang des Mittel-

alters", die Andern vom „Beginn der neuen Zeit" zu sprechen

pflegen. — Oft freilich laufen diese beiden Bezeichnungen in be-

liebigem Wechsel durcheinander, ohne dafs mau bei ihrer An-

wendung sich jedesmal Rechenschaft gäbe, dafs mit der Wahl

des einen oder des anderen Ausdruckes auch ein Wechsel des

Standpunktes und damit ebenso des Mafsstabes verbunden ist,

die doch notwendig unsere Charakteristik bestimmen, vielleicht

aber von vornherein unsere Erkenntnis einseitig verschliefsen.

Der Kunsthistoriker glaubt sich genauer auszudrücken, wenn er

statt jener allgemeingeschichtlichen Bezeichnungen die Namen der

Stile „Gotik" und „Renaissanco" verwendet, die nach ihrem bis-

herigen Gebrauch einen tief innerlichen Unterschied bedeuten

wollen. Die Kunstwissenschaft ist wenigstens bestrebt, den „goti-

schen Stil" als Inbegriff des mittelalterlichen Geistes zu fassen,

während sie bei „Renaissance" mit Vorliebe an die Acufserung

eines frischen, völlig andersgearteten Sinnes denkt, der viel eher

auf Ueberwindung des mittelalterlichen Bannes ausgeht. Wer
angesichts einer kunstgosehichtlichen Erscheinung von Gotik spricht,

ist immer versucht, zugleich das System der mittelalterlichen

Weltanschauung dahinter und somit kirchliche Befangenheit darin

zu erblicken; er entnimmt den Mafsstab für deren Beurteilung

nicht allein dem innersten Wesen jenes Stiles, sondern auch dem

Urteil, das über die Kulturverhält nisse der Zeit, in der dieser

Stil auftrat, verbreitet ist, — Wer dagegen in einem Kunstwerk
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die Züge sucht, die als anerkannte Merkmale der Renaissance

gelten, der will in ihm zugleich die Urkunde des neuen, dem

Mittelalter entwachsenen Geistes erkennen, der dem modernen

Fühlen und Denken schon so viel näher kommt.

Diese Entscheidung zwischen zwei Stilcharakteren gilt durch-

gehends für die europäische Kunstgeschichte in ihrem gemein-

samen Gange, im Sinne ihrer internationalen Entwicklung, wie

bei romanischen so bei germanischen Völkern zugleich. Sowie

aber statt dessen der nationalo Standpunkt als der eigentlich

mafsgebendo angenommen wird, oder die Betrachtungsweise sich

diesseits der Alpen hält, da gewinnt durch die besondern Ver-

hältnisse der nordischen Kunst jene Wahl des einen oder andern

Ausdrucks noch eine besondere Bedeutung. Dies eben ist in ganz

eigentümlicher Weise bei uns in Deutschland der Fall. Zumal

da, wo das Bestreben genauerer Abgrenzung der Stilphasen unter

sich hinzukommt, und die beiden Bezeichnungen „Spätgotik 14 und

„Frührenaissanco" aneinander rücken, um scharfe Auseinander-

setzungen zwischen den beiderseitigen Ansprüchen zu ermöglichen,

da ergiebt sich bislang ein verhängnisvoller Widerspruch, der

mittlerweile tief eingewurzelt ist, und der für unsere Heimat

wie für die gesamte nordische Kunst umher die gröfste Verwir-

rung hervorruft.

Künstlerische Erscheinungen, die sowol zeitlich als örtlich

dicht neben einander stehen, ja notwendig zusammen gehören,

werden zwei verschiedenen Stilen zugewiesen, in zwei verschie-

dene Kunstperioden eingeordnet, d. h. auseinandergerissen und

als Bestandteile zweier womöglich ganz entgegengesetzter Ent-

wicklungsreihen begriffen, wie man eben Gotik und Renaissance

zu fassen pflegt. Solch ein Widerspruch in der Charakteristik

mehrerer gleichzeitiger Kunstwerke am selben Orte stellt sich

zunächst ein, wenn diese verschiedenen Kunstgattungen angehören.

Wir rechnen z. B. eine Kirche noch zur Spätgotik, während

die Wandgemälde im Chor, obgleich sie früher entstanden sein

mögen, als der Bau des Langhauses vollendet ward, schon

dem neuen Stil beigemessen werden. Gelegentlich aber wird

ein Kunsthistoriker, der von der Baukunst ausgegangen ist, der

Neigung nachgeben, auch diese Malereien noch spätgotisch zu

nennen, obwol die Elemente des neuen Wesens schon unverkenn-

bar überwiegen. In der Baukunst und ihrer Ornamentik herrscht

nach der gebräuchlichen Bezeichnung der gotische Stil noch länger
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als ein Jahrhundert, während in der Malerei schon immer all-

gemeiner auch im Norden von „Frührenaissance" gesprochen wird.

Ja, dieser Widerstreit in der Zuweisung an verschiedene Stile

betrifft dann auch die einzelnen Bestandteile eines und desselben

Werkes selbst, und läfst das Ganze, das als Schöpfung womöglich

der selben Hände, der nämlichen Person, eines durchaus gesunden

und ganzen Künstlers entstanden war, vor dem Auge des Kritikers

als ein heilloses, wenn auch noch so „interessantes" Zwitterding

erscheinen.

Das eben ist das Wesen jeder Uebergangsperiode, wird man
sagen, dafs sich das Alte mit dem Neuen durchdringt und oft

gar seltsam mit einander verquickt. Gewifs! gegen das Vor-

handensein solcher Uebergangserscheinungen soll kein Zweifel er-

hoben werden. Nicht allein in Deutschland, in Frankreich und

im Norden sonst haben wir dergleichen anzuerkennen, sondern

auch auf dem Boden der italienischen Renaissance, wo die Gotik

doch nie recht heimisch gewesen sein soll, vor allen Dingen in

Oberitalien. Wie steht es mit der Porta della Carta am Dogen-

palast oder mit den Chorschranken der Frari in Venedig, wie

vollends mit dem Mailänder Dom und seinem Skulpturenschmuck

V

Es ist nicht gleichgiltig, ob wir den Namen Gotik oder Renais-

sance gebrauchen, wenn es darauf ankommt zu wissen, wo steckt

das Neue? Sollte es nicht auch verborgen in altertümelndem

Gewände vorhanden sein? Der Name schon kann darüber täuschen

oder irre führen.

Bei uns in Deutschland aber verbindet sich mit dieser Stil-

bezeichnung fast durchgehends noch ein entscheidendes Urteil über

den Gang, oder vielmehr den Stillstand der deutschen Kunst,

bei dem wir uns schwerlich beruhigen dürfen, wenn einmal der

nationale Standpunkt eingenommen wird. Wir reden in der Bau-

kunst von Spätgotik, gestatten also dem Gotiker über diese Er-

scheinungen das Urteil zu sprechen. Der strenge Vertreter dieses

Stiles, der seine Begriffe an französischen Kathedralen gebildet,

vermag aber die Leistungen der Spätgotik in Deutschland nur

schwer noch in ihrer künstlerischen Berechtigung anzuerkennen.

Er ist viel eher geneigt, von Entartung und von Verfall zu

reden. Wo immer sein Mafsstab angelegt wird, der doch schliefs-

lich französischer Herkunft ist, ergiebt sich ein abfalliges Urteil,

und das Bild der deutschen Architekturgeschichte kann, vom

Standpunkt des reinen Gotikers betrachtet, sich nur unklar und
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verschwommen ausnehmen. Das Endergebnis ist gewifs nicht be-

friedigend. Wer die Entwicklung der deutschen Kunst im

15. Jahrhundert dem heimischen Verständnis näher bringen

möchte, verzichtet wohl ganz auf die Einbeziehung der Bauwerke

und erklärt, wie Springer, die Malerei habe die führende Rolle

gespielt.

Von „deutscher Renaissance" dagegen beginnt man in der

Baukunst zu reden, wenn die italienischen Stilformen bei uns

eindringen, so dafs im Grunde doch nur von italienischer Renais-

sance in Deutsehland gesprochen werden dürfte, wie später von

holländischer Renaissance auf deutschem Boden. Auch hier giebt

den Mafsstab wieder ein Fremdes. Und gestatten wir, wie dort

dem Gotiker, hier dem Kenner der italienischen Renaissance, das

Urteil über die Leistungen der deutschen Architektur abzugeben,

so niufs das Ergebnis ungefähr ebenso lauten. Die deutschen

Baumeister sind nicht allein lange zurückgeblieben hinter dem
italienischen Fortschritt, sondern die Nachahmung antikischer Art

gelingt ihnen auch dann nur in sehr beschränktem Grade. Beim

besten Willen ihre Fortschritte anzuerkennen, kann der stete

Vergleich mit italienischen Mustern doch nur unbefriedigend aus-

fallen ; denn die Aneignung bleibt lange äusserlich und ungeschickt,

und von der Hauptsache, die über Zierrat und Einzelformen des

klassischen Erbteils hinausgeht, kann erst spät, in den Tagen der

italienischen Hochrenaissance oder gar erst nach dieser kurzen

Blütezeit die Rede sein.

Der deutsche Forscher vermifst in beiden Fällen die Auf-

weisung des Eigensten, die Anwendung des nationalen Prinzips.

Solange es bei unsern Stilbezeichnungen „Spätgotik" und „Früh-

renaissance" an diesem deutschen Kern gebricht, solange mufs

das Eigentümlichste der deutschen und vielleicht der gesamten

nordischen Kunst verloren gehen. Sprofst in der Kunst dieser

Zeit aufkeimenden Lebens überall nichts, das als schöpferische

Kraft, als urwüchsige Originalität zu gelten Anspruch hätte?

Was nach dem fremden Mafsstab gemessen, in die Kategorie der

Absonderlichkeit, des zähen Festhaltens am Hergebrachten, des

blofsen Zurückgebliebenseins hinter dem glänzenden Fortschritt

der südlichen Nachbarn herabgedrückt werden mufs, — wie stellt

es sich dar, wenn es am eignen selbstgewachsenen Mafsstab ge-

messen würde? Aber giebt es einen solchen heimischen Mafs-

stab? Bis jetzt scheint ein deutsches oder gar germanisches

Digitized by Google



ReFORMVOBSCHI.AQE ZUR GESCHICHTE DER DEUT8CBKN RENAISSANCE. 45

Prinzip, das sich als Richtschnur einer Entwicklung verfolgen

liefse, überhaupt nicht entdeckt oder höchstens etwa für figür-

liche Darstellung als wünschenswert anerkannt zu sein. Oder

kam es nur für diese Periode des Uebergangs abhanden? —
weil auch hier die Unterscheidung des Alten und des Neuen

nicht durchgefülirt worden, weil unzureichende Kriterien den Blick

für charakteristische Leistungen beirrt und eine Verwechslung

mit den letzten Ausläufern mittelalterlicher Kunst ermöglicht

hatten?

Dann läge die Unklarheit und Verworrenheit des heutigen

Urteils nicht an der unzulänglichen Ausdrucksweise, an Namen
und Stilbezeichnungen allein, sondern an eiuem methodischen

Fehler, den die Kunstgeschichte mittlerweile zu verbessern im

Stande sein dürfte, sobald sie ihn einmal herausgefunden. Viel-

leicht ist dieser Fehler garniehts anderes, als die notwendige

Schattenseite bisher erworbener Vorzüge und kann im natürlichen

Fortschritt von selbst eliminiert, oder als Rückschlag der bisherigen

Unterlassungssünden in eine fruchtbare Poteuz verwandelt werden.

I.

Die Kunstwissenschaft hat im Bemühen, ihre Forschungs-

methode dem besondem Gegenstand entsprechend auszubilden und

von dem Verfahren ihrer Nachbarinnen zu unterscheiden, das

Augenmerk vor allen Dingen auf die formaleu Eigenschaften

ihrer Objekte gerichtet und raufs es immer wieder darauf richten.

Nur ist der Begriff Form selber variabel. Es wächst die Form

mit ihren grofsern Zwecken, könnte man hier sagen, obgleich

damit nur Eine Richtung dieses Wandels bezeichnet wird und

die innere Mannichfaltigkeit der Metamorphose sonst ausser Be-

tracht bleibt. Wie dem Philologen ist es auch zeitweilig dem
Kunsthistoriker ergangen; er ist bei der Grammatik der Einzel-

formen stehen geblieben, auf die er bei strenger Vergleichung

immer wieder hingedrängt wird. Exakte Analyse des Einzelnen

und Kleinen lernt auch der minder veranlagte Beobachter regel-

recht ausführen. Auf Grund solcher waren die Bezeichnungen

der damit unterscheidbaren Stile geprägt. Nach den Einzelheitun,

die besonders ins Auge fielen, nannte man sie: Rundbogetistil

hiels, was wir romanische, Spitzbogenstil, was wir gotische Bau-

kunst nennen. Sowie man aber zu der Erkenntnis vordrang,
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dafs nicht diese Einzelformen das Wesen des Stiles ausmachen,

sondern dafs ein Zusammenhang zwischen ihnen bestehe, d. h.

sowie man zur Syntax überging, mufsten diese Bezeichnungen

fallen. Die Beobachtung und Betonung der gegenseitigen Be-

dingtheit, der Verbindung zwischen den Baugliedern, die man

gern mit dem Gewächs des eigenen organischen Leibes verglich,

führte zur Erkenntnis der konstruktiven Wechselbeziehungen

zwischen allen Teilen des Aufbaues, und ihr wollen die Namen
Romanismus und Gotik gerecht werden. Besonders die Gotik er-

freut sich der vollen Anerkennung, aber auch der erbitterten An-

feindung, eines ausgemachten Systems. Merkwürdig nur, dafs man

so lange Zeit braucht, auch die Uebertragung dieses Systems auf

das gesamte Gebiet der darstellenden Künste weiter zu verfolgen,

d. h. es in Plastik und Malerei ebenso aufzusuchen, wie man es

in letzter Verkleinerung doch bei der Ornamentik bestätigt findet.

Doch genug, von dieser Erkenntnis aus begriff der Historiker

wie der Systematiker die Abwandlung der gotischen Baukunst

bis in ihre letzten Spuren. Die Gewölbekonstruktion gewährte

dafür den Anhalt. Und wenn hernach das Rippengerüst mit

seinen füllenden Kappen auch nicht mehr hervortritt, sondern nur

die äusserliche Erscheinung des Spitzbogens oder mannichfaltiger

Komplikationen im Stern- und Netzgewölbe den Zusammenhang

mit den konstruktiven Errungenschaften der Gotik noch vor

Augen stellt, — dies konstruktive Erbteil genügt, um auch die

verschiedensten Abwandlungen als „Spätgotik" unter den all-

gemeinen Stilbegriff zu subsumieren.

Dies ist der Standpunkt der Mehrzahl unserer Forscher noch

heute. In der Lösung konstruktiver Probleme glaubt man ja die

Entstehung der Gotik zu finden und den Kern des Bausystems zu

ergreifen. Darnach müfste auch die Geschichte des Stiles im

Wesentlichen in der Geschichte konstruktiver Lösungen aufgehen.

Virtuose Spielereien mit solchen Problemen oder abstrakte

Künsteleien mit ihrer Berechnung sind auch das Höchste, das

man den Letztlingen nachzurühmen weifs. Indessen, — ist nicht

dieser ganze konstruktive Apparat auch in den Tagen höchster

Blüte des Stiles, ja bei seiner Entstehung selbst, nur Mittel zum

Zweck? Wäre wirklich die Lösung konstruktiver Probleme

Selbstzweck der gotischen Architektur als Kunst gewesen?

Ganz allmählich dringt wol, trotz mancherlei Anfechtung

durch entgegenstehende Gewohnheit, die Einsicht durch, dal's der
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Kern der architektonischen Schöpfung anderswo zu suchen sei,

als in den tektonischen Bestandteilen oder in dem Baumaterial,

aus denen das fertige Werk zusammengesetzt ist, anderswo als in

diesen Mitteln, die doch nur dem schöpferischen Willen dienen

sollen. Die Bedingungen, die in und mit diesen Herstellungs-

mitteln gegeben sind, können die vorschwebende Idee, den Raum-

gedanken, der verwirklicht werden soll, wol zeitweilig modifizieren,

können seine Ausführung bei den ersten Versuchen hemmen,

einschränken; sie können ihn aber auch fördern, weiter heraus-

treiben zu kühnerer Entfaltung, sie können, wo sie als sicheres

Erbteil vorhanden sind, seine Ausgestaltung von vornherein be-

günstigen. Eins aber ist sicher, die treibende Kraft steckt nicht

in den Einzelformen, sondern macht sich diese, auch wo sie nicht

da sind, oder macht sie sich zurecht nach dem eigenen Willen,

wo sie anders vorhanden sind. Die treibende Kraft steckt auch

nicht in der Konstruktion, sondern macht sich diese, wo sie nicht

da ist, oder wandelt sie solange ab, bis sie ihr Genüge leistet,

oder schaltet frei mit allen brauchbaren Möglichkeiten, ohne sich

um den ursprünglichen Sinn oder die einstige Entstehung zu

kümmern, wenn sie nur leisten was sie jetzt sollen. Das stil-

bildende Prinzip kann also nur in der Baumform selber

gesucht werden, die doch gewifs auch ein Formprinzip ist,

und schon durch das Verhältnis der drei Dimensionen allein

ihren formbestimmenden Einflufs auf alle Bauglieder und Einzel-

bildungen ausüben muis. Die Hauptsache, auf die es zur ge-

schichtlichen Erkenntnis der Stile zunächst ankommt, ist also das

Raumgebilde als solches; die innere Raumform ist der Kern
der architektonischen Schöpfung. 1

)

i) Vgl. die Aufstellung dieses Prinzips in meiner Leipziger Antritts-

rede: „das Wesen der architektonischen Schöpfung" 1893. l)er Haupt-

einwand dagegen ißt als Frage formuliert worden, wie denn der Raum
die stilbildendo Kraft besitzen solle, die ich ihm zutraue. Darauf
oben die Antwort: man vergifst, dafs der konkrete Raum, d. h. die

Raumforni, die verwirklicht wird, doch selber Form ist, die als Fonn-
prinzip auf alle Teile weiterwirken inufs. Neuerdings hat Riciiakd

Streiter (Architektonische Zeitfragen, Berlin 1898, S. 114) gemeint, mir

entgegenhalten zu müssen: „die romanische Gewölbebasilika unter-

scheidet sich von der frühgotischen in Bezug auf Raumbildung fast

garnicht.4
' Die Folgerung müfste also lauten, beide gehörten im Grunde

auch demselben Stil an. Warum wird denn* nicht gesagt, dafs eine

grofse Anzahl historisch geschulter Architekten, eben diese Auflassung
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Wenden wir diesen Grundsatz auf die gotische Architektur

an, so werden wir genötigt, noch einen Schritt weiter als es

bisher geschehen, hinter das Bekannte und Greifbare zurückzu-

gehen, d. h. statt der Gewölbekonstruktion und ihrer Fortschritte,

statt des einzelnen Gewölbjoches vielmehr die Gesaratform des

Innenraumes ins Auge zu fassen. Eine weitere Konsequenz dieser

Lehre jedoch wäre die, dafs der Zusammenhang mit den kon-

struktiven Errungenschaften der gotischen Baukunst noch kein

zureichender Grund sei, das Bauwerk, das diesen Zusammenhang

aufweist, zum gotischen Stil zu rechnen. Darnach wäre der Be-

griff der Spätgotik ganz anders zu delinieren als bisher. Nicht

die Einzelformen, die trotz mancherlei Abwandlung oder Ent-

von der Einheit der Entwicklung zwischen beiden sogenannten Stilen

der mittelalterlichen Baukunst vertritt? Mit dieser Ansicht, die sich

auf andre Gründe beruft, trifft aber die nieinige noch nicht überein;

denn die Kaumbildung der flachgedeckten sog. frühromaniBchen Basilika

weicht jedenfalls von der frühgotischen so weit ab, dafs ich sie nicht

unter einem Stil begreifen kann. Die richtige Folgerung aus meinem
Prinzip wäre zunächst nur die, dafs die Raumbildung schon vor dem
Eintritt der frühgotischen Formensprache und fiewölbekonstruktion

einen Umschwung erlebt habe, dafs eben auch hier weder die kon-

struktiven Lösungen der Aufgabe, noch die Einzelbildung der Bau-

glieder zur Erkenntnis ausreiche, sondern nur die Aufgabe selbst, die

Neuschöpfung des Raumgebildes, gleichgut mit welchen Mitteln, hier

also gleichgut, ob mit spätromanischen Formen und Konstruktionen

oder mit frühgotischen. Das Beispiel, das man gegen mich ins Feld

führt, beweist also nur die Brauchbarkeit meines Prinzips, Klarheit in

die Periode des sogenannten Uebergangsstiles zu bringen, den man
zwischen Romanismus und Gotik eingeschoben hat. Ganz ähnlich

steht es wol mit dem Verhältnis der frühroiuanischen zur altchristlichen

Basilika, auf die Stkeitkr sich beruft. Habe ich mich verpflichtet, die

üblichen Bezeichnungen der Baustile als unantastbar hinzunehmen, und

von meinem Einteilungsprinzip behauptet, es müsse die Erklärung dieser

hergebrachten Terminologie leisten? Im Gegenteil, es mufs damit auf-

räumen. Ebenso wenig habe ich behauptet, jeder Stil habe nur eine

einzige Raumform oder einen durchgehenden Typus für alle seine

Raumgebilde hervorgebracht. Also der Einwurf: „würde man eine

römische Bnsihca forensis und das Pantheon (als Inuenräunie) für

Bauwerke ein und desselben Stiles erklären können?" trifft mich weder

nach der einen, noch nach der andren Seite, und die Antwort steht

schon bei Jakob Burckhardt in seiner Definition der spezifischen „Raum-
stile". Auf die letzte Frage nach «1er Sophienkirche „in klassischer

Einkleidung" antworte ich: ja! und abermals ja! Dies Raumgebilde

würde den neuen Stil offenbaren, auch dann.
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artung noch immer die Gewohnheit der gotischen Formensprache

erkennen lassen, nicht die Gcwölbekoustruktion auf Grund des

Rippensystems und die klare Sonderung des notwendig funktio-

nierenden Gerüstes von den blos füllenden Teilen dazwischen,

d. h. das Prinzip des Gliederbaues, wären die entscheidenden

Merkmale. Die Zugehörigkeit zum gotischen Stil auch in einer

letzten Entwicklungsphase könnte nur behauptet werden auf Grund

einer wesensgleichen Raumform. Das spätgotische Raumgebilde als

solches müfste wenigstens eiue Summe wichtigster Eigenschaften

mit dem streng gotischen Raumgebildo auf der Höhe der Stil-

entwicklung gemein haben. Sowie aber in dem Raumganzen

ein durchgreifender Unterschied hervorträte, sowie der Grund-

gedanke der fertigen, wenn auch aus lauter ererbten Herstellungs-

mitteln zu Stande gekommenen Schöpfung sich als neu und

andersgeartet erwiese, so hätten wir kein Recht mehr, dies Bau-

werk nach gotischen Anforderungen zu beurteilen und den Mafs-

stab des mittelalterlichen Stiles anzulegen; mag der strenge

Gotiker auch noch so sehr von Entartung der Steinmetzenarbeit,

oder von Unklarheiten der Konstruktion reden, das letzte Wert-

urteil über die Hauptsache der Leistung gebührt nicht ihm,

sondern dem unbefangenen Betrachter des Raumgebildes, dem

Historiker der Raumschöpfungen, einem Systematiker der Bau-

kunst, der über den Parteistandpunkt der Stilisten hinaus ist,

oder wenn es durchaus sein mufs, dem Anwalt eines andern Stiles.

Aber welches Stiles denn? Was ist dies bis zu einem ge-

wissen Grade noch gotisch eingekleidete, gotisch konstruierte Bau-

werk dann? Nun sicherlich eine Urkunde neuen Wollens, ein

Zeuge andersgearteten Geistes oder mindestens völlig veränderten,

kräftig sich äufsernden Raumgefühls. — Der Kunsthistoriker

aber wird vor die entscheidende Frage gestellt: wenn es keine

„Spätgotik" mehr ist und sein soll, dann müistc es ja nach Allem,

was wir bisher wissen, „Renaissance" sein, um so mehr, als es

einen neuen schöpferischen, der gotischen Raumbildung ent-

fremdeten Grundgedanken zum Ausdruck bringt.

Das ist auch meine volle Uebcrzeugung, dafs die Entscheidung

so fallen mufs. Nur diese Auffassung vermag dem künstlerischen

Gehalt vollständig gerecht zu werden und befreit uns von dem

unselbständigen Festkleben an fremden und äufserlichen Merk-

malen, der Eiuzelfornien und der Konstruktionsmittel, die man

erlernt.

Phil.-hut. Claas« 1899. I

r
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Damit kommt aber selbstverständlich auch die bisherige

Definition der Renaissance in Deutschland als ebenso ungenügende,

nach äufserlichen Formelementen bestimmte, zu Fall. Bis heute

spricht man, wie gesagt., von Renaissance in der deutschen Bau-

kunst, wenn die Einzelformen der italienischen Architektin- ein-

dringen, wenn die Bekleidung mit Säulenordnungen und Pilastcm,

wenn die Verdrängung des Spitzbogens durch den Rundbogen in

Fenstern, Arkaden u. dgl. beginnt. Das ist aber für uns kein aus-

reichender Grund, ebenso wenig wie die antikisierende Ornamentik;

sondern erst die Raumbildung im Sinne des neuen Stils wäre

das entscheidende Kriterium. —
Wann aber tritt diese ein? Wenn es sich auch da wieder

um die Uebertragung des italienischen Raumgefühls nach Deutsch-

land handelte, so kämen wir sicher in die Zeit der italienischen

Hoch- ja eigentlich erst der Spätrenaissance, jedenfalls auf eine

nachträgliche Herübernahme des fertigen Vorbildes, nicht auf eine

schöpferische Tätigkeit von eigner Art. Die Entscheidung aber,

um was es sich handelt, steht nicht dem Kenner der italienischen

Renaissance als Verfechter dieses Stiles zu, der den Deutschen zu-

nächst fremd ist, wie die Gotik auch dereinst, sondern sie mufs

dem deutschen Forscher, dem Kenner des heimischen, echt natio-

nalen Wesens überlassen bleiben, zunächst unbekümmert um die

Vorstellungen, die bereits Gemeingut der internationalen Kunst-

geschichte geworden sind. Es handelt sich weder um die Ideale

französischer Gotik und ihre Geschichte auf deutschem Boden,

noch lun die Ideale italienischer Renaissance und ihre Verbreitung

oder Verwandlung diesseits der Alpen, sondern um die Ideale der

deutschen Baukunst und ihre Verwirklichung iu der eigenen Heimat,

vornehmlich im fünfzehnten Jahrhundert.

Wie wäre es jedoch, wenn die deutsche Baukunst das Haupt-

erfordernis, das wir an die Entstehung eines neuen Stiles, einer

selbständig schaffenden Architekturperiode stellen, die Gestaltung

eines neuen andersgearteten Raumgebildes bereits früher erfüllt

hätte? Die unbefangene vergleichende Erforschung der Architektur

als Raumkunst kommt zu diesem Ergebnis. Es giebt eine ganze

Reihe solcher Bauwerke, die mit vollem Rechte als neue Raum-

schöpfungen anerkannt werden dürfen, sobald wir einmal von der

Einkleidung im Einzelnen absehen oder doch die Konstruktions-

mittel und die Formbildung ihrer Glieder als sekundäres Moment

betrachten.
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n.

Begreiflicherweise begegnen diese Schöpfungsbauten zunächst

da, wo die Haupttätigkeit der mittelalterlichen Baukunst gelegen

hatte, auf kirchlichem Gebiete, und zwar zu einer Zeit, wo eine

neue Aufgabe, die Stadtkirche, sich darbot, die freilich nicht un-

mittelbar, wie man es wol darstellt, aber doch als Gelegenhcits-

ursache zu einer neuen Lösung geführt hat An erster Stelle ver-

dient die Kreuzkirche von Gmünd in Schwaben genannt zu werden,

die 1351 durch Heinrich den Parier von Köln gegründet und bis zu

seinem Tode 1377 weitergebaut, bis 1410 vollendet dastand. 1

)

Es ist ein einheitlicher Hallenraum, Chor und Langhaus an-

einander geschoben und durch die Fortsetzung der Seitenschiffe

als Umgang um das Chorinnere mit einander verschmolzen. Das

Allerheiligste ist so in das Gemeindehaus aufgenommen, für weitere

Altäre ein Kranz niedriger, nur die Zwischenräume zwischen den

Strebepfeilern füllender, nach aufsen nicht polygon vorspringender

Kapellen bestimmt. Ein für das Auge horizontal sich ausbreitendes

Sterngewölbe überdeckt das Ganze, von schlanken Rundpfeilern

durchbin getragen. Nur einzelne Symptome verraten noch den

Erstlingsversuch grade an den Stellen, wo er vom Gewohnten ab-

weicht: wo zwischen Chor und Langhaus ein Turm hier, die Sakristei

dort sich herausschiebt, der Boden sich erhöht, durch den Kapellen-

kranz die Zweigeschossigkeit sich einstellt, die nach aufsen einen

Kontrast zum Hauptkörper, aber auch entschlossene Horizoutal-

abstufung zur Schau trägt. — Dies Beispiel wirkt als Vorbild

ringsum bis nach Bayern hinein und findet in nächster Nähe seine

weitere Vollendung: klar und verstaudesmäfsiger in S. Georg von

Nördlingen (1427— 1454 [Beginn des Turmbaus] — 1505), einem

herrlichen Saalbau; lichtvoll und schlank gewachsen in S. Georg

zu Dinkelsbühl (1444— 1464—92). Sehr bezeichnend unter-

scheiden sich von diesen Stadtkircheu die letzten Anwandlungen

1) Die Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Bauten ist allmählich

aufgegangen; ich finde sie am klarsten herausgefühlt, wenn auch nicht

prinzipiell durchschlagend verwertet bei LCbkk, besonders in der Deut-

schen Kunstgeschichte; Kior.KH macht einen Einschnitt in der Geschichte

der Baukunst um 1350, ohne nähere Motivierung und ohne weitem
Verfolg des Neuen, das seitdem aufkeimt. In der Bearbeitung des

Schnaaheaciien Bandes ist aber infolge der neuen Ansichten seines Mit-

arbeiter« ein Widerspruch zur ursprünglichen Disposition fühlbar.

4*
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monumentaler Grösse in Ulm, in Landshut und in München. Weit-

räumigkeit ist überall das Ideal; aber es wird damit auch die

machtige Höhe beibehalten, nur die Masse nicht erleichtert nach

oben, sondern mit hinauf genommen wie in voller Wucht. Nur

in Ulm sollte im Turmbau die Durchbrechung bis zur luftigen

Helmspitze emporsteigen als Kontrast zu dem gewaltigen Kirchen-

körper. Allein eben dieser Innenraum, der den Wetteifer mit dem

letzten komplicierten Kathedralbau in Regensburg deutlich ver-

kündet, aber auch den Gegensatz dazu, in der Unterordnung des

Chores, der Gleichheit der Schilfe und ihrer schlichten Endiguug

schroff genug ausspricht; er wurde im Lauf der Zeit durch Ein-

stellung neuer Trügerreihen wesentlich verändert, und eben dadurch

dem Eindruck der Kirchen von Gmünd und Nördlingen näher ver-

wandt als die ursprüngliche Absicht gewesen. Schlicht und ein-

heitlich, wuchtig und ernst ist der gestreckte Laugbau der Frauen-

kirche in München (1468— 88), deren gewaltiges Turmpaar ohne

Helmspitzen das Wahrzeichen der Stadt geblieben. Die saalartige

Einheit des Grundplanes aber prägt sich am deutlichsten in Ingol-

stadt aus (Chor 1427— 39, das Uebrige bis an den Anfang des

16. Jh.), wo die Uebereckstellung der beiden Westtürme im Innern

ursprünglich ein korrespondierendes Gegenbild des Chorhauptes

hervorbrachten.

Nur dem bescheidneren Gemeindehaus, wie es in Gmünd ge-

schaffen war, gehörte die Zukunft. Der Chor der Pfarrkirche von

Bozen zeugt in der zweiten Hälfte oder gegen Ende des vier-

zehnten Jahrhunderts von einer direkten Uebertragung nach Tirol,

wo sich durch zugewanderte Meister aus Schwaben zunächst, dann

auch durch heimische Kräfte eine fruchtbare Tätigkeit in derselben

Richtung eröffnet. Die Pfarrkirchen in Hall bei Innsbruck, deren

Gewölbeschlufssteine von 1 434 datiert sind, in Sterzing 1 4 1
7— 1 473,

in Schwaz (1460—65— 1500) bestätigen die Aufnahme des näm-

lichen Wollens bald in bescheidenen Gränzen, bald im vollen

Aufschwung zur Weitriiumigkeit , aber stets als saalartige Halle,

deren Eindruck auch in Schwaz, mit dem gedoppelten Chor und

den vier Schiffen, ungestört, ja in vollster Breite vorwaltet, dann

aber in der Franziskanerkirche daselbst (1 507— 1 5 1 5) zu eiuer reif-

sten Vollendung gesteigert wird.

Diese Tiroler Hallenkirchen sind deshalb so wichtig, weil

sie das deutsche Hauideal bis über die Gränzen der italienischen

Kultur hinaustragen (z. B. Pergine im Val Sugana), das der Maler
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'i i);i< l Fächer, mit der Kunst Paduas und Venedigs wol ver-

:r;tut. bewufsl als Tempel gefeiert hat, wo wir gewifs antikisehe

I;- k< Instruktionen im Sinne Squarciones oder Mantegnas erwarten

>i \N oltgangsaltar)', und weil sie Stand halten gegenüber dem
Andringen der italienischen Formensprache, bis die Rokokozeit

>io mit Stuck und Malereien entstellt hat. Ist doch die Hof-

kirche in Innsbruck, die 1553— 63 erbaut ward, nichts anderes,

als eine Wiederholnug des nämlichen Raumgebildes, nur in

der Einzelbildung der Kapitelle u. dgl. dem klassizierenden Ge-

schmack der vorgerückten Zeit entsprechend angenähert, und

deshalb als Musterleistung deutscher Renaissance in Anspruch

genommen. l

)

Gleichzeitig mit dem Auftreten des Kölner Parliers Heinrich

in Gmünd und der Seinigen, deren Wirksamkeit sich weit hin-

aus nach Süden erstreckt, entwickelt sich im Norden, auf dem

Köln benachbarten Gebiet, wo immer eigene Selbständigkeit be-

hauptet war, in Westfalen, eine durchaus verwandte Neubildung.

Umbauten und Erweiterungen vorhandener Werke, in denen stets

die Neigung zu breitgelagerter Weiträumigkeit und massiger Er-

scheinung des Innern gewaltet hatte, erschweren die Erkenntnis

oder doch die Zeitbestimmung in voller Klarheit. Aber auch

hier fehlt es nicht an Schöpfungsbauten, die den saalartigen

Charakter der Stadtkirche, die Einheitlichkeit und Geschlossenheit

des Raumes, und das Bedürfnis nach horizontaler Ausbreitung

des Deckengewölbes aufser Zweifel stellen. Als solche Bekennt-

nisse des neuen Wollens, die in einem Gufs gelungen, seien nur

die Wiesenkirchc in Soest (im Chor 1343, in den Türmen 1422

begonnen) und die Lambertikirchc in Münster (1375 Deg ) her-

vorgehoben, während die Chorbauten der Marienkirche in Osna-

brück (1406—24) und in Lippstadt (1478) die Fortdauer des

nämlichen Strebens im 15. Jahrhundert bezeugen, auf das es uns

hier ankommt.

Uebergehen wir, nur der Kürze wegen, die Beiträge, die der

Kirchenbau der norddeutschen Tiefebene, besonders in Branden-

burgischen Backsteinwerken geliefert, — verzichten wir, wenn

auch sehr ungern, auf den Blick zu unsorn Hansestädten an der

1) Vergl. neuerdings besonders B. Riehl, Die Kunst an derBrenner-

strafse, Leipzig 1898, S. 58, wo auch über einschiffige Kirchen der sog.

Spätgotik willkommene Angaben gemacht sind.
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Ostsee, wo sich ein Vergleich mit den Niederlanden aufdrängt,

wo eine Perle reiner Gotik wie die Klosterkirche in Doberan

neben zahlreichen Zeugen monumentalen Sinnes von Lübeck bis

Danzig und weiter hinaus schon die Neigung zu malerischen

Reizen und perspektivischem Zauber bekundet, — lassen wir

auch den wertvollen Einflufs des Deutschordens im Osten hier

aus dem Spiel, weil er an andrer Stelle zu Worte kommen nrnfs,

und vermeiden die Anerkennung bedeutsamer Metamorphosen selbst

in späten Mönchskirchen, wie auf dem Sande in Breslau, nur

um den wichtigsten Faden desto straffer festzuhalten.

Ein Meister aus Westfalen, Arnold mit Namen, erscheint im

jetzigen Königreich Sachsen und tritt in Verbindung mit einer

Reihe von Bauten, die zur letzten Zusammenfassung der wesent-

lichen Tendenz aus Nord und Süden überleiten. *) Die M arienkirche

in Zwickau (Chor 1453— 75, Turm 1473— 1506, nördlicher An-
bau am Chor 1505— 151 7) und die Kirche in Mittweida sind

noch komplicierte Gebilde, in denen das Breiterwerden ohne Rück-

sicht auf den Grundplan der ursprünglichen Anlage, nur die

Lockerung des Systems bestätigt, aber zugleich den Boden für

völlig freie Neuschöpfungen bereitet. Die Kunigundenkirche (1470
voll.) und die Petrikirche (1476— 99) zu Rochlitz geben die be-

scheidenere Form des Gotteshauses für die bürgerliche Gemeinde

klar und einfach, wenn auch mit eigenem doch untergeordnetem

Chor. Ein äufserer Umstand (die Bestimmung zur Fürstengruft)

trennt am Dom zu Freiberg den Chor vom Gemeindehaus ab und
gewährt so die Möglichkeit, dies letztere als einheitlichen Ver-

sammlungssaal zu entwickeln, hier schon mit bewuist ausgebildeter

Empore als mittlerer Horizontalzonc ringsum ( 1
48 1 — 1 50

1
). Dies

zweite Moment, das am Chor von S. Lorenz in Nürnberg (1439
— 1477) zuerst aufgetreten war, weist auf die Einmündung des

süddeutschen Stromes, den wir vorher verfolgt., aus Franken her.

Und unverkennbar schliefsen sich die letzten Steigerungen und
folgerichtigen Abklärungen hier im Erzgebirge an die Schöpfungs-

bauten von Gmünd und Dinkelsbühl oder Ingolstadt ebenso an,

1) Vgl. für das Folgende besonders die Leipziger Dissertation von
E. Haenel, die auf Grund einer Preisaufgabe der philos. Fakultät im
kunsthistorischeu Institut entstanden ist: Spätgotik und Kmaissano» 1

,

Stuttgart P. Nkfk Verlag — , auf deren genauere Angaben und weitere

Zusammenstellung des einschläglichen Materials ich mich hier be-

ziehen darf.
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wie an die von Soest und Münster in Westfalen. In Annaberg

(1499 begonnen. 1520 gewölbt) und in Schneeberg (1515—26)
stehen sie vollendet vor unsem Augen, und die Abzweigung nach

Tirna (Stadtkirche 1504— 1546) wie die Uebertragung in das

deutsche Nachbargebiet zu Brüx in Böhmen (Stadtkirche 1517
— 32)') bezeugen, wie der durchgreifende Wirkungskreis eines

Jakob von Schweinfurt das bewul'ste Festhalten an der gelungenen

Ausprägung des gemeinsamen Kaumgefühls.

Wer nur Eiuzelformeu der Bauglieder oder Gewölbkon-

struktionen als Merkmalo eines Stiles anzusehen gewohnt ist, wird

ziemlich ratlos dastehen, wenn er ehrlich genug ist, ohne vor-

gefafste Meinung aus den sichtbaren Kennzeichen allein das ent-

scheidende Urteil gewinnen zu wollen. Wer aber das Uaumgebilde

als solches herauszuschälen weils und diese Kauruform als die

eigentliche Schöpfung des Architekten anerkennt, der wird keinen

Augenblick in Zweifel bleiben, dafs hier zur Vollendung gedeiht,

was seit der Mitte des 14. Jahrhunderts schon in einzelnen Werken

sich vorbereitet und durch das ganze 15. Jahrhundert sich weiter

entwickelt, gegenüber manchen andern Anwandlungen, besonders

konservativ hierarchischer Tendenz, fortschreitend sich geklärt hat.

Es giebt also eine durchaus originelle deutsche Archi-

tektur in der Periode, von der wir reden, längst ehe die

Formensprache und die Ziermotive oder gar die Raumideale der

italienischen Renaissance über die Alpen hereingetragen wurden

ins deutsche Land. Kurz gesagt: was in der deutschen Bau-
kunst bisher „Spätgotik" heifst, das ist zum guten, ja

zum besten Teil deutsche „Frührenaissance" und gewährt

uus das Bild einer eigenen Entwicklung, die sich dem italienischen

Quattrocento durchaus als Parallele an die Seite stellt, d. h. sowol

gleichzeitig verläuft als künstlerisch sich entsprechend — nämlich

dem Wesen und der Vergangenheit des Volkes diesseits der Alpen

entsprechend — charakterisiert.

Sowie wir einmal erklärt haben: so sieht die „deutsche

Renaissance'*, die auf heimischem Boden erwächst, aus - ehe

fremde Einflüsse formaler Art Macht gewinnen, da geht es wie

dem Eisen bei der Berührung eines kräftigen Magneten. Dauert

diese Berührung nur lange genug, so richten sich alle Moleküle,

0 Vgl- J°8 - Nkuwikth, Die Baugeachichte der Stadtkircbe in

Brüx. 1897.
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der Anziehung folgend, und was bis dahin der gotische Pol aus

weiter Entfernung nur schwach noch zu halten vermochte, was

durch Zwischenschiebung anders gerichteter Teile vollends gelockert

war, so dafs keine ausgesprochene Tendenz hervortreten mochte,

das kehrt sich alles schnell und unerwartet dem neuen Kraft-

ceutrum zu, sowie wir den Pol der Renaissance heranbringen,

seine Wirkung zu erproben. Bald ist die ganze Reihe anders

orientiert, und die Richtung des Zuges klar ausgesprochen. Die

Entschiedenheit, mit der er sich äufsert, die Wucht, mit der dieser

Umschwung eintritt, und der energische Widerstand, der sich jedem

Versuche der Lostrennung von diesem neugewonnenen Pol ent-

gegensetzt, beweisen, dafs wir es mit gutem edlem Stahl zu tun

haben und nicht mit rostzerfressenem altem Eisen, das man als

wertloses Gerumpel abtut.

m.

Das bewährt sich, wie schon am Kirchenbau, erstrecht am
Profaubau der ganzen Periode. Sowie die Formen der Auszierung

und der Konstruktion, als Mittel eines gemeinsamen über sie hin-

aus greifenden Zweckes, bei der Betrachtung zurücktreten dürfen,

und die Raumbildung als solche, die Disposition der Räume nehen-

und übereinander das Hauptaugenmerk bildet, so drängt sich auch

eine Fülle mannichfaltiger Erscheinungen unter den einheitlichen

Gesichtspunkt, und der Fortschritt im Sinne der Renaissance miü's

einleuchten. Hier eröffnet sich für die Geschichte der deutschen

Wohnung und der öffentlichen Gebäude ein lange vernachlässigtes,

hinter den Kirchenbau unbilliger und mifsverständlichcr Weise

zurückgedrängtes Arbeitsfeld. Wenn schon der Kirchenbau immer

deutlicher, wie in Italien seit Brunellesch i'x Tagen, zu dem

menschlich absehbaren Malsstab zurückkehrt l
) , so gewinnt der

Horizoutalismus des Stockwerkbaues für profane Zwecke schon

eine prinzipielle Bedeutung, die der Durchführung des Vertikal is-

mus im Sinne der Gotik von Anfang an widerstrebt. Schon im

Verlauf des 1 4. Jahrhunderts ist der Kampf und Ausgleich dieser

1) Als ein Uebergangsglicd zwischen kirchlicher und profaner Bau-

kunst erscheint mir schon „I nner üben frouwen Sa-1" in Nürnberg, die

Karl IV. zu Repräsentationszwecken zunächst, nach Art des Festsaals

mit Kapelle (Chörlein) daran erbauen liefs. Andere Vorbereitungen

auch im westfälischen Kirchenbau und im Ordenslande Preufsen.
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beiden Richtungen bei allen Profanbauten aufserordentlich lehr-

reich. Kein Zweifel, dem Horizontalismus gehört die Zuktinft;

denn das Bürgerhaus und das Rathaus, die Fürstenwohnung wie der

Landsitz werden alle zu Aeufserungen des gemeinsamen Strebens

nach menschenwürdigem Dasein, vollziehe sich nun die Wieder-

geburt des ganzen Menschen zunächst mit Hülfe des Gemeinsinns,

der Genossenschaft, oder hernach auf diesem Grunde als Verherr-

lichung des Individuums. Hier ist die Stelle, wo die wertvolle

Erbschaft des Deutschordens zu Worte kommen mufs, und die Be-

tätigung des Selbstgefühls deutscher Hansestädte im Wetteifer mit

den westlichen Nachbarn. Hier wird im Wohnbau des Bürgers die

Stammeseigentümlichkeit der Väter verwertet, in die Städte her-

eingenommen, nach den neuen Bedingungen abgewandelt, durch

Gewohnheiten fremden Zuzugs aus andern Gauen beeinflufst, im

Verkehr mit auswärtigen Mittelpunkten des Handels auch neue

Form gewonnen. Das gesteigerte Leben drängt überall zu an-

gemessener Raumschöpfung. An den westlichen Gränzen vollzieht

sich der Austausch mit den Niederlanden und Frankreich, in den

Hansestädten hier und da auch mit England; im Süden, besonders

an den Strafsen über die Alpen, winkt das lockende Vorbild Italiens

zum Lebensgenufs im Freien, und das Vorbild der Edelsitze und

Villen wird in den Städten ebenso fühlbar wie draufseu im Dorf

bei den Bauern.

Auch hier aber läfst sich in Tirol verfolgen, wie keineswegs

die deutsche Bauweise selbstverständlich vor der fremden zurück-

weicht, wie ein unselbständiges zurückgebliebenes Wesen vor dem

überlegenen Herrn und Meister. Es ist vielmehr eine lange

wechselreichc und charaktervolle Entwicklungsgeschichte, die wir

vor uns ausgebreitet sehen, und spät noch stellen sich die heimischen

Ranmformen stolz und sclbstbcwufst mitten im italienischen Sprach-

gebiet, besonders aber an den strittigen Gränzen dem antikischen

Wesen gegenüber. Davon erzählen die Burgen auf den Höhen

an der Brennerstrafse entlang, davon Landhäuser der Herrn in

den Dörfern, der Bürger und Patrizier in den Städten, davon die

Schlösser der Bischöfe, der Fürsten und der Kaufleute. Von

Schwaz mit Tratzberg und Innsbruck mit dem goldenen Dachl

steigen wir hinauf nach Sterzing mit seinem Jöchelsturm und den

Burgen Reifenstein und Sprechenstein, nach Brixen mit seinem

Winkelhof, oder Pallaus und Felthurns, dann hinunter nach Bozen

mit Haselburg und Ruukelstcin, wo von der andern Seite die
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Richtung vou Meran herüber mündet. Aber weil vorgeschoben

gegen den Aufstieg italienischer Kultur stehen die Schlösser, selbst

Stadt- und Landsitz des Trentiner Bischofs, die alten „spätgotisch44

eingekleideten Teile des festen Veseovado zu Trient und die Burg

über Pergine im Val Sugana. Der Gegensatz gegen die wälschen

Nachbarn zwingt uns hier, die Frage nach dem deutschen Bau-

wesen schärfer zu stellen als sonst, und nicht zu ruhen, bis wir

in den charakteristischen Unterschied seiner Ramnbildung und

Anordnung eingedrungen sind.
1
) Da gilt es ein Zurückgreifen

nach Norden, über Bayern und Frauken und Schwaben hinaus,

und höchst willkommen wird ein ausführliches Bekenntnis wie das

Fürsteuschlofs zu Meilsen, das derselbe Aknold Westfaemng, den

wir vorher beim Kirchenbau genannt, im letzten Jahrzehnt seines

Lebens 1471—81 erbauen durfte. Da belohnt sich der Ausgang

von den Bauten der Deutschordeusmeister, der Blick in die Herren-

wohnung der Marienburg, und wir lernen, dafs dem Deutschen

sein Heim sich ganz anders gestaltet als dem Südländer, sich

anders gestalten mufs aus der innersten Natur seines Lebens

heraus. Welch eine unerschlosseue Fundgrube für die Psychologie

der Ramnbildung liegt allein in dem Vergleich solcher Beispiele.

Und seltsam, weit unten in einem andern Alpental, der Dora

Baltea, die zwischen dem grofsen und kleinen St, Bernhard hin-

unter strömt nach Aosta, findet sich im Castello d'Issogne, das

Giokgio i>i Challant (f 1 50g) ums Jahr 1 490 erbaut hat, in einer

Reihe von Zimmern, die man „spätgotisch" nennt 2
), der nämliche

Charakter und an traulicher Stätte das selbe Bekenntnis warm-

herziger Gemütlichkeit wie in Dueueiu* „Hieronymus im Gehaus".

Angesichts solcher und ähnlicher Erscheinungen, auf die vor-

erst nur flüchtig hingedeutet werden soll, mufs die Unzulänglich-

keit des bisherigen Begriffes von Renaissauce wol zugestanden

werden. Wie die letzte der genannten Beispiele liegen zahlreiche

andere, die nicht in diesen Begriff eingehen, auf oberitalienischem

1) Dies entbehre ich auch bei Rikiil a. a. 0., der die Bedeutung
de« Erkers oder Chürle ho hübseh hervorbebt, sie aber als deutsches

Wahrzeichen auch nach Trient und Rovereto verfolgen durfte. Vgl. auch
P. Ci.kmkn, Tyroler Rurgen, Wien und Leipzig 1894, wo umgekehrt der

Einflufs des italienischen Palastes auf die Tyroler Schlösser besprochen

wird, und Stkch, Drei Sommer in Tyrol, 3. Aufl München 1895.

21 Vgl. die Publikation von R. Fouukk, Spätgotische Wohnräume
und Wandmalereien aus Schlofs Issogne mit 12 Lichtdrucktafeln Strafs-

burg 1896.
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Boden. Italienische Forschungen üher das Verhältnis von Re-

naissance nnd Barock haben mich aber schon früher zu der Er-

klärung geführt: der Name „Renaissance" könne und dürfe in

der Kunstgeschichte nur nnc Periode bezeichnen, deren historische

Bedingungen durchaus einseitig verkannt würden, wenn man sie

nur in der Nachahmung der Antike suche wie bisher. Dicso

Periode setzt vielmehr in erster Linie das Mittelalter voraus, auf

das sie folgt, aus dem sie herauswächst, so sehr sie sich im Gegen-

satz dazu fühlen mag. Wir brauchen zu ihrer Erklärung diesen

Faktor ebenso notwendig wie das wiedereutdeckte Altertum, zu

dem man damals zurückkehren möchte, ja, wir brauchen dies

Erbe der leiblichen Väter vielleicht notwendiger als das Ideal,

dem die neue Generation nachstrebt, — und es fragt sich, ob

dies letztere nicht eher die eigene Natur ist als die Antike, die

man wieder zu erobern wähnt. Alle Kunsttradition, alle Schulung

im Handwerk ist „gotisch" — mittelalterlich, ohne Frage; und es

wäre Sache der vorurteilsfreien Forschung festzustellen, wie viel

trotz alles antikischen Eifers die Anschauungen und Empfindungen

der Künstler noch mittelalterlich bleiben, gleich den Darstellungs-

kreisen, die Volk und Kirche von ihnen neu belebt zu sehen

verlangen, und wie viel, wo man darüber hinausgewachsen ist,

mehr der Selbstbefreiuug im Angesicht der Natur, der aufrichtigen

Wirklichkeitstreue verdankt wird, als der klassischen Lehrmeisterin,

der Kunst der Antike? — In dem unvermittelten oder doch un-

genügend ausgeglichenen Nebeneinanderbestehen der mittelalter-

lichen Vererbung und der eigenen, sei es direkten, sei es indirekten

(durch die Antike vermittelten) Erwerbung liegt der Charakter der

Kunst beschlossen, die wir „Frührenaissance" nennen. „Wichtiger

noch erscheint die Erkenntnis, dafs der entwickelte Stil, den wir

„Hochrenaissance" nennen, seinem innersten Wesen nach nicht sowol

auf einer glücklicheren Nachahmung der Antike beruht, sondern

vielmehr auf einer glücklichen Vereinigung des mittelalterlichen und

antiken Kunstideales, und zwar im Sinne eines Neuen, das kultur-

geschichtlich nur als die Wiedergeburt des ganzen Menschen zu harmo-

nischer Entwicklung aller Anlagen, zu glücklichem Zusammenwirken

seiner physischen und psyeinsehen Kräfte bezeichnet werden darf.
')

i) Schmarsow, Barock und Rokoko (Beiträge zur Aesthctik der

bildenden Künste II) Leipzig 1897 S. 37 ff., wo übrigens Beobachtungen

über die Architektur des Mittelalters und der Renaissance, besonders

in Oberitalien, direkt auch hier einschlagen.
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Diese Auseinandersetzungen, die ganz objektiv von der Be-

trachtung der italienischen Renaissance ausgehen, ja im Hinblick

auf Vollender der Hochrenaissance wie Lionakdo, Bramante,

Rafael als unerläfslich erkannt worden, — sie gelten in vollem

Umfange für die gleichzeitige Entwicklung in Deutschland und

den Niederlanden, wie in Prankreich und dem Norden überhaupt.

Diese Definition erst eröffnet uns das Verständnis des Werdens

und giebt uns den echten Mafsstab in die Hand für die Bewertung

unsres heimischen Wesens.

Bis dahin kam für die „deutsche Frührenaissance" die Archi-

tektur eigentlich garnicht in Betracht; denn die gleichzeitigen

Leistungen dieser Kunst wurden als Anhäugsel der vorigen Periode

abgetau. Ein Teil von ihnen gehört ja zweifellos zu den Letzt-

lingen der Gotik; aber schon wo ein „Aufflackern schöpferischer

Kraft" bemerkbar wird, sollte man vorsichtiger fragen, ob es auch

wirklich das letzte eines veralteten Kunstprinzips oder das erste

eines neuen bedeutet. Die Tradition der Formen übt, besonders

wo sie kirchlich geheiligt ward, auf lange Zeit ein bedrückendes

Uebergewicht aus; aber eben diese Formensprache im Einzelneu

und Aeufserlichen darf uns nicht beirren: sie ist natürlich das

letzt«, das im Norden beseitigt wird, und sie grade scheint nur

mit fremder Hülfe verdiäugt werdeu zu können, jeniehr ihr die

ererbte Gewohnheit des ganzen Kunsthandwerks und der klein-

bürgerlichen Kreise überhaupt den hartnäckigsten Rückhalt ge-

währt. Um so wichtiger wird für die weitere Durchführung des

hier geforderten Prinzips das Studium der Profanarchitektur,

die eben aus dem innersten Geist der Renaissance her-

aus von jetzt ab, für Jahrhunderte hinaus, Barock und Rokoko

einbegriffen, den Vortritt vor der kirchlichen gewinnt. Der
Umschwung liegt in der sogenannten spätgotischen Zeit.

Wir sehen in ihm die Ursache des Neuen, das wir auch
im Kirchenbau nachgewiesen, also den Hauptstrom der

fortschreitenden Entwicklung.

IV.

Dies Ergebnis klingt ganz anders als die bisherige Erklärung:

die führende Rolle unter den Künsten habe die Malerei über-

nommen. Der Nachweis einer reichen Architektur, die den Namen
„deutsche Frührenaissance" für sich beanspruchen darf, berichtigt
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auf einmal das Verhältnis der Künste, das sich verschoben haben

sollte, ohne dafs wir erfahren hätten weshalb, und wie es zu-

gegangen. Wie unwahrscheinlich klang eine solche Behauptung

für den Kenner des Mittelalters, in dem die Baukunst so all-

beherrschend überwiegt. Unter solchen Auspizien der Kunstübung

konnte ein Umschwung zu Gunsten der Malerei nicht plötzlich

eintreten, sondern hätte einer langen Vorbereitung bedurft. Und
wo wäre in gotischen Kirchen der Platz dazu gewesen, wo die

Vorbereitung, — etwa in der Glasmalerei der Fenster? Eine

Veränderung der Architektur erst mufste das Feld für die Maler

frei machen, die Wandflächen wieder darbieten, auf denen sie

sieh ergehen konnten, oder den Platz schaffen für ihre Tafelbilder.

Nicht sowol die Kirche im strengen Sinne der Gotik, als viel-

mehr die Seitenkapellen und Nebenaltäre, der Bruderschaft, der

Zunft, der Familie und endlich des einzelnen Stifters gewähren

diese Freiheit in gewissen Gränzen. Die Rathäuser, die Tuch-

hallen, die Gildenstuben und die Wohnungen selbst sind es, die

sich den Burgkapellen und den Kreuzgängen anreihen und zum

Schauplatz umfassender Malereien werden. Bis dahin fehlt dieser

Kunst die technische Vollendung und der Anspruch auf voll-

wertige Schätzung, die zu einer führenden Rolle berechtigen

mögen. Als Kleinkunst von miniaturartiger Schärfe kann sie

auch bei höchster Vollkommenheit schwerlich die tonangebende

Stellung im Gesamtlebeu gewinnen, sondern bleibt eine vornehme

Liebhaberei. Diese Mittel erobert sie erst durch den Fleifs von

Generationen. l

)

Ganz anders stellt sich die Sache allerdings, weun man in

jener Behauptung die Malerei als Kunst mit der Richtung auf

das Malerische zusammenwirft oder verwechselt. Die „Entdeckung

des Malerischen" kann durch alle Künste gehen und bestimmt

damals allerdings das Schicksal fast aller Schwestern mehr oder

minder verhängnisvoll mit. Diese Beobachtung aber machen wir

ebenso jenseits wie diesseits der Alpen. Es ist also kein beson-

deres Merkmal der deutscheu Kunst im engeren Sinne.

Die Kunst der Malerei dagegen bedarf zur Erklärung ihres

damaligen Ganges wie im Süden so im Norden der Herleituug

i) Vgl. hierzu den Vernich einer biogenetischen Erklärung der

„niederländischen Friihrcnaiasanee" von Fk. Cau»tanjkn in der Viertel-

jahrschrift für wissenschaftliche Philosophie 1895.
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aus der mittelalterlichen Tradition. Aber nicht in jenem äufser-

lichen, sei es formalen sei es technischen Sinn allein, wie es bis-

her versucht worden; auch hier kann die Auffassung wol mittler-

weile tiefer in ihr Wesen hineingreifen. — Was helfen uns Urarifs

und Schraffierung, was Färbung und Bindemittel, was all die

Befangenheiten oder Errungenschaften des Verfahrens, deren

Mannichfaltigkeit der zusammenfassende Blick des Historikers

doch aus den Augen verliert. Es sind ja doch, wie Einzelformen

und Konstruktionsweisen iu der Baukunst, nur Mittel zum Zwecke,

Herstellungsmethoden, die in den Dienst der psychischen Macht

treten, über die wir zunächst Aufschlufs verlangen. Nehmen
wir dies Verfahren zum Mafsstab, richten unsere Bewertung nach

dem Grade ihrer Vollkommenheit, so urteilen wir von einem

Standpunkte aus, von dem die Künstler selbst ihr Tun und Treiben

garnicht selber absehen konnten, anticipieren die Fortschritte von

Generationen und schieben ihnen einen Zweck unter, den sie

vielleicht garnicht gewollt oder auch nur gekannt haben, nämlich

die Nachahmung der Natur, die adäquate Wiedergabe des Ge-

sehenen im Abbild. 1

) Damit nehmen wir für das Mittelalter

voraus, was die folgende Periode, die uns hier beschäftigt, erst

entdeckt hat. Auch das ist eine Tat der Renaissance, die Wieder-

geburt des Menschen in die Natur hinein, die eigne des Menschen

wie der Welt um ihn her. Erst von diesem neugewonnenen

Standpunkt aus gewinnen die Bezeichnungen „typisch" oder „kon-

ventionell" für die Darstellung der Dinge aus der Wirklichkeit

ihren Sinn, nämlich den der Negation adäquater Wiedergabe der

Figuren oder des Schauplatzes. Wenn vollends der Begriff „kon-

ventionell" aus der logischen Entwicklungsreihe herausfallt; wenn

er zu allen Zeiten, wo ein gewisses Stadium erreicht und geläufig

geworden ist, seine Anwendung finden kann; wenn dagegen die

Verwertung jener andern unter sich ebenbürtigen Begriffe, zu denen

wir „typisch" und „individuell" rechnen, für die Werke der Bau-

kunst in demselben Sinne ganz unstatthaft erscheint: — so drängt

schon das einfachste Bedürfnis zusammenfassender Betrachtung

selbst darauf hin, einen andern Mafsstab zu suchen, der nicht den

beiden bildenden Künsten im engern Sinn, Malerei und Plastik,

i) Vgl. Rüd. Kautzsch, Einleitende Erörterungen zu einer Geschichte

der Deutschen Handschriftenillustnitiou. Leipziger Dissertation 1894.

zu den betr. Stellen in Lamprecht's deutscher Geschichte; die Termino-

logie stammt übrigens aus Scqkaask.
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allein entnommen ist, sondern sich ebenso auf die andern Schwester-

künste übertragen läfst. Wenn es klar geworden, dafs der mittel-

alterliche Zeichner oder Maler vielmehr für die poetische Vor-

stellung und im innigsten Bündnis mit der leicht entzündbaren

Phantasie des Lesers oder Hörers arbeitet, so tut ihm jenes An-

sinnen a posteriori, das Realitätsgefühl späterer Generationen zu

befriedigen, nur Gewalt an, und das Prinzip zur Charakteristik

seines eigensten Tuns kann nur aus dem Grunde einer Psychologie

geschöpft werden, die dem Geist der Innerlichkeit gerecht zu

werden weifs, der durch die höchsten Leistungen mittelalterlicher

Kunst bezeugt wird. Erst wenn diese Charakteristik der ,,gotisehen"

Malerei in ihrer reinsten Blüte gelungen, wird es auch möglich

werden, die Differenzierung des Neuen folgerichtig darzulegen,

d. h. die Renaissance der Malerei im Abendlaude, zumal bei uns

in Pentschland zu verstehen. Genau so, wie in Italien einem

Bitam ante die Schöpfung der Hochrenaissance nicht anders gelin-

gen konnte, als durch Verwertung des reichen mittelalterlichen Erbes,

das in der Lombardei vor ihm ausgebreitet lag, und durch dessen

Verbindung mit den Offenbarungen der antiken Architektur, deren

Raumgedanken ihm in ihrer ganzen Grofsartigkeit aufgegangen

wareu, genau so ergiebt sich der Aufstieg zur Hochrenaissance in

Deutschland für Albrkcht Dterer, den Maler, nicht sowol auf

Grund seiner wirklichkeitstreuen Gemälde, seines mühsamen Klei-

belns mit naturgemäfsen Farben, sondern auf Grund seiner durch-

geistigten Griffelknnst, durch die Verbindung der köstlichsten

Schätze mittelalterlicher Poesie, des volkstümlichen oft gar phan-

tastischen Inhalts mit der geläuterten Formensprache und der

gewaltigen Raumdarstellung, die doch in Kupferstich und Holz-

schnitt auf so manchen, dem Maler mit vollen Farben sonst zu

Gebote stehenden Faktor der vollen Verwirklichung verzichten. 1

)

In diesen tief innerlichen, durch und durch poetischen Schöpfungen,

Einzelblättern wie Cyklen, liegt der Höhepunkt der deutschen

Renaissance. Und aus dem alten Bündnis der Malerei mit der

Dichtung, mit dem geschriebenen und gesprochenen Wort erklärt

sich auch das Zurückbleiben der eigentlichen Dichtkunst selbst

und der verhängnisvolle Umschwung, der die bildende Kunst nach

kurzer Blüte ereilt, seitdem das „Wort 14
wieder mächtig geworden

Vgl. Schmarhow, Zur Krage nach dem Malerischen (Beiträge

zur Aeeth. d. bildenden KüuHte 1.) Leipzig 1896. S. 89 ff. u. 95 ff.
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und eine angstvolle Gemütsbewegung um der Seelen Heil das ganze

Volk ergreift. Damals schlingt sich im Kirchenlied ein andres

Hand, zwischen Dichtung und Musik, und dieser neue Appell an

die Innerlichkeit des nordischen Charakters entspricht dem Be-

dürfnis nach Kunst auf lange hinaus und gar bald an erster

Stelle. Zu seiner Zeit aber verdient Albkecht Duekeu durchaus

für den Norden denselben Platz, wie Lionakdo da Vinci drüben;

dieser hat die italienische, jener die deutsche Hochrenaissance hcr-

aufgeführt. *)

Zwischen der Gotik des Mittelalters und der kurzen Hoch-

renaissance während der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts

liegt aber auch für die deutsche Malerei der Uebergang, die

Werdezeit des Neuen, wie in Italien sich ebenso das Quattrocento

charakterisiert. Hier ist der richtige Platz, mit aller Gewissen-

haftigkeit von der allmählichen Entdeckung des Malerischen zu

handeln, aber noch lange keine Veranlassung von der führenden

Rolle der Malerei zu reden. Hier ist auch neuerdings eifrig und

viel gearbeitet worden. Die bequeme Hypothese vom nieder-

ländischen Eintluls, der jeden Fortschritt erklären sollte, beginnt

zu weichen und wird auf beweisbare Einzelfälle zurückgedrängt

durch die Ueberzeugung, dafs auf deutschem Boden an den ver-

schiedensten, oft den vom niederländischen Verkehr entlegensten

Stellen zu gleicher Zeit dieselbe Richtung eingeschlagen wird. 2
)

Der Drang zur Natürlichkeit der Dinge, zu Wirklichkeit und

Wahrheit des Sichtbaren geht durch das ganze Abendland, nur iu

maunichfaltigcn Graden und Aeufserungsweisen je nach dem Cha-

rakter des Stammes und der historisch gewordenen Sinnesart der

bisherigen Kunst. Es wachsen eben nicht plötzlich Rosen auf

den Disteln und Trauben auf den Dornen. Das Studium der

r) Im Verzeichnis meiner Vorlesungen zu Breslau findet sich schon

ein Kolleg über „Albkecht Duerer und Lionardo i>a Vinciu ; die Zu-

sammenstellung beider Namen inufs allein schon den Sachverständigen

auch den Grundgedanken vermittelt haben, der darin ausgesprochen lie^t.

2) Vgl. R. Kam/smi. a. a. 0. B. Riehl, Studien zur Gesch. der

bayerischen Malerei des 15. Jahrhunderts, Oberbayrisches Archiv Bd. 49.

1896. H. Semper, Die Brixener Malerschule 1891. u. s. w. B. Hakmx ke,

Dissertation über Flrtmayr, besonders über die Mettener Handschriften

aus der 1. Hälfte des 15. Jh. Für die Tafelmalerei ist von besondrer

Wichtigkeit, die Abhandlung Fr. v. Hebers in den Sitzungsberichten der

K. bayr. Akad. d. Wissenschaften, l'eber die Stilentwicklung der schwäb.

und fränkischen Malerschulen 1897. und über H. Mlltsciier 1898.
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Handscbriftenmalerei hat uns schon ein gut Stück weiter geführt

in dieser Erkenntnis, die nur mit dem Grundprinzip zur Auf-

fassung als deutsche Renaissance, das hier Torgeschlagen wird,

durchaus übereintrifft. Das heimische Wachstum wird uns aber

erst recht aufgehen, wenn sich mit dem umsichtigen Bearbeiten

der Miniaturen die Beachtung und Veröffentlichung der Wand-
malereien, nicht der Tafelbilder allein verbindet. Bayern und

Tirol haben uns bis jetzt schon die wichtigsten Aufschlüsse ge-

boten; Schwaben würde nicht nachzustehen brauchen, wenn es

dem Beispiel Badens folgte. Mit der Tafelmalerei von der einen,

mit Holzschnitt und Kupferstich von der andern Seite wächst aller-

dings erst der Umfang der Malerei zu dem mächtigen Bilderstrom,

der durch alle Gauen flutet.

Langsam keimt aus dem erwachenden Sinn für das Stoffliche

der Dinge auch das Gefallen an der Sachlichkeit und Treue der

Wiedergabe. Die Freude am sichtbaren und tastbaren Aeufsern,

an der natürlichen Färbung und Textur, eine gewisse, uns viel-

leicht kindlich erscheinende, Lust an aller Art Zeug, an kost-

baren Geweben, an Edelsteinen und Gold, die allmählich zum
Prunken mit der Ueborfülle solcher materiellen Werte ausartet,

ergiebt die Grundlage, nicht allein für die Schätzung mühsamen
Klaiblens sondern auch der malerischen Reize; die Innerlichkeit

der deutschen Auffassung versetzt sich grade in diese Erzeugnisse,

wo Natur und Menschenhand schon zusammen gearbeitet haben,

und gewinnt durch sie den Zugaug zu dem Allermateriellsten.

Sie erfafst den Niederschlag der Bewegungen, die solche Gewebe

zu Stande gebracht haben, d. h. die motorischen Reize sich

durchdringender Beziehungen eher als die sichtbaren

Wahrzeichen des natürlichen Zusammenhangs der Dinge. Von
dem Gefühl für das Stoffliche, für Goldschmiedsarbeit und Brokat,

für Pelzwerk und Stickereien, geht auch das Gefühl für die Einzel-

heiten der Natur aus: einzelne Blumen und Zweiglein, Käfer und

Schmetterlinge, Vögel und kleine Tiere werden eher in den Schatz

der Beobachtung aufgenommen als ein Stück nur ihrer zugehörigen

Umgebung, eine einzelne Bruchstelle im porösen Gestein eher als

die Felswand. Durch ein Hinterpförtchen schleicht sich das All-

tägliche in die heiligen Geschichten ein und verwandelt sie in Haus-

märchen nach dem Herzen des deutschen Kleinbürgers. Vom Kleinen

und Nebensächlichen beginnt die Vermenschlichung und spät erst,

wenn das wahrhaft Menschliche den eigentlichen Inhalt ausmacht,

Phil.-hist. Classe 1*09. 5

Digitized by Google



G6 AVOURT SCHMARSOW:

und, um roin als solches zur Geltung zu kommen, das überflüssige

Beiwerk wieder abstreift, dann erfüllt sich auch hier die Wieder-

geburt von Innen heraus.

Wir bedürfen einer eingehenden Psychologie der deutschen

Kunst, so hingebend und liebevoll wie wir sie der italienischen

Renaissance gewidmet haben. Sie wird uns lehren, dafs die Ent-

wicklung hier grade den umgekehrten Weg einschlagt als im

Süden, eben von Innen nach Anfsen. Die vollendete Fonn der

äufsern Erscheinung, die plastische klare Gestaltung, die Schönheit

des organischen Leibes im Sinne der Antike oder der Italiener,

ist das Letzte, eine Errungenschaft der Hochrenaissance, die

wieder niemand anders als Duerek verdankt wird.

V.

So kann das ganze Kapitel der Gestaltung bei uns daheim

nur im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Kunstübung, aus

der Erbschaft der Gotik begriffen werden. Eben deshalb bereitet

die Betrachtung der sogenannten „spätgotischen Plastik" in Deutsch-

land als „deutsche Renaissance" vielleicht noch mehr Schwierig-

keiten als die Malerei. Das Widerstreben gegen diese Auffassung,

das sich gewifs geltend machen wird, liegt aber zum grofsen

Teil an der unzulänglichen Vorstellung von der gotischen Skulptur,

die sich nicht scharf genug an die Beispiele des strengen Stiles

hält, sondern beliebig in Frühgotisches und Spätgotisches aus-

greift. Seltsamer Weise hat die? Erkenntnis der Gotik als Stil,

als System, noch so wenig Anwendung auf die beiden andern

bildenden Künste gefunden, auf Plastik und Malerei, die eben

durch diese Anwendung des Hausgesetzes der Architektur auf

ihr ganzes Schaffensgebiet zur Ausbildung eines einheitlichen

Kunststiles herangezogen werden. Dafs dieses Hausgesetz der

Architektur, auf das Gebiet der figürlichen Darstellung übertragen,

vor allen Dingen die Durchführung bestimmter Proportionen in

jeglicher Gestaltung bedeuten müsse, scheint man sich nirgends

recht klar gemacht zu haben. So erst gewinnt aber jede Figur

ein festes Verhältnis zu ihrer räumlichen Umgrenzung, sei dies

ein Tabernakel für die Statue, ein Vierpass für das Relief, ein

eingerahmter Ausschnitt im Fenster oder an der Wand für das

Flachbild. Und aus dem Zusammenwirken des Gehäuses und der

Gestaltung darin ergeben sich die weitern Gesetze des Gruppen-
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baucs und der Austeilung in der Flüche, die Folgerungen tek-

tonischer und dekorativer Füllung. Mit der Lockerung des

gotischen Bausystems mufs auch die straffe Schulung der Gestalten-

bildncr verfallen. Sie verlieren den festen Kuckhalt am Aufbau

des Ganzen und werden oft ratlos über die Hauptsache: wie stelle

ich meine Figur hin, auf dafs sie selbständig dastehe. Bis dahin

war alle Aufmerksamkeit auf das tektonische Gerüst gerichtet,

das organische Gewächs nicht in seiner Unabhängigkeit anerkannt.

Das Studium des Nackten war durch die Berechnung des Glieder-

mannes oder gar eines linearen Schemas verdrängt. Unter der

Gewandung steckt, fast immer nur eine Art Skelett, ja statt des

Mannequin nur eine tektonische Werkform, an deren Stelle die

Figur fungiert. Kein Wunder, wenn darnach die Freiheit eigener

Beobachtung mehr beim Gewände als beim Körper einsetzt und

eher auf malerische Draperie verfällt als auf plastischen Zu-

sammenhalt, oder gar auf klare Betonung der entscheidenden

Gliedmafsen darunter. Der Fortschritt, den wir anerkennen, geht

lange Zeit nicht über die sichtbaren Körperteile der GewandHgur,

wie Kopf und Hände, höchstens die Füfse noch hinaus. In der

Gesamtauffassung macht sich ebenso lange nur ein unsicheres

Schwanken zwischen tektonischem Aufbau und flächenhafter Relief-

anschauung bemerkbar. Die letztere scheint mit ihren malerischen

Vorzügen den Sieg behalten zu sollen. Spät erst und vereinzelt

regt sich der Sinn für die Ilaupisache plastischer Gestaltung,

das Verständnis für das organische Gewächs des menschlichen

Körpers selber und die volle Knndung seiner Fonnen. Seit der

späten und kurzen Blüte romanischer Skulptur liegt aber dies

plastische Gefühl den deutschen Stämmen, die sich am Kunst-

leben besonders beteiligt haben, ferner als irgend etwas Anderes.

Der entscheidende Umschwung in der Bildhauerei hat sich

denn auch nicht wie im Kircheubau bei uns vollzogen, sondern

bei unsern westlichen Nachbarn, in den Niederlanden und Burgund,

und zwar zur selben Zeit, seit der Mitte schon des 14. Jahr-

hunderts. Höchst bezeichnend für die Wichtigkeit des syste-

matischen Zusammenhangs mit dem Baustil setzt er ein mit

einem Wechsel in der Proportion der Figuren. Sie werden unter-

setzt und gedrungen. Niederländische Steinmetzen, die in Paris

und sonst im Dienst der französischen Könige beschäftigt werden,

sind offenbar die Träger dieser Neuerung, die sich mit aus-

gesprochener Neigung zu Wirklich keitstreue verbindet und vor

5*
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dem Derben und Unedlen nicht zurückschreckt. Die Mannich-
faltigkeit der Charaktere wird hier, ausgehend von Stammes-
unterschieden und Rassengegensätzen erobert. Diese Fortschritte

gipfeln am Endo des 14. Jahrhunderts und am Anfang des 15.

schon in den Leistungen des Holländers Claus Sluter, im Dienst

des Herzogs von Burgund zu Dijon. Wer ihre strotzende Fülle

und rücksichtslose Wahrheit der Charakteristik unbefangen be-

urteilt, der wird wol kaum den Mut haben, sie noch — allein

den umgebenden Architekturteilen und der zugehörigen Orna-

mentik etwa zuliebe — mit dem Namen „spätgotische Skulptur"

zu bezeichnen. Es ist niederländische Frührenaissance so gut

wie die Gemälde der van Eyck, die unmittelbar diesem Vorgang
der Plastik folgen. Der niederdeutschen Stammeseigentümlichkeit

für das Plastische zugleich und das Charaktervolle danken wir

im Verein mit dem kecken Wurf des Burlesken auch in kirch-

licher Umgebung, wie er am Hof der französischen Könige beliebt

war, das überraschende Hervorbrechen des ganz Individuellen

an der Wende noch des alten Jahrhunderts. Und bei der

Mischung von Spott und Bigotterie in dieser burgundischen

Atmosphäre gedeiht das Auftreten der alten Sonderlinge, die uns

als Moses und die Propheten gezeigt werden, noch unbefangener,

als in den Bildnissen der frommen Stifter mit ihren Schutzheiligen

an der Karthause.

Dagegen steht die deutsche Plastik, zeitlich wie dynamisch

weit zurück. Und eben das entspricht wieder dem Wesen unsers

Volkes von damals, wie dem ganzen Hergang der heimischen

Entwicklung. Aber aufserordentlich beachtenswerte Beiträge für

die gleichzeitige wie für die weitere Geschichte der Skulptur

diesseits der Alpen, haben die deutschen Stämme doch aufzu-

weisen. Und zwar müssen wieder grade die innersten Gegenden,

die dem mächtigen Eintiufs der burgundisch -niederländischen

Schöpfungen fremd geblieben, unsre Aufmerksamkeit auf sich

ziehen. Ueberall jedoch liegt das Hauptgewicht des

plastischen Schaffens auf der Darstellung der zeit-

genössischen Personen für die Grabmonumente und
schreitet unablässig fort zur vollen Wiedergabe des

Individuellen. Diese Tatsache allein genügt für unsre

Behauptung, dafs nur die Auffassung als „Renaissance"
dem künstlerischen Wert dieser sogenannten spätgoti-

schen Skulptur gerecht zu werden vermöge.
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I>ie Inventarisation der Denkmäler hat überall, iii Ober-

wie in Niederdeutsehland eine überraschende Fülle solcher Werke

zu Tage gefördert. Es bedarf nur noch gleichmäfsiger Publi-

kation und durchgreifender Zusammenordnnng zu Gruppen des

Gleichartigen, um eine stattliche Entwicklungsreihe vor Augeu

zu stellen. Wie steht allein ein Hans Mikltscher von Ulm
in der Mitte dieses Zeitraums da, seitdem sein Altar von Ster-

ling (1458) veröffentlicht worden! 1
)
— Das ganze Gebiet der

Holzplastik, das sich vorwiegend auf die Altarschreine erstreckt,

scheint untrennbar mit der Tafelmalerei verbunden, um so mehr,

je deutlicher die Verquickung des Stiles dieser Altarbilder selbst

mit dem Wesen der Holzschnitzerei aufgewiesen worden. Und
dennoch müssen sie daneben wieder sorgfältig auseinandergehalten

werden: denn die Beobachtung der Unterschiede ist nicht minder

lehrreich als die der Uebereinstimmung. Auch die italienische

Plastik des Quattrocento bleibt ohne stetige Seitenblicke auf

Malerei und Goldschmiedsarbeit nur halb verstanden und halb

erklärt, obgleich die Macht des plastischen Ideals soviel früher

und stärker hervorbricht als bei uns. Die malerische Tendenz,

die sich dagegen geltend macht, gewinnt im Norden nur weiteren

Umfang und führt zu den seltsamsten Irrungen zwischen den

Künsten, zumal in den Reliefs der Altäre, deren SehreinfUcher oft

mit vollgerundeten Figuren erfüllt sind. Deshalb müssen alle jene

Beobachtungen über die Freude am Stofflichen, die Versenkung

in Natur und Gebaren des Materials, von denen oben bei der Malerei

die Rede war, auch hier ihren Platz finden, zumal da wirkliche

Bemalung und Ausstaffierung, nicht selten in ganz transitoriseher

Auffassung, hinzukommt und die Gränzen verwischen hilft.

Den letzten Schlüssel für die Entfremdung vom eigentlichen

Wesen des plastischen Schaffens finden wir jedoch erst bei einer

geraeinsamen Betrachtung der Künste in noch weiterem Umfang,

'I h. indem wir nicht allein die nächste Nachbarin Malerei,

sondern auch die Architektur, von der wir vorhin bei der Gotik

ausgegangen, und das gesamte Gebiet der Tektonik und Orna-

mentik herbeiziehen. Sie alle bieten gemeinsame Züge, die unter

dem Gesichtspunkt bildnerischer Gestaltung und ihrer Elemente

zusammengefafst werden können. Hier grade stolsen wir auf die

1) KunBthif»torische Gesellschaft für photo^raphische Publikationen,

Vierter Jahrgang, IHM.
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Einzelformen der Einkleidung, auf die künstlerische Ausgestaltung

der Werkstücke, auf die Profilierung der Kämpfer und Basen,

der Rippen und Simse, auf die Betonung der konstruktiven

Funktionen und auf das freie Spiel der Dekorationsmotive, d. h.

auf die Kennzeichen, nach denen man gemeinhin noch immer den

Stil zu bestimmen pflegt. Grade hier wird unserm Vorschlag,

den bisherigen Begriff von „Spätgotisch" aufzugeben oder in

strengerem Sinne zu beschränken, der lebhafteste und hartnäckigste

Widerspruch begegnen. Es sei deshalb nochmals ausdrücklich er-

klärt, dafs es uns auf den Namen grade für dies Gebiet der

Tektonik und Ornamentik, der handwerklicheren Kleinkunst zu-

nächst garnicht ankommt, dafs die übliche und bequeme Bezeich-

nung ruhig bestehen bleiben mag, bis genauere Auseinander-

setzung und eindringliches Verständnis bessere Einsicht verbreitet

haben. Dies zu leisten betrachte ich aber als eine unerlälsliche

Aufgabe der Psychologie unsrer deutschen Kunst.

Sollen unsre vorläufigen Winke auch hier von der gotischen

Ornamentik im engern Sinne d. h. von der des strengen aber

völlig durchgebildeten Stiles ausgehen, so ist ihr Zusammenhang

mit dem Bausystem selbst immer anerkannt worden. Das Haus-

gesetz der Architektur hat sie nicht allein vollständig durch-

drungen, sondern ihre Formensprache so völlig assimiliert, dafs

ihre linearen wie ihre plastischen Gebilde nichts anderes sind als

die Wiederholung der konstruktiven A
r
erbindungen und tektonischen

Glieder. In Stabwerk und Mafswcrk der Fenster waltet, obgleich

in schlanker Gestrecktheit, noch einigermafsen der Ernst des

gesetzmäfsigen Aufbaues; wo die nämliche Struktur aber nur

die Flächen bekleidet oder in luftig durchbrochener Arbeit nach

aufsen tritt, da erscheint dies Zierwerk tatsächlich wie hervor-

getrieben durch den Ueberschufs der Kräfte, indes auch hier nur

als Wiederholung der nämlichen Motive und Kombinationen, in aber-

maliger Verkleinerung, wie ein üppiges Spiel im Triumph über

die Materie. Nirgends wird die Lehre, als beginne jeder neue

Stil in der Ornamentik zu keimen und erobere sich von da aus

die übrigen Künste, Architektur und Kunsthandwerk, Plastik und

Malerei, so durch den tatsächlichen Gegenbeweis ad absurdum

geführt, wie von der Ornamentik des gotischen Stils auf seiner

Höhe. Hier ist das Bausystem das Primäre und die Ornamentik

das Abgeleitete, ihr Abhängigkeitsverhältnis zur Achitoktur ganz

unanfechtbar.
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Die Anwendung des nämlichen Hausgesetzes auf Plastik und

Malerei ist vorhin berührt worden. Diese Einheitlichkeit des

Stiles in allen Künsten, die der Gotische wie kaum ein zweiter

aufzuweisen hat, — grade dadurch das Spiegelbild der kirch-

lichen Weltanschauung des Mittelalters in ihrer scholastischen

Durchführung — diese straffe Disciplin im Dreibund unter der

Hegemonie des Architekten hat aber notwendig einen aufser-

ordentlich starken Verbrauch des gemeinsamen Grundmotives zur

Folge. Und was ist dieses künstlerische Prinzip, das die Ein-

heitlichkeit des Schafifens ermöglicht? — fruchtbar und uner-

schöpflich genug mufs es erschienen sein, da es die „allein selig-

machende" Formel bot. In dem gotischen Bausystem waltet nicht,

wie in der klassischen Architektur, das Verhältnis von Kraft und
Last, von tragenden und getragenen Teilen unter der Vorherrschaft

der Ruhe, sondern der Bewegung. Auf dem Moment der An-

spannung, des Kraftaufwandes, der gegenseitigen Bedingtheit im

Aufrechterhalten des erreichten Aufschwungs liegt der Accent.

Auf der Betonung dieses lebendigen Faktors, der Energie, beruht

die aesthetische Wirkung. Für den durchwandelnden Betrachter

wird es zum Gefühl eines stetigen Hinüber- und Herüberströmens

der Kräfte. Die Form aller Glieder dieses Aufbaues ist darauf

berechnet, die Streckung der Sehnen die Hauptsache, nicht die

Kuudung und Fülle des Körpers. Für die Betrachtung und den

Gennfs dieser echt plastischen Erscheinung, die im antiken Bau
so beruhigend überwiegt, ist hier weder Platz noch Mufse. Mit

der Verschiebung des Tones auf die Bewegung ist aber das ganze

Motiv transponiert. Es ist nicht mehr plastiscJt, sondern mimisch.

Nicht die Gestalt, sondern die Gebärde ist es, worauf Alles an-

kommt. Daraus crgiebt sich alles Uebrige als notwendige Folge-

rung. Das gesamte plastische Interesse, über das die kunstübenden

Völker während der Herrschaft der Gotik verfügten, ist durch

diese Uebertragung ins Mimische abgelenkt. Für die Gestaltung

der Körper in Ruhe, für den Genufs des leiblichen Daseins in

selbstgenugsamer Beharrung bleibt kaum etwas übrig. Und diese

Transposition ins Mimische bedeutet im Vergleich mit dem echt

plastischen Wesen ja nicht mehr und nicht weniger als einen

Akt der Verinnerlichung. Hier wird überall an die Gesetze

und die Erlebnisse unsrer Nerven, unsrer Seele, unsrer Innenwelt

appelliert.. Poetische und musikalische Analogieen, Gemüts-

bewegungen und Vorstellungslauf stellen sich eher ein, als An-
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sehaulingen der Aufsenwelt. Und wenn es geliugt, dies mimische

Gruudmotiv in Steinmetzenarbeit und Bildwerk zu verkörpern, so

ist damit die Gesamtheit der „Artes plasticae" unter die Herr-

schaft des Geistigen in uns genommen. Die Bauglieder, die

Streben und Bögen, die Dienste und Rippen sind ganz Gebärde,

abstrakte Gebärde von unten bis oben. Tritt die Menschengestalt

oder ein Tier, eine Pflanze dafür ein, so interessieren ihre Formen

nur soweit als sie Träger der Gebärde sind; je ausgreifender

diese durch den ganzen Körper geht, desto besser; ist sie nur

eine Teilbewegung, so bleibt das Uebrige gleichgiltig und deshalb

in der Ausführung schematisch. Nicht das Blatt in ruhiger Lage

sondern in gespreizter Spannung, die Knolle im Aufstieg sich

emporschniiegend, oder in stark markierter Schwellung, am voll-

kommensten aber auch spätesten die aufsteigende oder auf und

ab fortlaufende Ranke, weil sie von einem Ende bis zum andern

in lebendigster Bewegung — sich gebärdet.

Kein Wunder, wenn nach einem solchen Aufwand an Kraft

und motorischem Ausdruck, den man in allen Gebieten der

bildenden Künste bis hinein in die Erzeugnisse des Handwerks

und die kleinsten Ornamente durchverfolgt, sich am Ende die

Erschöpfung einstellt, wenn die natürliche Gebärde erlahmt und

die künstlich berechnete Spannung an die Stelle tritt. Der Rück-

schlag gegen das Uebermafs erregten, angestrengten Gebarens ist

unverkennbar in dem Stadium, das man Spätgotik nennt. Die

Masse des Steins meldet sich wieder in ihrem natürlichen Recht,

ja in ihrer trägen Wucht und bleibt unorganisiert bestehen. Die

Profile erschlaffen oder verschwinden ganz, der vielfach ein-

gezogene und vorspringende Pfeiler vereinfacht sich im Sinne

des Kompakten, räumt dem Rundpfeiler seinen Platz ein, und

nimmt die Rippen oder Grate des Gewölbes unvermittelt auf

seinen Kämpferrand, der ebenso gut grades Gebälk tragen könnte.

Das Gewölbe selbst betont nicht mehr die Stellen wirklicher

Spauuung, trägt nicht mehr die Funktionen der Kraft zur Schau,

sondem verbirgt die Konstruktion unter einem Netz von Schein-

rippen, in denen nur die Bewegung ausklingt, wie in einem Spiel.

Dort oben in der Höhe, wo der Betrachter nicht unmittelbar, nicht

im Bereich der eigenen Tastregion berührt wird, sondern nur mit

den Blicken sich ergehen mag, schlingt sich der Reigentanz zu Stern-

gebilden und einfachen Durchschneidungen der Linien, nicht mehr im
*

Aufschwung zum Scheitel, sondern immer lässiger sich ausbreitend,
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wie eine horizontal gelagerte Decke oder ein leicht geblähtes Vela-

riuiu über den Säulen hin.

Die plastische Dekoration mit Stab- und Mafswerk verliert

ihre Straffheit, die Bogenformen werden geschmeidiger, weicher

und bequemer, oder sie lassen dem graden Horizontalschlufs der

Masse seinen Ernst, nur noch den Uebergang im Winkel ver-

mittelnd. Ueberall wird aus dem Gestein selbst das Rippenwachs-

tum ausgeschieden und auf einzelne bevorzugte Stellen, wie Pracht-

portale und Fenster verspart. Hier aber gewinnt es bald einen

ganz andern Charakter: das Interesse haftet nicht mehr an

der gespannten Energie der Bewegung, sondern an dem
natürlichen, gleichsam sich selbst überlassenen Wachs-
tum des Pflanzengebildes, mit dessen wirklicher Er-

scheinung die Aehnlichkeit immer gröfser wird. Die

Naturbeobachtung, vom Innenleben auf die Aufsenwelt

zurückgewendet, macht sich geltend und nimmt das

Motiv in anderm Sinne auf. Bald sehen wir am Mauerwerk,

das als tektonische Masse anerkannt dasteht, sich knorriges

Geäst von starkem Epheu oder vollrundes Gezweig von andern

Bäumen anheften, wie in zufalligem Gedeihen der Vegetation

draufsen an Burgruinen oder Kirchhofsmauern. Die gradlinigen

Durchschneidungen und Durchkreuzungen in mehrfacher Wieder-

holung, wie sie vorher und neben diesem vegetabilischen Schmuck

auftreten, sind nur das vorbereitende Bekenntnis der Loslösung

des Ornaments aus dem innern Zusammenhang mit der Struktur

des Baukörpers selber, wie die Netz- und Sterngebilde über den

Wölbungen droben. Nur mit dem Unterschied, dafs hier in

unmittelbarer Nähe des durchwandelnden Betrachters auch das

Dekorationsmotiv mehr mit den Anforderungen an die Tastregion,

die Statik und Mechanik unsers eigenen Leibes zu rechnen hat.

Der Sinn des Umschwungs kann nicht zweifelhaft sein: es ist

der Realismus der Renaissance, nicht mehr — nach langer

Unterbrechung durch die ganz abstrakte Mimik des Linearen und

Tektonischen der strengen Gotik — noch eine leiste Acufserunrj

des Naturgefühls, wie es beim Beginn der Frühgotik sich geregt

hatte. l

)

i) Ein Beweis dafür liegt auch in der Geschichte der statuarischen

Kunst. Eine Zeit lang sind die Gestalten, oft in überuiiU'siger Ge-

strecktheit ihre Selbständigkeit betonend, doch ohnmächtig im Motiv,

wo nicht ganz inotivlos; sie halten ihre Attribute ganz iiufscrlirh und
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Was vom gotischen Standpunkt aus als Entartung und Ver-

fall geschildert worden ist, das erscheint unter dem Gesichtspunkt

der Renaissance als eine Reiho von wolverständlichen Symptomen

im Vollzug der Wiedergeburt. Freilich, da der neue Stil, wie

wir nachgewiesen haben, mit der Raumbildung anfängt und all-

mählich die Masse des raumumschliefsenden und raumgliedernden

Materials wieder in ihre einfache, sachgemäfse Bedeutung einsetzt,

indem sie den Schein eigenen mimischen Ausdrucks abstreift, so

bleibt das weite Gebiet der Ornamentik auf lange hin der will-

kommene Spielraum, auf dem sich das altgewohnte Gebaren in

manniehfaltigster Lebendigkeit ergehen kann. Wir anerkennen

diese Zone zunächst als neutrale, weil wir nicht den Aberglauben

teilen, als müsse die Entstehung des Stiles aus dem Kleinen und

Nebensächlichen abgeleitet werden, — machen aber andrerseits

darauf aufmerksam, dafs dies zunächst belanglose Formenspiel

doch unverkennbar zum Tummelplatz der neuen Sinnesart wird

und eine Umdeutung aller Motive aus dem Mimisch-Abstrakten

in das Plastisch-Konkrete, aus der innerlichen Bewegung in die

äufserliche Erscheinung, aus dem Geistigen ins Natürliche ver-

folgen läfst. Die ruhige Existenz, das wirkliche Aussehen, der

beharrliche Zustand gewinnt überall die Oberhand. Mit dem
Begriff der Renaissance, wie wir ihn oben aufgestellt, vermögen

wir diesen Symptomen diesseits der Alpen genau ebenso gerecht

zu werden wie denen in Oberitalien, der Dekoration der Porta

della Carta am Dogeupalast in Venedig oder der Skulpturenfülle

des Domes von Mailand, der Terracottaplastik in der Pellegrini-

kapellc von St. Anastasia in Verona oder den Wandmalereien

eines Vittore Pisanello.

So aber begrüfsen wir überall neues Leben, schöpferische

Originalität, eine einheitliche durch und durch charakteristische

Entwicklung, ohne der Anhänglichkeit für die altgewohnte Formen-

sprache, der langbewährten Treue für das mittelalterliche Erbteil

irgendwie zu nahe treten zu müssen. Von selbst ergeben sich

aber die Vorteile des durchgehends gültigen Prinzips auch für

die Hauptsache, wie bei uns daheim, so auf dem benachbarten

Boden Italiens, Frankreichs, der Niederlande und weiter hinaus.

Dem oberitalienischen Kirchenbau, an erster Stelle dem Mailänder

fremd, während die Draperie sich malerisch ausbreitet und den Zu-

sammenhalt der Gliedmaf8en verhüllen darf.
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Dom selbst, und dem französischen Palastbau (vgl. auch Musee

de Cluny und Maison de Jacques Coeur), den flandrischen Rat-

häusern, Hallen und Stadtkirchen, den englischen Schlössern und

Colleges vermögen wir nur gerecht zu werden, wenn wir sie als

Raumgebilde fassen, und meinetwegen der Renaissance, der sie

angehören, mit Jakob Burckhardt als spezifischem Raumstil

beizukommen suchen.

Damit leuchtet auch die Bedeutung des gefundenen Prinzips

für die internationale Kunstgeschichte wol in die Augen. Für

die ganze Reihe der europäischen Kulturvölker stellt sich die

Entwicklung und Entfaltung der Renaissance als ein gleichartiger

nur nach der Stammeseigentümlichkeit und der Vergangenheit der

Nationen sich differenzierender Vorgang heraus. Der Parallelis-

mus beginnt mit der zweiten Hälfte des vierzehnten Jalirhunderts,

gegen dessen Ende die neuen Leistungen überall die Oberhand

gewinnen und den weiteren Fortschritt bestimmen. Das italienische

Quattrocento findet in Deutschland ebenso, wie in den Nieder-

landen und sonst, seine Analogie. Auch die kurze Dauer der

Hochrenaissance ist gemeinsam; denn die schöpferische Kraft, die

sich bis dahin in die Kunst ergossen hat, wird durch andre

Momente des nationalen Lebens, hier durch die religiöse Bewegung

und das Reformationswerk, dort durch die Staatenentwicklung

oder den Aufschwung wissenschaftlicher Erkenntnis absorbiert.

Genug, die Ströme teilen sich, und der internationale Austausch

verändert ihre Bahnen. Aber als zugehörig zur grofsen Renais-

sancebewegung erweisen sich auch die Phasen, die wir in der

Kunstgeschichte zunächst als Zeitalter des Barock und Rokoko

bezeichnen. Erst mit der archäologischen Renaissance, dem Klashi-

c i.smus, geht die Epoche zu Ende.

Wenn so aber die Einheit vom Ende des vierzehnten Jahr-

hunderts durch das ganze fünfzehnte hin bis zur glücklichsten Blüte-

zeit in den ersten Jahrzehnten des sechzehnten auch in Deutschland

allseitig erwiesen ist, wenn ebenso, wie in Italien ein Lionardo

da Vinci, bei uns die Holbein und Vischer, vor Allen aber ein

Albrecht Duerer in ihrer Jugendentwicklung noch ganz dem

„Quattrocento" angehören, um in ihrer Reife die „Hochrenaissance"

emporzuführen, so ergiebt sich noch ein Erträgnis der Kunst-

geschichte, das auch der Periodisierung der allgemeinen Geschichte
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zu Gute kommen mag. Mit seinen augenfälligen Beweisen in der

Hand mufs der Kunsthistoriker Einspruch erheben gegen jeden

Versuch, heim Beginn des sechzehnten Jahrhunderts einen Ein-

schnitt zu statuieren, der mehr als eine Sonderung zweier Phasen

des nämlichen Entwicklungsprozesses bedeuten soll. Wie unsre

Geschichte der Reformation gewöhnt ist, bis auf die Entstehungs-

ursachen der religiösen Bewegung ziirückzugreifen, die Zeiten der

Kirchenspaltung und der deutschen Mystik in ihre Betrachtung

hineinzuziehen, so kann und mufs es auch die Kunstgeschichte

grade bei der Auffassung halten, der wir hier das Wort geredet

haben, zur wahren Durchführung des nationalen Standpunktes,

der allen übrigen vorgeht.
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SITZUNG VOM 4. FEBRUAK 1899.

B. P. Wülker: Briefwechsel zwischen Adolf Ebert und

Ferdinand Wolf.

Beinahe achtundzwanzig Jahre lebte Adolf Ebert hier in

Leipzig und wirkte an unserer Hochschule, er zog viele Schüler

heran, mit denen er, waren sie ihm näher getreten, gerne uud

lebhaft verkehrte; und doch können sich selbst seine nächsten

Freunde kaum rühmen, über Ebebt's Leben irgend etwas ein-

gehenderes vernommen zu haben. Er war ausserordentlich zurück-

haltend mit allem, was sein äusseres und inneres Leben betraf:

es hieng dies mit seinem ganzen Wesen zusammen. Trotzdem,

wie Diez als der beste Kenner romanischer Grammatik und

Sprache auf ihren verschiednen Gebieten galt, er als der tiefste

Forscher romanischer Literatur der verschiednen Völker zu be-

trachten ist, und seine Verdienste um die Wissenschaft im letzten

Vierteljahrhundert seines Wirkens allgemein anerkannt wurden, so

bewahrte er sich doch nach wie vor eine ausserordentliche persön-

liche Bescheidenheit, durch die er sich schon in Marburg aus-

gezeichnet hatte. Nicht nur gieng er jeder lauten Anerkennung

seiner erfolgreichen Wirksamkeit, jeder öffentlichen Feier seiner

Person sorgfältig, fast ängstlich aus dem Wege, wie sich dies

vor allem zeigte, als seine vielen dankbaren Schüler seinen

siebzigsten Geburtstag im Jahre 1890 feierlich begehen wollten,

er nahm auch kein Ehrenamt in der philosophischen Fakultät

an 1
): bis zu seinem Lebensende führte er ein stilles Gelehrtenleben.

Jedoch, verlief Ebert's Leben äusserlich auch ruhig, inner-

1) Das einzige Ehrenamt, das Erkbt nicht ausschlug, war das des

stellvertretenden Vorsitzenden in der philologisch-historischen Klasse

der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Er versah

dieses Amt von 1883 bis zu seinem Tode 1890.

Phil -hiat. CUaae IHM. 6
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lieh war es reich und bis in die ersten Jahre seines Leipziger

Aufenthaltes recht bewegt. Kampfe für seine wissenschaftlichen

Ansichten und seine politische Ueberzeugung blieben ihm durchaus

nicht erspart; und welche Mühen und Anstrengungen, welche

Ueberlegungen und Erwägungen es kostete, bis der grosse Plan,

ein Centraiorgan für die neuentstandnen romanischen Studien in

Europa und Südamerika zu gründen, ausgeführt war, und zwar

nur durch Ebert's unermüdliche Tätigkeit zu Stande kam, dies

wussten bisher nur ganz Wenige, und auch diese sind seitdem,

kurz nach Ebert, von uns geschieden.

Glücklicherweise aber sind uns noch die Briefe Ebert's an

Wolf erhalten, die sich auf das 'Jahrbuch für romanische und

englische Literatur' beziehen. 1

) Diese sind von grosser Bedeu-

tung, sowol um Ebert's Leben und Tätigkeit kennen zu lernen

als auch an der Hand der Entstehung und Entwicklung des

Jahrbuches das allmäliche Aufwachsen der ganzen romanischen

Philologie (die allerdings in den fünfziger Jahren noch ein recht

kümmerliches Dasein führte) zu verfolgen. Wir sehen beim

Lesen der Briefe, die sich vom April 1 85 1 bis Ende des Jahres

1864 erstrecken, wie der junge Gelehrte, nachdem er nach ganz

kurzer akademischer Tätigkeit in Göttingen sich im stürmischen

Jahre 1849 uach Marburg umhabilitiert hatte, nun in seinem

engern Heimatsland voll frischer Hoffnung seine Vorlesungen in

der Lahnstadt beginnt und mehr und mehr sein Lehrgebiet aus-

dehnt. Von Haus aus Historiker, aber durch die geschichtlichen

Untersuchungen auf das Studium des Spanischen gebracht 2
),

widmete er bald diesem und dem Italienischen, vor allem den

Literaturen dieser Sprachen, wie auch der deutschen Kultur-

und Literaturgeschichte seine Hauptaufmerksamkeit. Ein ge-

schichtliches Kolleg kündigte Ebert in Marburg überhaupt nur

1) Die Verwandten Wolf's schickten Ebbbt's Briefe nach Wolf's
Tod (1866) an Ebkrt zurück. Diese Sammlung von 125 Briefen ist

wol vollständig erhalten. Wenn sich manchmal ziemlich lange Pausen
zwischen einzelnen Briefen finden, so erklärt sich dies meist aus den

Briefen selbst. Wolf's Briefe an Ebkbt sind auf der Leipziger Uni-

versitätsbibliothek niedergelegt, wohin auch der vorliegeuee Brief-

wechsel kommen soll.

2) Ebbbt's Doktorschrift war betitelt: 'Historia Ioannis secundi

Castellae regis usque ad pugnain apud Olmedum narrata\ Ihr folgte

nach fünf Jahren (1849) ein grösseres Werk: 'Quellenstudien aus der

Geschichte Spaniens*.
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einmal noch an, im Wintersemester 1850/51, dafür aber tritt

neben neuerer deutscher Literaturgeschichte, neben Spanisch und

Italienischer Literaturgeschichte, bald eine Vorlesung über das

Drama im allgemeinen (Wintersemester 1851/52), eine über die

moderne englische Sprache (Sommersemester 1852) und endlich im

Wintersemester 1852/53 die ^Geschichte der französischen Literatur',

ein schon lange vorbereitetes Kolleg, woran sich bald 'Altfranzö-

sische Grammatik mit besonderer Rücksicht auf die Bildung der

Neufranzösischen Sprache' anschloss (Sommersemester 1854). In

seinen englischen Kreis nahm er seit 1855 noch die Erklärung

SiiAKESPUARE'scher Stücke und andrer Englischer Dichtungen (nach

Heurig) 1858/59 auf, in den italienisch-französischen Provencalische

Grammatik (1857/58) nebst Erklärung ausgewählter Provenca-

lischer Stücke (1858/59) sowie Italienischer Dichtungen (1857/58).

Im letzten Marburger Semester folgten dann noch zwei neue

Vorlesungen (Nr. 24 u. 25).
l
) Wir sehen, dass es für die da-

1) Ebbbt*8 Vorlesungen in Marburg waren folgende:

Für 1849 sind noch keine in das gedruckte Vorlesungsverzeichnis

aufgenommen.
Sommersemester 1850:

1. Geschichte der deutschen Literatur seit Opitz bis auf unsere Zeit,

mit besonderer Rücksicht auf die sociale und politische Entwick-

lung der Nation (4stündig).

2. Spanische Sprache (2stündig).

Wintersemester 1850/51:

3. Allgemeine Geschichte von der Eroberung Constantinopels bis zum
Tode Carls V., verbunden mit Kritik der wichtigsten Quellen

(Sstündig).

4. Lieber Schiller und Goethe, vom kulturgeschichtlichen Standpunkte

(einstündig).

Sommersemester 1851:

5. Geschichte der italienischen Literatur (2 stündig).

Ferner wieder Nr. 1.

6. Literaturgeschichtliche Societät.

Wintersemester 1851/52:

Wieder Nr. 1.

7. Ueber das Drama (einstündig).

Wieder Nr. 2.

Sommersemester 1852:

8. Italienisch, mit Benutzung seines in der Kürze erscheinenden Hand-

buches (4stündig).

9. Englische Sprache (3stündig).

Wieder Nr. 1.

6«
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maligc Zeit schon ein recht grosser Kreis von Vorlesungen war,

und ausser in Bonn, wo Diez seit 1821 tätig war, wurde auf

Wintersemester 1852/53:
Wieder Nr. 8.

10. Geschichte der französischen Literatur (3stundig).

Wieder Nr. 4.

Sommersemester 1853:

11. Die Anfangsgrunde des Englischen (wol nicht = Nr. 9) (3stundig).

Wieder Nr. 8.

12. Ueber das Theater des Mittelalters (einstiindig).

Wintersemester 1853/54:
Wieder Nr. 2.

„ Nr. 1.

Nr. 5.

Sommersemester 1854:

13. Altfranzösische Grammatik mit besonderer Rücksicht auf die Bildung

der Neufranzösischen Sprache (2stfindig).

Wieder Nr. 8

Nr. 4.

Wintersemester 1854/55:
Wieder Nr. 9.

„ Nr. 2.

Sommersemester 1855:

14. Sdakespeauk's Hamlet und Macbeth erklärt (3stündig).

15. Ausgewählt« altere französische Gedichte erklärt (3«t findig).

Wieder Nr. 5.

Wintersemester 1855/56:
Wieder Nr. 9.

„ Nr. 1.

„ Nr. 12.

Sommersemester 1856:
Wieder Nr. 11.

Nr. 13.

„ Nr. 12.

Wintersemester 1856/57

:

16. Shakespkare's Macbeth und Sommernachtstraum erklilrt (3stündig;

vgl. auch Nr. 14).

Wieder Nr. 2.

„ Nr. 10.

Sommersemester 1857:
Wieder Nr. 14.

Nr. 13.

Nr. 8.

Wintersemester 1857/58:

17. Ausgewählte italienische Gedichte (2«tündig).

18. Provei^alische Grammatik (3stündig).

Wieder Nr. 1.
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neusprachlichem Gebiet nirgends soviel geboten als damals in

Marburg. Aber allerdings Studenten der neuern Sprachen gab

es damals nur wenige, und so begreifen wir sehr wol die Klagen

Ebert's wahrend seines ganzen Marburger Aufenthaltes über

Sommersemester 1858:
Wieder Nr. u.

Wintersemester 1858/59:
Wieder Nr. 13.

19. Ausgewählte provencalische Gedichte erklärt (nach Babtsch's Chresto-

mathie
;
einstündig).

20. Ausgewählte Stücke aus Hebbio's British classical Authors (3stündig).

Wieder Nr. 8.

Sominersemester 1859:

21. Shakbspeabe's Hamlet erklärt (2stündig; vgl. Nr. 14).

Wieder Nr. 17.

22. Geschichte der französischen Literatur des Mittelalters (2stündig;

vgl. auch Nr. 10).

Wintersemester 1859/60:

23. Shakbspeabe's Macbeth erklärt (2stündig; vgl. Nr. 16 u. 14).

Wieder Nr. 8.

Nr. 18.

Sommersemester 1860:
Wieder Nr. 21.

Nr. 13.

„ Nr. 2.

Wintersemester 1860/61:
Wieder Nr. 9.

„ Nr. 8.

„ Nr. 10.

Sommersemester 1861:
Wieder Nr. 9.

Nr. 18.

Nr. 17.

Wintersemester 1861/62:
Wieder Nr. 23.

„ Nr. 2.

Nr. 13.

Sommersemester 18(>2:

24. Einleitung in das Studium der romanischen Sprachen und Literaturen

(2stündig).

25. Crestien von Troics Roman dou Chevalier au lyon (einstündig).

Wieder Nr. 5.

Das« öfters das gleiche Kolleg zwei Semester hintereinander an-

gezeigt ist, erklärt sich daraus, dass bei der geringen Zahl der Neu-

philologen in Marburg manche Vorlesungen nicht gehalten wurden.

r
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seine unbefriedigende Tätigkeit. Dazu kam, dass er unter den

damaligen schlimmen Verhältnissen in Kurhessen arg zu leiden

hatte. Bei dem allmächtigen Minister Hassenfflug , der von

1850— 1855 an der Spitze des Ministeriums stand, und seinem

vortragenden Rat und Referenten über die Gelehrtenschulcn und

die Landesuniversität, Vilmar, dem bekannten Theologen und

Literarhistoriker, war Ebert in den Ruf eines Demokraten ge-

kommen. Sicherlich war dieser Vorwurf unberechtigt, allein er

wurde die Ursache, dass man sich, unter Hassenpflug-Vilmar,

Ebert's Ernennung zum ausserordentlichen Professor im Ministerium

eifrig widersetzte.
l

) Dies erkannte der junge Gelehrte bereits

1852 (vgl. Brief 4), ganz deutlich trat dann diese Eingenommen-

heit gegen ihn hervor, als im Winter 1853/54 ihn der Senat der

Universität in empfehlendster Weise zum ausserordentlichen Pro-

fessor mit Gehalt vorschlug. Es erfolgte auf den Antrag gar

keine Antwort aus Kassel, und selbst als der Senat um Ostern

1854 ein neues Schreiben an das Ministerium richtete (vgl.

Brief 7), hatte dies ebensowenig Erfolg. Man begreift daher die

düstere Stimmung Ebert's in der damaligen Zeit, wie sie sich in

den Briefen 4, 5, 7 ausspricht, und das scharfe Urteil in Brief 8;

um so mehr, als, wie schon angedeutet, seine akademische Tätig-

keit bei der Stellung, die damals die Neuere Philologie im akade-

mischen Studium einnahm, keine irgendwie bedeutende war (vgl.

Brief 4). Dass damals der schon im 34. Jahre stehende Ge-

lehrte daran dachte, die akademische Laufbahn ganz aufzugeben

und entweder an einer Bibliothek, wie sein Freund Wolf, ein

Unterkommen zu suchen oder auch Deutschland ganz zu verlassen,

kann man ihm wol nachfühlen!

Zum Glück war gegen Ende des Jahres 1853 gerade

Ebert's erstes Werk auf romanischem Gebiete, sein
f
Italienisches

Handbuch', herausgekommen und fand fast überall die günstigste

Beurteilung. Ganz besonders aber gefiel es Ferdinand Wolf.

Und da wir sehen, wie rührend Ebert sich stets dem Urteil des

ältern Fachgenossen unterwirft, wie er dieses stets, auch noch in

spätem Jahren, über sein eignes stellt, so können wir uns denken,

1) Alles, was man Ebbet, nach seinen eigenen Mitteilungen an

Freunde, etwa vorwerfen konnte, war, dass er einmal einen Brief an

Robert Blum richtete. Da Blum bereit« im November 1848 erschossen

wurde, uiubs dies Schreiben schon vor Ebkbt's Habilitation in Göttingen

fallen.
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wie erfreut Ebert über das gespendete Lob war (vgl. Brief 6).

Auch nahm zu dieser Zeit Ebekt's ganzes Denken die Gründung

eines Centraiorgans für alle Gebiete des Romanischen sehr in

Anspruch, so dass er darüber seine schlimme aussichtslose Lage

vergass (vgl. Brief 8). Die Verhandlungen über das „Jahrbuch"

mit verschiednen Verlegern, der Briefwechsel über dessen innere

Einrichtung mit Wolf dehnen sich bis zum Mai 1858, also über

drei Jahre, aus. Endlich (Brief 33) konnte Ebert seinem

Freunde melden, dass er 'die wichtige Handlung vollzogen und

den Verlagscontract über das Jahrbuch unterzeichnet habe'.

Ebert hätte jedoch nicht der überlegende, vorsichtige Mann,

der er war, sein müssen, wenn er sich nun ganz der Freude über

das Gelingen seines Lieblingsplancs hingegeben hätte. Wol war

er sich bewusst, dass jetzt erst die Arbeit anfiengc. Bald kamen

denn auch nicht nur die gewöhnlichen Verdriessliehkciten einer

Redaktion, dass Mitarbeiter Beiträge versprachen, sie dann aber

nicht einlieferten, dass der Verleger übertriebne Ansichten von

dem Ertrage einer Zeitschrift hegte und, als er sich darin ge-

täuscht sah, dies den Redakteur entgelten liess u. dergl., sondern

als alles glücklich im Gang war und das Jahrbuch in Deutschland

wie in Frankreich und Italien Anklang gefunden hatte, brach der

österreichisch-italienische Krieg aus. Im Hinblick auf das Jahr-

buch, das Centraiorgan für alle romanischen Studien in Europa

und den andren Weltteilen, verstehen wir Ebert's Befürchtungen

in Brief 51 und die Worte in Brief 53: „Mag bei dem aus-

brechenden Weltkriege der Himmel das Jahrbuch in seine Obhut

nehmen, das die Brüderlichkeit der Nationen zur geistigen Basis

hat" (Vgl. auch Brief 57.)

Die Bemühungen der Marburger Fakultät, Ebert zum ausser-

ordentlichen Professor zu machen, hatten nach Hassenfflug's

Rücktritt endlich Erfolg. Hassen ffluu's letzter
r

Regierungsakt'

war, dass er November 1855 einen früheren Realschullehrer mit

700 Thlr. (für Ebert waren 400 Thlr. beantragt) als ausser-

ordentlichen Professor an der Universität anstellen wollte. Allein

dieser Herr lehnte die Berufung ab (Brief 13). Nun trat ein

neues Ministerium an die Stelle Hassenfflug's, und Vilmar wurde

gleichfalls von seiner bisherigen Stellung entfernt und als Pro-

fessor der Theologie nach Marburg versetzt. Im März 1856

(Brief 15) erneuerte der Senat nochmals seinen Antrag, Ebert

zum Professor zu ernennen. Letzterer selbst machte sich zwar

r
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wenig Hoffnung, wenn er auch 'nicht die Stelle eines ausser-

ordentlichen, sondern eines ordentlichen Professors der romanischen

Literaturen in ganzer Ausdehnung bis zum englischen Buch-

stabieren herunter* sieben Jahre lang vertreten hatte (Brief 17).

Diesmal kam es aber doch günstiger als Ebert erwartet und zu

hoffen gowagt hatte. Nachdem nochmals beim Senat von Kassel

aus angefragt worden war, wie es mit den politischen Ansichten

des zu Befördernden stände und alle Ordinarien (auch Vil-mak?),

trotz verschiedenster politischer Meinungen erklärt hatten, dass

nichts gegen Ebert vorläge, ernannte ihn der Kurfürst zum ausser-

ordentlichen Professor. (Brief 19.) Obgleich nun Ebert endlich

einen Schritt vorwärts gekommen war und festen Fuss in Marburg

gefasst hatte, sehnte er sich nach den gemachten Erfahrungen aus

Hessen fort. Sein Buch über die 'Entwicklungsgeschichte der

französischen Tragoedie* erschien gerade und fand nicht nur in

Deutschland (besonders auch bei Wolf), sondern auch in Frank-

reich grossen Anklang (vgl. Brief 20, 21). Dadurch wurde der

Name des Verfassers bekannt. Auch finden sich von da an Kritiken

aus Ebert's Feder im „Literarischen Centralblatt" (Brief 22).

Kehren wir nun zur Entwicklung des Jahrbuches zurück!

Im Anfang des Sommers 1859 brachte der Krieg in Italien dem
Herausgeber eines romanischen Jahrbuches noch manche Be-

sorgnisse, bis der Waffenstillstand und Präliminarfrieden von

Villafranca wieder 'bessere Hoffnungen aufkommen' Hess (Brief 60).

Die folgenden Briefe beschäftigen sich alsdann fast ausschliesslich

mit der Hedaktion des Jahrbuches und mit den Mitteln, seine

Verbreitung möglichst zu fördern (vgl. unter andern Brief 64. 65).

Doch fasstc Ebert damals schon den Plan zu einem neuen grossen

Werke, zu einer „Entwicklungsgeschichte des Dramas und Theaters

in Europa bis zur Entstehung der neuen Bühne" (vgl. Brief 59. 61).

Von Vorstudion dazu meldet Brief 65. Dass aber auch Anderes

damals sein Herz bewegte, beweisen gelegentliche Aeusserungen,

wie die bei Gelegenheit des Todes der Schwiegertochter Wolfis

(Brief 58), wenn die Stimmung auch nicht mehr so trübe ist,

als sie sich in frühem Briefen zeigt (vgl. Brief 28. 46 u. a.).

Nach wenigen Jahren ruhigen Fortbestehens des Jahrbuchs trat

jedoch wieder die Frage an Ebert heran, was aus der Zeitschrift

in Zukunft werden solle. Der Kontrakt in Berlin war auf drei

Bände gemacht: im März 1861 kündigten die Verleger für den

vierten Band den Vertrag (Brief 84). Es galt daher, einen neuen
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Verleger zu finden und dazu machte Ebert allerlei Pläne, wio

die Zeitschrift vorteilhafter einzurichten sei (Brief 79. 80. 8 1. 82),

besonders hoffte er, dass der König von Baiern ihr eine Unter-

stützung zuwende (Brief 85). In Brief 79 spricht er zuerst den

Gedanken aus, dass er, wenn das Fortbestehen des Jahrbuches

gesichert sei, von der Redaktion zurücktreten wolle. Ueberhaupt

verrät dieser Brief wiederum eine recht trübe Stimmung, wenn

Ebert auch die Hoffnung auf die Zukunft der Zeitschrift „ganz

und gar nicht aufgeben will" (Brief 81), obgleich die Hoffnungen

auf die Unterstützung durch Maximilian II. geschwunden waren

(Brief 86). Ebert's guter Glaube an die Lebensfähigkeit des

Jahrbuches wurde denn auch belohnt: Juli 1861 wurde ein neuer

Verlagsvertrag mit der Finna Brockhaus unterzeichnet (Brief 90),

und im Dezember desselben Jahres erschien das erste Heft (IV, 1)

im neuen Verlag (Brief 95). Das nllchste Jahr brachte uuerwartet

Ebert's Berufung nach Leipzig. In Brief 99 deutete er dem

Freunde an, dass man mit ihm von Leipzig aus Verhandlungen

angeknüpft habe, und am 15. Juni 1862 (Brief 100) meldet er

ihm, 'dass er den Ruf nach Leipzig als Ordinarius für romanische

Sprachen und Literaturen erhalten und angenommen habe und

gegen Ende September dahin übersiedeln werde." Zwar hatte

man auch jetzt nochmals von Marburg aus (wo Hassenpflikj,

der erst den 10. Oktober 1862 starb, und Vilmar lebten) ver-

sucht, in einem anonymen Brief nach Dresden, Ebert als politisch

gefahrlichen Mann darzustellen, doch war dieses Schreiben ohne

weitern Eindruck geblieben. Schon ehe Ebert nach Leipzig kam,

hatte sich mit dem nunmehrigen Kollegen Zarncke ein freund-

schaftliches Verhältnis angeknüpft, das noch enger dadurch wurde,

dass der Neuangekommene in dasselbe Haus zog, und immer mehr

zunehmend bis zu Ebert's Tod währte. Der erste Brief aus

Uipzig ist vom 26. Oktober 1862 (Brief 104), worin Ebert über

das Thema seiner Antrittsvorlesung, die Mittwoch den 29. Oktober

stattfand, spricht und über die er im nächsten Brief (Brief 105)

berichtet. Als Ebert's Nachfolger wurde Lemcke, bis dahin in

Braunschweig, vorgeschlagen (Brief 104. 105) und auch ernannt,

allerdings zunächst nur als ausserordentlicher Professor, obgleich

der Senat einen Ordinarius wollte.

Die neue akademische Tätigkeit nahm Ebert sehr in An-

spruch und daher, besonders da auch manche Misshelligkeiten mit

dem neuen Verleger entstanden, fasste Ebert den festen Entschluss,
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die Redaktion des Jahrbuches niederzulegen. Mit Schluss des

fünften Bandes führte er seinen Plan aus. Sein Amtsnachfolger

in Marburg, Lemcke, übernahm nun auch die Redaktion (Brief

121. 124). Mit der Niederlegung dieser Tätigkeit bricht der

Briefwechsel ab, nur einundeinviertel Jahr vor Wolf's Tod (der

letzte Brief ist vom 27. November 1864). Doch schiiesst er nicht,

ohne uns noch zwei wichtige Ereignisse zu melden, wichtig für

das äussere, und noch mehr für das innere Leben Ebert's.

Ebert's Mutter war mit ihm nach Leipzig gezogen. Nachdem

sie schon seit Herbst 1862 gekränkelt hatte, nahm ihre Krankheit

einen schlimmen Verlauf und sie starb im Januar 1864 (Brief 117).

Wie sehr Ebert an ihr hieng, spricht sich in den schlichten

Worten des Briefes aus, und darin, dafs er an ihrer Seite für

sich ein Grab kaufte, in dem er nun ruht. Ebert fühlte sich

sehr vereinsamt, er bezog noch im Laufe des Jahres eine andere

Wohnung, wo er sich nach den neuen Verhältnissen einrichtete.

Das andere Ereignis aber ist, dass Ebert, nachdem er das

Centraiorgan für die romanischen Studien gegründet hatte, das

alle Völker romanischer Zunge verbinden sollte, jetzt aber durch

Abgabe der Redaktion, wieder freie Zeit für grosse wissenschaft-

liche Arbeiten gewonnen hatte, an ein grosses Werk dachte, das

in kräftigen Umrissen und in einzelnen Ausführungen vor die

Augen stellen sollte, wie die abendländische Kultur und Literatur

sich aus der christlich -lateinischen entwickelt hat und mit ihr

verbunden ist. Die 'Allgemeine Geschichte der Literatur des

Mittelalters im Abendlande bis zum Beginne des XI. Jahrhunderts'

sollte nicht nur die romanischen Völker umschliessen, sondern auch

die germanischen.
fWio die Bildung des Mittelalters eine ge-

meinsame ist, das Product des Zusammenwirkens der germanischen

und romanischen Nationen auf der Basis der aus dem Altertum

überlieferten Kultur, und zwar nicht allein der klassischen, römisch-

hellenischen, sondern auch der orientalisch-hellenischen d. i. spe-

zifisch christlichen: so ist die Literatur, die aus dieser Bildung

hervorgeht, die selbst der Ausdruck derselben ist, auch eine ge-

meinsame, ein einheitlicher Organismus. Die Geschichte desselben

von seinen Anfängen an zu erzählen, ist die Aufgabe, die ich

mir gestellt habe: es ist dies die allgemeine Geschichte der Literatur

des Mittelalters/ 1

)

1) Vgl. das Vorwort zur 1. Auflage de« I. Bande».

Digitized by Google



Bkikkwkcusel zwibchkn Adolf Ewkut und Fekdinaäd Wolf 87

So lässt uns der Schluss des Briefwechsels mit Wolf noch

einen Blick in die neue wissenschaftliche Tätigkeit Ebert's tun

(vgl. Brief 109. 123). Wie sich des rastlosen Gelehrten wissen-

schaftliche Tätigkeit in Marburg um das 'Jahrbuch' schliesst,

so wurde die 'Geschichte der Literatur des Mittelalters' der

Mittelpunkt seines wissenschaftlichen Denkens und Tuns in

Leipzig. 1

)

Es war Ebert vorgönnt, 1887 dies treffliche Buch zu voll-

enden und zwei Jahre später den ersten Band noch völlig umzu-

arbeiten. Damit war zu Ende gebracht das 'grosse Werk, das

den ganzen Rest meines Lebens beschäftigen soll' (Brief 123).

Vorausahnend schrieb dies Ebert, denn ein Jahr später wurde

er von seiner Tätigkeit abberufen. Allein das grosso Werk hat

Ebert's Namen nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern

romanischer Zunge berühmt gemacht 8
) und ihn zum Ruhme

deutscher Gelehrsamkeit unter die bedeutendsten Literarhistoriker

gestellt.

Uebersioht der Briefe Ebert^ an Wolf.

I. 27. April 1&51. Dass schon früher Briefe zwischen Ebert

und Woi.f gewechselt wurden, beweist der Anfang: 'Hochgeehrter

Herr! Es ist jetzt gerade ein Jahr fast, als ich Ihr letztes

Schreiben empfangen habe. Meine hiesigen Verhältnisse haben

mich leider den mir so lieb gewordnen spanischen Studien fast

ganz entfremdet und dies ist allein der Grund, warum ich die

mir so sehr interessante Corrospondenz unterbrochen habe, denn

ich hatte Ihnen nichts darzubieten.' Der Briefwechsel wurde

jedenfalls dadurch eröffnet, dass Ebbist seine Quellenstudien (vgl.

S. 78 Anm. 2) an Wolf geschickt hatte. Nun wandte Ebert

sieh mehr der Deutschen und Italienischen Literatur zu (vgl.

die Vorlesungen 1, 4, 5). Das Studium des Romanischen wird

in Marburg sehr erschwert, weil die dortige Bibliothek so mangel-

haft ist, und Ebert sich daher stets Bücher aus Göttingen,

Glessen, Kassel schicken lassen muss.

1) Die fünf Abhandlungen, die Ebkrt in den Abhandlungen und
den Berichten der philologisch-historischen Klasse der Köuigl. Sächsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften veröffentlichte, sind alles Vor-

studien zu diesem Werke.

2) Ins Französische wurde es übersetzt von Aymkbk; und Condamik

{3 Bde., PariB 1883— 1889).
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2. JJ8. September 1851. Ebert will die politische Geschichte

in seinen Vorlesungen und Studien in Zukunft vollständig liegen

lassen und sich der Literaturgeschichte und dem Unterricht der

neuem Sprachen ganz zuwenden. Plan zu einem Hand- und

Lesebuch der italienischen Literatur. Klassische Stücke aus der

Dichtung und der schönen Prosa (doch die dramatische Dichtung

soll ausgeschlossen sein). Kurze literarische Einleitungen, worin

die Eigentümlichkeiten jeder Periode bestimmt und kurz hervor-

gehoben werden sollen. 3 Abschnitte: i. Aelteste Zeit bis auf

Lorenz von Medici. 2. Zeitalter der Mediciler bis Tasso einschl.

3. Von da bis zur Jetztzeit Kurze erklärende Anmerkungen.

Im ganzen etwa 30 Bogen, doppelspaltig. Soll mit den pro-

venyalischcn Dichtern beginnen.

3. 18. März 1852. Druck des Buches gesichert Nächste

Woche beginnt der Druck. 35 Bogen sollon es werden. Bis

Michaelis spätestens beondet. Dank für Wolf's Ratschläge für

das Buch. Spanischo Studien noch fortgesetzt.

4. 22. Oktober 1852. Ueber Ebert's akademische Tätigkeit

auf ganz unkultiviertem Gebiet Sie findet Anerkennung an der

Universität, doch die Regierung ist gegen ihn und er hat keine

Aussicht auf Beförderung, weil er in Kassel als „Demokrat" ver-

schrieen ist. Mangel an literarischen Hilfsmitteln machen grosse

wissenschaftliche Forschungen in Marburg fast unmöglich; daher

wird auch die Herausgabe des Italienischen Handbuches verzögert.

Doch schon ist ein neuer Plan gefasst: 'eine Geschichte des

Theaters im Mittelalter' (vgl. Vorlesung 12) zu schreiben, die

sich nicht auf eine Nation beschränkt, sondern die Entwicklung

des geistlichen und weltlichen Dramas im Mittelalter bei den

germanischen und romanischen Völkern zeigen soll. Ausarbeitungen

der Einleitungen zum italienischen Lesebuch (vgl. Brief 2). Im
Wintersemester 1852/53 will Ebert Geschichte der französischen

Literatur lesen (vgl. Vorlesung 10).

Zwischen dem 4. und 5. Brief ist eine lange Zeit ver-

strichen, doch fehlt wol kein Brief, vgl. Inhalt von Brief 5.

5. X. September 1853. Entschuldigung wegen langen Schweigens.

Ebert kommt noch auf Wolf's Neujahrschreiben zurück. Er

war krank und verstimmt: die Aussiebten auf eine cinigermassen

gesicherte Zukunft sind zerronnen. Nächste Winter bringt Ent-

scheidung, denn da wolle ihn der Senat zum Professor vor-

schlagen. Die Regierung aber werde ihn nicht bestätigen, ob-

Digitized by Google



Briefwechsel zwischen Adolf Ebert uhd Ferdinand Wolf. 89

gleich Ebert niemals eine politische Tätigkeit entwickelt habe,

wenn er aus seiner liberalen Gesinnung auch nie Hehl gemacht

hätte. An andrer Universität aber sei kaum Aussicht, weil Lite-

ratur ein Fach, das wenig beachtet werde. Am liebsten würde

Ebert Bibliothekboamter oder verliesse Deutschland für immer,

um im Auslande sich anstellen zu lassen. — Uebersendung des

Italienischen Handbuches, das ihm aber besonders der vielen Druck-

fehler wegen auch 'keine reine Freude mache'. Die Studien

über das Mittelalterliche Theater werden vielfach durch die

Mangelhaftigkeit der Marburger Bibliothek gehindert.

6. fi. Desember 1853. Dank an Wolf für den freundlichen

Brief und die schmeichelhafte Beurteilung des Handbuches im

Literarischen Centralblatt (S. 784 f.), die sehr ausführlich. Der

erste Teil des Buches scheint Ebert selbst zu kurz gefasst zu

sein. (Er umfasst S. 3— 128 einschl. des zweispaltig gedruckten

Buches, 2. Teil 12g—400 einschl., 3. Teil S. 401 — 564 einschl.)

Ueber Marburger Verhältnisse: ein Ordinariat für abendländische

Literatur 1
) schon lange nicht wieder besetzt, Prof. Hinkel, der

die neueren Sprachen vertritt, ist nur ausserordentlicher Professor,

der nur praktisch, nicht wissenschaftlich gebildet. — Ebert will

das altfranzßsische Rolandslied übersetzen und mit ausführlicher

Einleitung über die Karlsage im Abendlande versehen. Empfindet

seJtr den Mangel eines Ccntralorgans für Romaniscii. Dieses soll

Wolf gründen. Dadurch werde die Wissenschaft sehr gefördert

werden.

7. 15. August 1851. Ebert zögerte ein halbes Jahr mit Ant-

wort, da er Wolf nicht immer ein Klagelied vorsingen will.

Trotz günstiger Chancen (Prof. Hinkel, vgl. Brief 6, war von

Marburg Ostern 1854 weggegangen). Ende des Jahres 1853 wurde

Ebert in günstigster Weise als ausserordentlicher Professor mit

400 Thlr. Gehalt vorgeschlagen. Es erfolgte keine Antwort vom

Ministerium. Nach Hinkei/s Weggang wurde Ostern 1854 der

Antrag wiederholt. Auch darauf erfolgte keine Antwort. Ebert

leidet tagelang an tiefer Melancholie. — Ebert studierte Wolf's

Schrift über *Lais und Sequenzen', Wolf soll eine Metrik seit

Anfang der christlichen Literatur schreiben. Ausführungen

dazu. Ebert arbeitet an einer Geschichte der klassischen

1) Diesen eigentümlichen Titel führte auch noch Prof. ten Brink

in Marburg.
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Tragödie der Franzosen. Plan dazu. Um aber auch Unter-

halt zu gewinnen, will er Uebersetzungen aus romanischen

Literaturen, z. B. Spanischer Novellen machen. Nicht fabrik-

mässig, sondern mit wissenschaftliehen Anmerkungen und Ein-

leitungen. Kritiken über das Italienische Handbuch, meist an-

erkennend, doch teilweise recht seicht und flüchtig.

8. 25. März 1855. Ueber Hessische Verhältnisse, bes. über

Vilmar. — Ebert arbeitet über französische Literatur, die er aber

nicht über das 16. Jahrhundert fortsetzen will, weil er für die

neuere Zeit Studien in Paris machen müsste. Eine Reise dorthin

kann er aber jetzt nicht unternehmen. Daher will er besonders

die alte Zeit ausarbeiten. Wiederum über ein 'Jahrbuch für

Geschichte der romanischen Literatur*. Wolf soll darüber die

Oberaufsicht führen und seinen Namen auf den Titel setzen.

Alles Geschäftliche will Ebert übernehmen. Ob auch Englisch

dazu soll, wolle Wolf entscheiden.

9. 18. April 1855. Wolf, der früher den Gedanken, eine Zeit-

schrift für Romanisch zu gründen, als verfrüht betrachtete, will

nun in der von Ebert angedeuteten Weise sich an der Herausgabe

einer solchen beteiligen. Als Verlag schlägt er die Ashersche

Buchhandlung in Berlin vor. Ausgeschlossen sollen sein rein

ästhetische und rein philologische (d. h. grammatische) Arbeiten.

Nach E bert's Plan soll die Zeitschrift in vier Abteilungen zer-

fallen: 1. Literargeschichtliche Aufsätze; 2. Kritiken; 3. Mit-

teilungen aus Handschriften; 4. Bibliographie. Ausserdem soll

womöglich noch kurz in vier kleineren Aufsätzen (jeder etwa einen

Bogen) der Fortschritt in der Literatur der vier Länder (Frank-

reich, Italien, Spanien mit Portugal, England) vom vergangnen

Jahr dargestellt werden. — Weiteres betrifft Wolf's Verhältnis

zur Redaktion. — Der Schluss des Briefes enthält interessante

Bemerkungen über den mittelalterlichen und modernen Kunststil.

Grösserer Individualismus scheint Ebert besonders durch die

Reformation und den Humanismus hervorgerufen worden zu sein.

Daher war auch das Mittelalter das Zeitalter der Volksdichtungen.

10. 22. Mai 1855. Verhandlungen wegen des Jahrbuchs mit

dem Verleger Cohn in Berlin. Ebert schlägt vor: statt 30—40

nur 25 Bogen, und zwar für 1. und 2. (15 Bogen) 15 Thlr.

Honorar für den Bogen, für 3. und 4. (10 Bogen) 10 Thlr. für

den Bogen. Es kommen dann noch 50 Thlr. Redaktion und

300 Kosten für Papier und Druck, so dass 675 Thlr. der Band
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kosten würde. Da der Verleger nicht mehr als zwei Thaler Ah-

den Jahrgang rechnen will, würde er 338 Abonnenten brauchen,

um auf seine Kosten zu kommen. Eine Berechnung, die Wolf
aufstellte, betrug 730 Thlr. Ausser mit Cohn wurde noch mit

Fleischer in Leipzig und mit Kuntze in Hamburg verhandelt.

1 1 . 16. Juli 1855. Cohn schickt einen Entwurf zu einem Ver-

trag, der aber Ebert so wenig gefallt, dass er abbrechen will.

Besonders widerstrebt ihm, dass Cohn noch mit einem andren

Verleger gemeinsam das Jahrbuch verlegen will. — Die Ent-

wicklungsgeschichte der französischen Tragödie wird so umfang-

reich, dass sie nicht im Jahrbuch erscheinen kann, sondern sclbst-

standig herausgegeben werden muss. Ebert hofft durch dieses

Werk bekannt zu werden, daher will er auch weitere Verhand-

lungen über das Jahrbuch noch aufschieben.

12. 24. September 1855. Ebert hat dem Verleger Cohn ab-

geschrieben, doch auf Wolf's Wunsch in einer Form, dass nicht

ganz abgebrochen wird, da die Hoffnung, einen andren Verleger

zu finden, gering ist. Ebert soll in Zukunft allein die Ver-

handlungen fuhren. — Die Entwicklungsgeschichte der Tragödie

naht ihrem Ende.

13. 20. Januar 1856. Pause im Briefwechsel durch allerlei

Persönliches. November 1855 ernannte Hassenpflug als letzten

Regierungsakt einen frühern Realschullehrer mit 700 Thlr. Ge-

halt zum Professor der neuern Sprachen, während Ebert vom
Senat vorgeschlagen war, doch dieser nahm die Stellung gar

nicht an. Neues Ministerium. Bessere Aussichten? Ebert war

durch alle diese Aufregungen erkrankt. — Ende Dezember

schickt er das Manuskript der Entwicklungsgeschichte an zwei

berühmte Leipziger Firmen, die beide ablehnen, weil für 'solch

wissenschaftliche Gegenstände zu wenig Interesse in Deutschland

sei'. Ebert bittet Wolf um Rat. Ueber das Jahrbuch nächstens

ausführlicher!

14. 28. Januar 1856. Die Entwicklungsgeschichte der Tragödie

soll im Verlag von Perthes in Gotha erscheinen, der auch das

Jahrbuch in Betracht zieht. Wichtige Aenderung: das Jahrbuch

soll nicht als Jahrbuch, sondern als Vierteljahrschrift erscheinen,

jedes der vier Hefte von 10 Bogen.

15. 18. März 1856. Friedr. Andreas Perthes schliesst den

Vertrag wegen der 'Entwicklungsgeschichte' ab und gibt auch

Ratschläge wegen des Jahrbuchs. Vor allem solle man sich
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erst der Mitarbeiterschaft des Auslandes versichern, ehe das

Unternehmen ins Leben tritt. — Ebert wird nochmals energisch

vom Senat zum ausserordentlichen Professor vorgeschlagen.

6. iS. April 1856. Perthes selbst will das Jahrbuch nicht in

Verlag nehmen. Er schlägt eine bekannte Firma in Leipzig vor.

Ebert will noch etwas warten und dann in Stuttgart sein Glück

versuchen.

7. 6. Juni 1856. Die Entwicklungsgeschichte ist bis auf den

Titel fertig. Letzterer soll sein: "Entwicklungsgeschichte der

französischen Tragoedie'. Ebert setzt alle Hoffnung auf dieses

Buch, um von Marburg fortzukommen. Obgleich der Senat in

günstigster Weise sich über Ebert äusserte und nun ein andres

Ministerium da ist, so glaubt dieser doch nicht, dass er zum

Professor ernannt würde. Er zählt nun die andern bedeutenderen

deutschen Universitäten auf, wo aber auch nicht viel Aussicht.

Er nähme auch gerne eine Bibliothokstelle an. — Dann ver-

breitet sich Ebert über Wolf's Priraavera. Cohn, wie Wolf
mitteilte, hat noch immer Lust, aufs Jahrbuch einzugehen.

8. 16. Juni 1856. Begleitschreiben zur Uebersendung der

Entwicklungsgeschichte an Wolf. 'So empfehle ich mich und

mein jüngstes Kind, das etwas zagend zum ersten Male in die

grosso Welt tritt, Ihrer freundschaftlichen Teilnahme bostens.'

g. 6. Juli 1856. Am 5. Juli wurde Ebert endlich zum ausser-

ordentlichen Professor ernannt. Da der Kurfürst sofort die Er-

nennung vollzog und nichts dagegen einzuwenden hatte, fällt die

bisherigo Verzögerung desto mehr Vilmar zur Schuld. Doch

trotz der endlichen Beförderung sehnt Ebert sich von Marburg

weg. Hofft vielleicht auf Göttingen, das ihn besonders seiner

reichen Bibliothek wegen sehr anziehen würde. Auf München

darf er wol, trotz persönlicher Bekanntschaft mit Geniel, kaum
rechnen. — Verbindung mit dem Centraiblatt, um Wolf's Prima-

vera anzuzeigen (vgl. S. 248 fg. 1857).

0. 11. August 1S56. Dank für Wolf's Lob über die Ent-

wicklungsgeschichte. Der Absatz des Buches ist zufriedenstellend,

doch fürs Bekanntwerden wäre ein eigenes Organ für Itomanisch

wünschenswert. Ebert beabsichtigt eine Reise nach Gotha.

Leipzig und Dresden. — Der Gedanke, aus dem Spanischen zu

übersetzen, wird wieder aufgegriffen.

1. X}6. September 1&56. Ebert dankt Wolf, dass dieser sein

Buch in der Allgemeinen Zeitung angezeigt hat. Die beab-
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sichtigte Reise musste wegen Unwolseins aufgeschoben werden.

Ein Aufsatz über Romanzenpoesie ist fertig. — Das Jahrbuch

will Ebert nicht aus dem Auge lassen. — Ebert kommt auf

Leipzig zu sprechen , wo Romanisch gar nicht vertreten sei uud

ausser altdeutscher und griechischer Literatur keine literar-

geschichtliche Vorlesung gehalten werde. — Anerkennender Brief

du MeriTs über Ebert's Buch.

22. 18. November 1856. Ebert wird dauernd Mitarbeiter am
Literarischen Centraiblatt (vgl. Brief 19). Der Versuch, einen

Verleger für das Jahrbuch zu finden, bleibt ohne Erfolg. — Im

Anschluss an Wolf's Primavera schreibt Ebert einen Aufsatz

'Literarische Wechselwirkung zwischen Spanien und Deutschland'.

23. Silvester 1856. Die Vorsuche in Dresden und Leipzig, einen

Verleger für das Jahrbuch zu finden, schlagen fehl. Ebert will

nun eine Reihe von Aufsätzen von bekannten Fachgenossen

sammeln und dann einen Verleger suchen. Wolf's Aufforderung,

eine Geschichte der altfranzösischen Literatur zu schreiben, weist

Ebert zwar nicht zurück, doch schiebt er die Ausführung hinaus.

24. Ü. Februar 1857. Aufsatz über die Literarische Wechsel-

wirkung zwischen Spanien und Deutschland wurde an Cotta's

Vierteljahrschrift geschickt. — Ebert gibt einer jungen Dame
Unterricht im Italienischen, und' da diese gerne etwas über

Metrik wissen möchte, so will er in Briefform eine romanische

Motrik mit vielen Uebersetzungsproben verfassen.

25. 15. Februar 1857. Der Aufsatz in der Vierteljahrschrift

ist angenommen. — Ebert fühlt sich körperlich sehr angegriffen,

daher will er in Zukunft etwas mehr für seinen Körper tun.

Auch will er den Jahrbuchsplan zunächst etwas 'pausieren* lassen.

26. 25. April 1857. ' Tiefverstiramter Brief über die Marburger

Verhältnisse. — Ein Plan zu einem umfangreichen Aufsatze:
f

Die deutschen Universitäten und das Studium der romanischen

Sprachen' wird genauer auseinander gesetzt.

27. 1. Mai 1857. Kurzes Begleitschreiben zur Uebersendung

des gedruckten Aufsatzes in der Vierteljahrschrift (vgl. Brief 24, 25)

an Wolf.
28. 6. Juli 1857. Trübe Stimmung. Mit Cotta wieder aus-

einander. Impertinente Antwort der Buchhandlung. Den Auf-

satz über das Studium der romanischen Sprachen will Ebert

nun als selbständige Broschüre drucken lassen, doch erbittet er

Wolf's Hat — Streit über eine Kritik von Ebert's *Ent-

Pbil -hUt Cl»ase 18iK). 7
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wicklungsgeschichte' in Herrig's Archiv. — Ebert treibt eifrig

Provencalisch (vgl. Vorlesung 18) und studiert die Englischen

Misterien, bes. die Towneley-Sammlung.

29. 18. September 1857. Ebert besucht das Seebad in Kiel.

Freundlicher Brief von Herrig, der Ebert's Buch von einein

andern Recensenten will besprechen lassen. Das Deutsche

Museum von Prutz bietet sich zur Aufnahme des Aufsatzes über

das englische Misterienspiel an (worin hauptsächlich die Meinung

bekämpft wird, als ob das englische Misterienspiel aus Frankreich

stamme). Aufsatz über das Verhältnis der historischen Volks-

romanzen zur Geschichte (dieser Aufsatz war speziell für Prutz

bestimmt).

30. 7. Dezember 1857. Prutz sagt die Aufnahme des Auf-

satzes über die englischen Misterien zu. Ebert erklärt, dass bei

der Arbeit sehr viel Neues und Interessantes heraus komme, über-

haupt für die Geschichte des mittelalterlichen Theaters mannig-

fache Erläuterungen bringe. Doch ob der Aufsatz nicht zu um-

fangreich für Prutz wird?

Wolf machte dem König Max von Baiern Vorschläge zur

Herausgabe einer vierteljährigen Zeitschrift nach Art des Wiener

Jahrbuches. Ebert ist sehr damit einverstanden. Vielleicht

könne er dabei ankommen, um so mehr als seine akademische

Tätigkeit gar nicht zunimmt. Im Sommersemester 1857 waren

an der Marburger Landeshochschule nur fünf Studenten der

neuern Sprachen.

31. 5. Februar 1858. Der Aufsatz über 'Deutschland und

Spanien' soll von Millan y Caro übersetzt werden. Der Auf-

satz über das Englische Misterienspiel ist zu umfangreich für

das Deutsche Museum von Prutz. Wohin* nun damit?

32. 20. A}wil 1858. Nachdem sich Ebert mit dieser Abhand-

lung auch an Raumer gewendet hatte, der aber keinen Platz

dafür hatte, schrieb er an Cohn in Berlin. Dieser erklärt im

Antwortschreiben, er habe mit der andern Buchhandlung noch

immer den Wunsch, das Jahrbuch zu übernehmen, und fordert

Ebert zu neuen Vorschlägen auf. Geschäftlich wäre nur mit

einer Buchhandlung, und zwar mit der von Dümmler, zu ver-

handeln. Weitere Vorschläge. Liste der voraussichtlichen Mit-

arbeiter aufzustellen ist. wünschenswert.

33' 15. Mai 1858. Am 14. Mai wurde der Kontrakt unter-

zeichnet. Voraussetzung ist, dass Wolf's Name auf dem Titel
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steht Plan, worin sonst Wolf's Tätigkeit bestehen soll. Ent-

wurf eines Programms für die Mitarbeiter.

34. 7. Juni 185S. Ein Programm in deutscher Sprache wird

an Wolp geschickt (auch Wolk's Sohn beteiligte sich als Mit-

arbeiter), eines in französischer soll demnächst an die auswärtigen

Mitarbeiter versendet werden.

35. 24. Juni 1858. Französischer Prospekt ins Ausland ver-

schickt. Du MriitiL und andere französische Gelehrte schicken

sogar gleich Beiträge. Namen der deutschen Gelehrten angegeben.

36. 27. Juni 1858. Wolp's Brief ging statt nach Marburg in

Hessen erst nach Marburg in Steiermark. Du Mbril's Aufsatz

(über Wace) soll das erste Heft beginnen. Ueber die Sendung

der Korrekturen etc. ins Ausland.

37. 21. Juli 1858. Wolp's Brief wieder über Steiermark nach

Hessen gegangen. Nachdem nach Prankreich Programme ge-

schickt worden sind, sollen auch nach Belgien (Liebrecht),

Holland, England, Italien, Spanien und Portugal, wie auch nach

Nordamerika (Prescott, Ticknor) und nach Brasilien gesendet

werden.

38. 9. August 1858. Das erste Heft, von du M£ril eröffnet,

ist unter der Presse. Auch Prospekte für das grössere Publikum

verschickt. Beitrage aus Deutschland, z. B. von Dr. Sachs in

39- 23. August 1858. Ungefähr 40 Mitarbeiter haben sich aus

den verschiedenen Ländern angemeldet.

40. 2. Scjrtctnber 1858. Du Mrril's Arbeit (3 Bogen) ist fertig

gedruckt und der Anfang von Ebert's Aufsatz über die Misterien-

spiele. Zu Recensionen kommen noch immer neue Angebote (so

von Grein).

41. 16. September 1858. Ebert bittet Wolp noch um Beiträge

(z. B. über den Cid). Der kritische Teil soll auch etwas von

ihm enthalten. Auf den Titel wird Wolp's Name gesetzt Die

Verlagsbuchhandlung drängt jetzt.

42. 8. Oktober 1858. Das erste Heft ist von der Redaktion

aus fertig, Wolp hat auch noch einen Beitrag dazu geliefert.

Der übrige Teil des Briefes handelt vom neuen Hefte und den

Bibliographien, die womöglich von Gelehrten aus dem betreffenden

Land geschrieben werden sollen.

43. 19. Oktober 185s. Klagen über manche Versehen des

Verlags.

7*
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44. 23. November 1858. Not um Beiträge für Heft 2, da die

deutschen Mitarbeiter zwar Beiträge versprochen, aber nicht ge-

liefert haben.

45. 16. Dezember 1858. Das 2. Heft ist fertig redigiert. Neue

Mitarbeiter melden sich, so Paul Heyse mit einer Abhandlung

über Gozzi und Goluoni, Reinhold Köhler u. a. Anerbieten

genug, aber ob auch Wort gehalten wird?

46. 10. Januar 1859. Klage über Marburg. — 3. Heft be-

gonnen. Julius Rodenberg, Schüler von Ebert, arbeitet über

das Englische Drama und hat ein interessantes Werk über Wales

verfasst. Vorschläge für einen Bearbeiter der englischen Biblio-

graphie.

47. 15. Januar 1859. Liebrecht bietet eine besondere belgische

Bibliographie an. Frage an Wolf, ob eine solche wünschenswert?

48. tf. Februar 1859. Der Vorschlag für die englische Biblio-

graphie erweist sich als ungeeignet. Es wird nun mit Turnhull

verhandelt. Dieser äussert sich sehr günstig über das erste

Heft und verspricht eine Besprechung. Lobende Anzeige des

Jahrbuches im Magazin für die Literatur des Auslandes. —
Ebert's 'Entwicklungsgeschichte' aufs neu, und zwar günstig in

Herrig's Archiv angezeigt.

49. 12. Februar 1859. Die spanisch-portugiesische Bibliographie

wird von Millan v Caro unternommen. 3. Heft beginnt.

50. 20. Februar 1859. Ebert hat Wolf's Aufsatz erhalten,

der ganz im 3. Heft erscheinen soll. Aufsatz von Tu. Müller
über die Romanzen.

51. 9. März 1859. Ebert leidet an einer Augenkrankheit, dies

hindert ihn auch beim Redigieren. Delius (Anzeige der Gram-
matik von Diez), Wolf's Sohn, Tvcho Mommsen (Anzeige der

Shakespeare-Ausgabe von Dyce), Halm (v. Münch-Bellinghausen)

melden sich als Mitarbeiter. — Der 'leidige drohende Krieg'

macht Ebert wegen des Verhältnisses von Deutschland zu Italien

und Frankreich Sorgen.

52. 1. Aprü 1859. Immer noch augenleidend. — Beitrag von

Diez. Viele Beiträge sind eingegangen. Der Band muss von

dreissig auf vierzig Bogen erhöht werden. Während bisher

16 Bogen für Aufsätze, 4 für Bibliographische Uebersicht, 10

für Inedita und Anzeigen bestimmt waren, soll in Zukunft jedes

Heft 10 Bogen umfassen. Der Preis des Bandes soll dann von

3 Thlr. auf 4 Thlr. erhöht werden. Anordnung der Bibliographie.
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53. 3<K April 1859. Das Heft ist endlich fertig. Besorgnisse:

'Mag bei dem ausbrechenden Weltkriege der Himmel auch das

Jahrbuch in seine Obhut nehmen, das die Brüderlichkeit der

Nationen zur geistigen Basis hat. Es verträgt sich schlecht mit

diesem wahrhaft miserablen Kriege!'

54. 3. Mai 1859. Ebert schreibt an Wolf wegen der franzö-

sischen Bibliographie für das vierte Heft, die Wolf durchsehen

soll. Angabe, was alles in einem am 30. April geschickten

Päckchen war. Ueber die erste Anzeige von Wolf junior, die

im nächsten Hefte erscheinen soll. Ebert fragt um Wolfs
Meinung über einen Teil seines Mistcrienaufsatzes an.

55. 13. Mai 1859. Aufrage, ob das Päckchen angekommen?

56. 18. Mai 1859. Ebert bestätigt den Empfang von Wolf's

Brief vom 15. Mai, dagegen hat er den vom 10. noch immer

nicht. Im späteren Brief sprach Wolf von einem 'grossen Leid',

das ihn betroffen habe. Ebert weiss durch den Verlust des

frühem Briefes nicht, worauf sich dies bezieht. — Der kurze

Brief enthält nur noch Redaktionelles, bes. über Grion's franzö-

sische Bibliographie. — 'Sein Sie meiner innigsten Teilnahme

versichert, was Sie auch betroffen haben mag.'

57. 29. Mai 1859. Wolf's Schreiben vom 25. Mai wie auch

sein Päckchen sind Euert richtig zugegangen. Beileidbezeugung

Ebkrt's an Wolf, weil dessen Schwiegertochter im Wochenbett

starb. — Dank für die Durchsicht der französischen Bibliographie.

Ein Nachtrag Cornet's zu der italienischen Bibliographie ging

mit Wolf's Brief verloren. Weiteres über die Bibliographien.

— Der Krieg schadet dem Jahrbuch. 'Eine gewisse Franzosen-

fresserei droht ja leider schon wieder einzurcissen. Ueberhaupt,

es ist eine erbärmliche Welt, wohin man die Blicke richtet.'

58. fi. Juni 1859. Der englische Jahresbericht (von IVrnbijll),

der wenig dem Zwecke des Jahrbuches entspricht, wird au Wolf
geschickt. — Dümmlek teilte mit, dass der Ertrag des Jahr-

buches noch nicht die Hälfte der Kosten decke. Trotzdem und

trotz des Krieges will Ebert, dass jedes Heft um einen Bogen

vermehrt werde. — Wieder ein Passus über den Krieg. — Bei-

leidsbezeugung an den jungen Wolf. Als Trost möge ihm

dienen: Mass er doch ein Herz besessen habe, das ihn liebte,

welches Glück nicht jedem zu Teil wird.'

59. 22. Juni 1859. Ueber die verschiednen Bibliographien, deren

Herbeibringung und Durchsicht Ebert grosse Mühe machen. Das
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Schlussheft inuss wol ohne die spanische und englische Biblio-

graphie erscheinen. — Auf Erweiterung der Hefte ging der Vor-

leger nicht ein, in Anbetracht der Zeitverhältnisse ist Wolf auch
nicht dafür. Absatz des Jahrbuches ist nicht so übel. Nur der

Versand ins Ausland wird genau angegeben. Nach England

13 Exemplare, nach Moskau 12, nach Petersburg 2, nach New-
York 6, nach Paris 10, nach Strassburg 2, Brüssel 2, Lüttich 3,

Amsterdam 2, Stockholm 4, nach Kopenhagen 1 Exemplar. —
Von Deutschland wird nur angegeben: Berlin (10), Hamburg (3)
und Bonn (2). — Aus Frankreich kommen viele Anerbieten von
Mitarbeitern. — 'Ich trage mich mit der Idee zu einem grössern

literarischen Werke über dio Geschichte des Dramas. Es ist mir
ein wahres Bedürfnis, in dieser tristen Zeit mir eine ideale Welt
zu schaffen. Wenn mir dies gelingt, so mag auch der hoch-

fliegende Plan nur eine kleine Maus gebären, die Arbeit ver-

lohnte sich doch!'

60. 13. Juli 1859. Dank für eine Sendung Wolf's, worin auch

dessen 'Studien' sind, die Ebert's freundlich gedenken. Ebert
will sie in den Göttinger Gelehrten Anzeigen besprechen. Ebert's

Uebersetzung von de los Rio's Aufsatz soll, nachdem Wolf ihn

durchgesehen hat, ins nächste Heft kommen. Aufsatz von Halm
(von Münch-Bellinghausen), der 'ebenso bedeutend als anziehend'

ist, soll möglichst bald veröffentlicht werden. Für den englischen

Jahresbericht ist ein andrer Verfasser gefunden. — 'Der durch

den so ganz unerwartet eingetretenen Waffenstillstand in Aus-

sicht gestellte Friede lässt für das Jahrbuch bessere Hoffnungen

von neuem fassen'.

61. 7. und 8. August 1859. Der italienische Jahresbericht, der

mangelhaft ausgefallen, wird zur Vervollständigung nach Wien
geschickt. Der neue englische ist eingetroffen und befriedigend

abgefasst. Da viel Manuskript vorliegt, schlägt Ebert vor,

dem Jahrbuch ein Supplementheft beizugeben. Klagen über Un-

ordnung in der Druckerei. — Plan Ebekt's, eine 'Geschichte

des Dramas und Theaters in Europa bis zur Entwicklung der

neuen Bühne' zu schreiben (vgl. Brief 59). Schon Vorarbeiten

dazu gemacht, bes. über das Verhältnis dor Moralitätcn zu den

andern Gattungen des Schauspiels.

62. 8. September 1859. Das letzte Heft des ersten Bandes ist

durch Trödelei in Berlin noch immer nicht ausgegeben, während

bereits an II, 1 gedruckt wird. — Die Besprechung, die ein

igitized by Google



Briefwechsel zwischen Adolf Ebert und Ferdinand Wolf. 99

Engländer eingeschickt hat, soll in englischer Spraclie gedruckt

werden, um Engländer anzuziehen.

63. 19. Oktober 1859. Ueber Frei-Exemplare und solche für

Kritik. Aufsatz eines der Verleger eingesendet

64. 10.—14. November 1859. Die Abonnentenzahl erreicht im

Ganzen 160. In München aber ist nur ein Abonnent, in Dresden,

in Frankfurt a/M. keiner, ebenso in ganz Baden keiner. Auch
in der französischen Schweiz, in Italien und Spanien hat Niemand
abonniert. 1

) Vorschläge zur Erhöhung des Ertrages der Zeitschrift.

Wäre nicht der König von Baiern als Protektor für das Jahr-

buch zu gewinnen, da er Protektor der historischen Wissen-

schaften ist? Oder würde er nicht wenigstens 30—40 Exemplare

jährlich abnehmen? — Inhalt von II, 2. Allerlei Redaktionsfragen.

65. », Dezember 1859. Freiherr von Schack in München soll

für das Jahrbuch interessiert werden, damit er womöglich auf

König Max wirkt. Vielleicht auch Hbyse. — Weitere Vorstudien

über die Moralitäten.

66. 11. Dezember 1859. Endlich wurde Heft II, 1, das längst

fertig, von Berlin ausgegeben. Redaktionsaugelegcnlieiten und

Meinungsverschiedenheiten mit den Verlegern.

67. 4. Januar 1860. Redaktionsangelegenheiten. Herr Cohn

sehr gerühmt. Besprechung von Wolf's Studien in den Göttinger

Gelehrten Anzeigen von Ebekt. Du Meril's Kritik der Studien.

68. 25. Januar 1800. Die Entscheidung steht bevor, ob die

Verleger das Jahrbuch noch fortsetzen wollen oder nicht. Hippeau

liefert einen Beitrag, der schon anderswo veröffentlicht wird;

prinzipielle Frage daran angeknüpft.

69. 8. Februar 1860. Grosse Ebbe in Beiträgen zu Heft II, 3,

daher hat Ebert selbst einen Aufsatz
f

Zur Geschichte der catala-

nischen Literatur' geschrieben und an Wolf zur Begutachtung

geschickt. Seine Besprechung der Studien hat er bereits am

31. Januar nach Wien geschickt. — Ebert's Mutter sehr krank.

70. 18. Februar 1860. Genügend viele Beiträge für das 3. Heft

da, das 2. ist ausgegeben. Ebert's Besprechung der Studien ge-

fiel Wölk sehr gut. Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern.

71. /. März 1860. Aussicht auf einen amerikanischen Jahres-

bericht. Schwanken der Abonnentenzahl des Jahrbuches.

1) Ein neues Verzeichnis des Absatzes des Jahrbuches in und

ausserhalb Deutschlands ist in diesem Briefe enthalten.
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72. 21. März 1860. Redaktionsangelegcnheitcn.

73. 8. Mai 1800. Das 3. Heft des 2. Bandes herausgegeben.

Reiches Material an kleineren Artikeln vorhanden, von Hiffeau,

Du Meril, von Tu. Müller (Anzeige von Tycho Mommsen's
Romeo-Ausgabe), von Diez (Gaciiet's Wörterbuch), Liebrecht u. A.

Doch all dies wird erst in LTT, 1 erscheinen, da II, 4 für

Bibliographien und Jahresberichte bestimmt ist. Ueber die ein-

gesendete spanische Bibliographie wird geschrieben. Der Verf.

der englischen Bibliographie macht höhere Honoraransprüehe. —
Ob das Jahrbuch über den 3. Band hinausbestehen soll, darüber

müssen sich die Vorleger beim Erscheinen vom III, 2 ent-

scheiden (Anfang des Jahres 1861 voraussichtlich).

74. 23. Mai 1860. Der spanische Jahresbericht an Wolf ge-

schickt mit Ebert's deutscher Uebersetzung. Dank für Wolf 's

günstige Beurthoilung von Ebert's Aufsatz über die catalanische

Literatur. Glückwunsch zu Wolf's Ernennung zum correspon-

dicrendcn Mitglied der Berliner Akademie. Gedanke von Ebbkt
ausgesprochen: alle deutschen Akademien sollten in eine ver-

schmolzen werden, deren Mitglieder dann nur Akademiker ohne

weiteren Beruf wären. — Wiederum die Angelegenheit mit

HippEAii (vgl. Brief 68).

75. IS. Juni 1860. Ebert ist ohrenleidend. — Spanische Biblio-

graphie wurde von Wolf, mit wertvollen Bemerkungen ver-

sehen, zurückgeschickt. Ebert lobt Wolf als Uebersetzer. Paul
Mever Mitarbeiter am Jahrbuch mit ein paar 'brauchbaren An-

zeigen'. Tobler reist nach Italien und will dort auch für das

Jahrbuch wirken. March sendet aus Nordamerika einen
eganz

guten' Jahresbericht. Nun sechs Jahresberichte im ganzen vor-

handen.

76. 29. Juni 1860. Ebert ist noch immer leidend. — Ueber die

verschiedenen Bibliographien.

77. 20. Juli 1860. Dank an Mussafia für dessen Besserungen

in
#
der italienischen Bibliographie. — Ebert ohr- und magen-

leidend. — Eine Brasilianische Bibliographie wird in Aussicht ge-

stellt, während die Portugiesische noch immer fehlt. — Von
Jahresberichten fehlt noch der festversprochene französische.

78. 26. August 1860. Der wertvolle belgische und der fran-

zösische Jahresbericht soll in III, 1 folgen. Dadurch entsteht

Platzmangel im Bande 3. Ebert wollte darum eine Bogen-

vermehrung des Jahrbuches, allein die Verleger gehen nicht darauf
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ein. Die Zeitschrift hat 180 Abonnenten, der Vcrlegor braucht,

um herauszukommen, 360 Abnehmer. Und doch ist es geradezu

unmöglich auf 30 Bogen für alle Literaturen das Nötige zu

bieten. Die Mitarbeiter aber werden abgeschreckt, weil die Bei-

träge gar zu lange liegen, ehe sie gedruckt werden. Sieben Ab-

handlungen und 14 Anzeigen liegen augenblicklich ungedruckt

da. Bei diesem Sachverhalt ist eino hohe Protektion sehr

wünschenswert, allein woder Fürsten noch Regierung scheinen

sich für das Unternehmen zu interessieren. — Neuer Vorschlag:

Ein anderes einträgliches Unternehmen in denselben Verlag zu

geben, z. B. eine Bibliothek der Literatur des Auslandes (gute

Uebersetzungen von Romanen, Dramen u. s. w.) unter Wolf's,

Lemcke's, Liebrecht's, Münch-Beisinghausens, Paul Heyse's

Leitung. Wolf soll seine Ansicht darüber äussern. — Du Mkril's

Urteil über Ebert's Entwicklungsgeschichte der französischen

Tragödie ist 'ungerecht, wenig freundlich, nicht einmal höflich'.

79. 3o. Septemlnr 1860. Das letzte Heft des 2. Bandes wurde

verschickt. Der Fortbestand des Jahrbuches kann allein durch

die Unterstützung eines Fürsten gesichert werden. Ebert will

sich an König Max von Baiern wenden. Er verspricht sich zwar

wenig davon, doch will er alles Mögliche für die Erhaltung der

Zeitschrift tun. Jedoch wenn das Fortbestehen des Blattes ge-

sichert ist, dann will Ebert von der Redaktion zurücktreten,

höchstens noch als nomineller Redakteur dastehen. Doch auch

dann nur, wenn ein passender Redakteur gefunden ist. 'Jetzt

zurückzutreten wäre Desertion.' Wie hier Ebert wenig Hoffnung

hat, so auch sonst. 'Ich erwarte in keiner Sache mehr etwas

von der Zukunft. Um dahin zu gelangen, muss man allerdings in

Hessen geboren sein. 40 Jahre mit 300 Thlr. Gehalt (noch unter

Abzug von 20 Thlrn. jährlich für die Wittwenkasse!). Vor drei

Jahren wurde in ehrenvollster Weise eine Zulago von 100 Thlrn.

vorgeschlagen und noch keine Antwort darauf ist da.' — Von

Paul Heyse wurden Uebersetzungen spanischer Romanzen für

das Jahrbuch eingeschickt.

80. 23. Oktober lsoo. Streit zwischen Ebert und Du M£ril

beigelegt — Wolf will das Gesuch an König Max auch unter-

schreiben, Ebert spricht ihm dafür seinen Dank aus.

81. 23. Dezember ISfU*. III, 1 wird übersendet, das endlich

fertig geworden ist. Die Verleger wollen das Gesuch an den

König von Baiern nicht unterschreiben, dann will es Ebert aber
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auch nicht, da alsdann zu fürchten ist, dass auch bei gewährter

Geldunterstützung die Verleger sich damit nicht zufrieden geben

und das Fortbestehen des Jahrbuches garantieren. Der Preis des

Jahrbuches sollte auch erhöht werden und andere Pläne zur

vorteilhafteren Einrichtung gefasst werden. Vielleicht auch auf

die Germanistik ausgedehnt werden als 'Jahrbuch für germanische

und romanische Philologie'. Unter der Hand könnte man sich

vielleicht nach einem andern Verlag umsehen. 'Ich gebe ganz

und gar nicht die Hoffnung auf, in irgend welcher Gestalt das

Jahrbuch zu erhalten.'

82. 7. Januar 1X61. Wolf schlug vor, wegen der bei König

Max vorzunehmenden Schritte, sich zuerst an Freiherrn von Schack

zu wenden. Ebert stimmt bei. — Grosse Anschaffungen in

spanischer Literatur werden auf der Münchener Bibliothek ge-

macht.

83. 15.—ID. Januar 1861. Redaktionelles.

84. 6. März 1861. Das 'Jahrbuch' ist von den Verlegern für

den Schluss des 3. Bandes gekündigt worden in einem ganz

kurzen Brief. Ebert bedauert sehr in seinem Brief nach Berlin,

dass vom Verlag vorher gar keine Verständigung mit dem Heraus-

geber versucht worden sei. — Versuch, Unterstützungen vom
König von Baiern zu erlangen. Wie Wolf schrieb, bemühten

sich Schack und Hkyse schon darum, doch für 1861 ist kein

Geld mehr zur Disposition. Allerdings wäre Unterstützung auch

erst für 1862 nötig. Wäre diese erlangt, auch nur auf zwei

Jahre, so würde sich viel leichter ein Verleger finden. Ebert

denkt an Brockhaus. Er will nochmals an Heyse schreiben und

ihn bitten, sich dem Herrn von Schack gegenüber für die Sache

des Jahrbuchs zu verwenden.

85. 12. April 1861. Heyse hat mit Schack verhandelt. Ebert

schrieb am 7. März nochmals an ihn. Nach dem gewöhnlichen

Geschäftsgang ist zwar vor Herbst nichts zu machen, doch viel-

leicht gelingt es, 'auf einem direkteren Wege dafür zu wirken*.

Bald will Heyse Näheres darüber nach Marburg schreiben. Bkock-

haus als Verleger soll im Auge behalten werden. Lemcke in

Braunschweig interessiert sich sehr für die Erhaltung des Jahr-

buches. — Dümmler hat noch einen ausführlichem Brief an

Ebert geschrieben. Vielleicht wäre die Firma, wenn in Zukunft

das Unternehmen unterstützt würde, nicht abgeneigt, es noch im

Verlag zu behalten, allein, für das Jahrbuch wäre es möglicher-
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weise gut, wenn es in andere Hände überginge. Brockhaus gäbe

vielleicht dem Ganzen einen neuen Aufschwung. — Allerlei Re-

daktionelles.

86. 11. Mai 1801. Ebert sendet an Wolf einen Entwurf zu

einem Brief an Brockhaus wegen des Verlages. Diesen soll Wolf,

wenn er ihm zusagt, unterzeichnen, sonst nach Gutdünken daran

ändern. Der Unterstützung des Königs von Baiern wird darin

nicht mehr gedacht, weil nach Heyse's Briof (Ende April) die

Hoffnungen darauf geschwunden sind. Während ein Werk wie

das von GXtschenberuek unterstützt wird, will man nichts für

das Jahrbuch thun. Etwa weil es in Berlin erscheint? Aber

der Literaturgeschichte, der die Zeitschrift besonders gewidmet

ist, wird in der 'Geschiehto der Wissenschaften', die König Max
ins Leben rufen will, gar nicht gedacht. Soll sie dort am Ende

mir Anhängsel der Aesthetik werden VV — Redaktionelles.

87. 2u. Mai 1861. Sehr günstiger Brief von Brockhaus. Ebert

will nun die Vertragsbedingungen genau formulieren und nach

Leipzig schicken. Sobald der Vertragsentwurf dann aus Leipzig

kommt, will ihn Ebert an Wolf senden.

88. 2. Juni 1861. Redaktionelles.

89. 12. Juni 1861. Brockhaus erklärt sich bereit, den Verlag

des Jahrbuches zu übernehmen und nimmt die EBBRr'schen Vor-

schlüge allo an. — Das Jahrbuch hatte während des 2. Jahr-

ganges 2 1 1 Abonnenten. Ueber ihre Zahl während des 3. Bandes

lässt sich noch nichts feststellen. Hoffnung ist vorhanden, dass

das Unternehmen neuen Schwung bekommt. Für den neuen

Band, den ersten bei Brockhaus, will Ebert besonders gute Ar-

tikel haben. Daher bittet er Wolf, über den 'südamerikanischen

Roman' zu schreiben. Pey liefert hoffentlich seinen Aufsatz über

die deutschen und französischen Fassungen der Haimonskinder.

Wünschenswert wäre ein recht interessanter Artikel auf englischem

Gebiet

OO. 12. Juli 1861. Vor einigen Tagen wurde der Kontrakt mit

Brockilm s vollzogen. Dümmler sprach seine Freude aus, dass

ihm eine so angesehene Firma nachfolgt. Brockhaus erfüllte alle

Bedingungen Ebert s. Vorschläge für das 1. Heft des 4. Bandes.

91. 29. Juli 1861. Wolf schickt einen Beitrag für IV, 1.

Ebert dankt ihm dafür. Klage, dass III, 3 immer nicht er-

scheint durch Zögern der Verlagsbuchhandlung. Dadurch glauben

manche Mitarbeiter, das Jahrbuch erscheine nicht weiter und
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werdon lässig. — Besuch des Verlegers Brockhau.s in Marburg.

Es soll ein besonderer Geschäftsführer für das Jahrbuch, Trömel,

bei Bkockhauk eingesetzt werden. Ebert setzt grosse Hoffnungen

auf die Zukunft des Jahrbuches.

92. 31. August 1861. Endlich wurde III, 3 ausgegeben. Vor-

bereitung zur Bibliographie III, 4.

93. 6. Okiober 1861. Redaktionelles. Obgleich jetzt Herbst,

auf den sie seinerzeit wegen Unterstützung Baierns vertröstet

wurden (vgl. Brief 85), macht sich jetzt Ebert wenig Hoffnung,

um so weniger, als Heyse sich gerade seiner kranken Frau

wegen auf Wochen in Meran befindet.

94. 6. Dezember 1861. Der Vorlesungen wegen und aus anderen

Ursachen kam Ehert lange nicht zum Briefschreiben. III, 4 ist

schon seit drei Wochen fertig, allein die Verleger geben es nicht

aus. — Ebert nimmt hier Gelegenheit, sein politisches Bekenntnis

an Wolf zu schreiben. Er sei 'Austrophile*. 'Ich schätze über-

haupt die Süddeutschen höher als die Norddeutschen, und nichts

ist mir mehr zuwider als das wahrhaft sterile Preussentum. Einen

Wunsch habe ich nur: dass es Oesterreich gelingt, von dem Con-

cordat sich zu befreien, dann wird das deutsche Element mit

Leichtigkeit alle anderen niederhalten, und, wenn sie es nicht

anders wollen, seine Herrschaft fühlen lassen.' — Ebert bittet

Wolf, da Manuskriptmangel sei, wenigstens eine Buchanzeige ein-

zuschicken, denn 'Ihre Anzeigen wiegen Aufsätze von andern auf.

95. 17. Dezember 1861. Heft IV, 1 an Wolf geschickt Ge-

schäftliches.

96. l.
r
>. Januar 1862. Redaktionelles. — Das letzte Heft, das

in Berlin erscheint, die Bibliographien u. s. w. enthaltend, wurde

endlich ausgegeben.

97. 1. Februar 1862. Klagen über Unregelmässigkeiten im Ge-

schäftsbetrieb bei Brockiiaus. — Ebert will, um sich wieder

einmal in der französischen Konversation zu üben, in den nächsten

Ferien nach der französischen Schweiz gehen. Da Wolf's Schwieger-

tochter dort geboren war, fragt er diesen um nähere Auskunft

über die dortigen Verhältnisse.

98. 3. April 1862. Grosser Mangel an MS. zu IV, 2, da ver-

schiedene versprochne Aufsätze nicht eingelaufen. Doch traf die

spanische Bibliographie ein, die nun abgedruckt werden soll.

Ucbcrhaupt sollen in Zukunft nicht alle Bibliographien im 4. Hefte

abgedruckt werden, weil sie zu umfangreich sind.
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9g. 7. Mai 1863. Weitere Erkundigungen über den Aufenthalt

in der französischen Schweiz. — Ebert arbeitet eiu noues Kolleg

aus „Einleitung in das Studium der romanischen Sprachen11
(vgl.

Vorlesungen Nr. 24). Fragt bei Wolf über einiges, bes. über

spanische Mundarten, an. — In Wien fand ein Briefdiebstahl statt,

darunter auch einige Schreiben, die sich auf das Jahrbuch be-

zogen. — 'Noch zum Schlüsse, aber im strengsten und engsten

Vertrauen; in Leipzig hat man beschlossen, einen Lehrstuhl für

romanische Literatur zu gründen, und mich unico loco vor-

geschlagen. Wird etwas daraus, so freut es mich sehr in grössere

Nähe zu Ihnen zu kommen, und meine erste Ferienreise von dort

würde nach Wien sein.'

ioo. 15. Juni 1862. Ebert teilt Wolf mit, dass er den Ruf

nach Leipzig erhalten und angenommen habe. Gegen Ende

September will er dahin übersiedeln. Wenn auch dort nicht

alles nach Wunsch, so hofft er doch dort in eine für seine wissen-

schaftliche Tätigkeit vorteilhaftere und bequemere Lage zu kommen.

Programm für die Vorlesungen in Leipzig. — Das Erscheinen

des 2. Heftes wird verzögert durch Brockhaus. Hoffentlich werde

sich dies ändern, wenn Ebert in Leipzig.

«oi. 25. Jmi 1862. Abrechnung zur Geldsendung an Wolf und

dessen Sohn.

102. 24. Juli 1862. Die Besorgung der Hefte bei Brockhaus

geht auch nicht schneller als bei Dümmler. — Ueber die Wohnung
in Leipzig, die Zarncke für Ebert mietete. Vor der Reise nach

Leipzig will Ebert womöglich noch in die französische Schweiz.

— Berufungsgeschichte Heppe's nach Wien, die in Marburg viel

Aufsehen macht
103. 4. August 1862. Als Nachfolger Eberls in Marburg wurde

Lemcke vorgeschlagen. Allerdings soll er nur Extraordinarius

(wenigstens zunächst) werden, aber mit 400—500 Thlrn. Gehalt.

Lemcke privatisierte bisher in Braunschweig, doch vielleicht lockt

ihn die akademische Stellung. Erkundigungen über ihn bei Wolf.

•04. 26. Okiober 1862. Dies ist der erste in Leipzig geschriebne

Brief, nachdem Ebert schon 1 4 Tage in Leipzig ist. Die Schweizer

Reise musste wegen Unwolsein von Ebert unterbleiben, dann

wurde seine Mutter schwer krank. — Ueber seinen Leipziger

Aufenthalt. Vorlesungen und Antrittsvorlesung. — Das 3. Heft

kommt nun in den nächsten Tagen heraus. — Für Lemcke wurde

vom Senat ein Ordinariat vorgeschlagen.
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05. 22. November 1862. Durch schwere Krankheit des Herrn

Trömel, des Geschäftsführers für das Jahrbuch bei Brockhaus

(vgl. Brief 91), wird die Ausgabe der Hefte stark verzögert. —
Dank, dass Wolf seine Photographie an Ebert schickte. Ebert

verspricht seine dagegen. 1
) — Ebert erwartet Wolf's Werk:

'Bresil literaire', das er im Literarischen Centralblatt anzeigen

will. — Redaktionsangelegenheiten. — Klagen über die Leipziger

Universitätsbibliothek, die *in unserm Fach gar schwach' ist. —
Vor vierzehn Tagen hielt E. seine Antrittsvorlesung:

c
sie scheint

nicht missfallen zu haben'. Zum Druck wäre sie aber erst sehr

stark umzuarbeiten. Auch hat E. jetzt eine andre Arbeit über

die Italicnischen Misterien unter der Feder, die er für Heft V, 1

des Jahrbuches fertig zu stellen gedenkt. — Das Leipziger Leben

erscheint ihm nach Marburg sehr angenehm, bes. auch die vielen

Kunstgenüsse, die dort geboten werden. 'An Zarncke habe ich

einen wahren Freund gefunden.'

106. 24. Dezember 1862. Ebert schickt seine Photographie an

Wolf.*) — Lemcke wurde nun definitiv als Ebert's Nachfolger als

ausserordentlicher Professor mit 600 Thlr. Gehalt vorgeschlagen.

Ebert hofft, dass Lemcke annimmt — Ebert ist sehr angestrengt

mit seinen Vorlesungen, so dass auch der Misterienaufsatz (vgl.

Brief 105) nicht vorwärts geht. Er will sich bald dem Kultus-

minister in Dresden vorstellen und bei dieser Gelegenheit sich die

Dresdener Bibliothek ansehen.

07. 14. Februar 1863. E. hat Wolf's Bresil erhalten (Brief 105),

aber wegen vieler Arbeiten noch kaum angesehen. — Redaktionelles.

Trömel (Brief 105) starb am Neujahrstag.

08. 28. Februar 1863. Empfang von Wolf's Aufsatz angezeigt.

Ebert hat sehr viel für seine Kollegien zu tun.

09. 28. März 1863. Ebert ist krank und hat mancherlei Un-

annehmlichkeiten mit der Redaktion. — V, 1 ist schon seit vierzehn

Tagen ausgegeben, aber Ebert hat es selbst noch nicht zu sehen

bekommen! — Ueber einen neuen Mitarbeiter, Dr. Knust, schon

ein Vierziger, der Lehrer und Pfarrer in der französischen Schweiz

1) Persönlich lernten sich beide Freunde nie kennen, da die

(Brief 100) angekündigte Rei«e uicht zu stände kam (vgl. Brief 104)

und später sich auch keine Gelegenheit zu einer Begegnung fand.

2) Es war die in ganzer Figur (Ehebt hätte lieber Bnwtbild gehabt),

die in der Sammlung von Bildern der Professoren in der HnmicHs schen

Sammlung erschien.
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war und sich jetzt bes. dem Studium des Spanischen zugewendet

hat. Er reist nun nach Italien, um sich dort längere Zeit auf-

zuhalten. 1

) — Bartsch übernimmt die Herausgabe eines Alt-

französischen Lesebuches, im ganzen nach Ebert's Entwurf, den

dieser früher gemacht hatte. Ebert's Urteil über Bartsch.

Wolf soll zu dem Lesebuch auch noch seine Ratschläge erteilen.

— Ebert macht Studien zu einer 'Allgemeinen Geschichte der

Literatur des Abendlandes'. Diese schreiten langsam, aber stetig

fort. Zunächst wird Prudentius behandelt.

iio. 11. Juli 1863. Es liegt hier eine lange Zeit zwischen diesem

und dem vorigen Briefe. Aber da Ebert wieder in niedergedrückter

Stimmung war, so braucht kein Brief zu fehlen. *Ich gestehe

Ihnen, dass raein Interesse am Jahrbuch auf den Gefrierpunkt

gefallen ist, und hätte ich bloss meiner Neigung zu folgen, so

würde ich meinerseits das Unternehmen, das fast nur noch Aerger-

lichkeiten mit sich bringt, auf der Stelle aufgeben.' — Da des

Leipziger Turnfestes wegen die Vorlesungen diesmal schon Ende

Juli geschlossen werden, so will Ebert dann gleich Wolf's Bresil

genau durchlesen und für die Allgemeine Zeitung anzeigen. Lemcke

wird es für das Centralblatt und ausführlicher für das Jahrbuch an-

zeigen.— Lemcke gefallt es gut in Marburg, doch seine akademische

Tätigkeit ist unbedeutend. — Dr. Lampe (Inhaber der VooEL'schen

Verlagsbuchhandlung in Leipzig) möchte eine französische und eine

englische Literaturgeschichte
,

jede von ioo Bogen, verlegen.

Den altem Teil des französischen Bandes soll Micheland, den

neuern Morel machen, den englischen will Lemcke übernehmen.

Lemcke plant ein Handbuch der ganzen französischen Literatur

als Scitenstück zu dem von Ebert über die italienische, also ganz

angelegt wie dieses, nur soll es noch ein Wörterbuch enthalten.

— Ueber Gosche's 'Jahrbuch', zu dessen Mitarbeiterschaft der

Herausgeber Ebert persönlich aufforderte. Ebekt's Ansicht dar-

über. — Brockhaus hat sich wegen seiner Biblioteca (Sammlung
von italienischen und spanischen Autoren) an Ebert gewendet,

dieser bittet Wolf um Ratschläge.

1 21. Juli 1803. Hoffmann hat wegen eines Altfranzösischen

Lesebuches an Wolf und dieser an Ebert geschrieben. Dr. Lampe

i) Es ist derselbe Dr. Knust, der testamentarisch der Philosophischen

Fakultät zu Leipzig die reiche Schenkung vermacht hat, die bes. Förderung
der apanischen Studien bezweckt.
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ist bereif neben seiner französischen Literaturgeschichte ein solches

Werk auch in Verlag zu nehmen, wenn es als Ergänzung zur

Literaturgeschichte bearbeitet wird. Hoffmann soll deshalb an

Lampk schreiben. Die einzelnen Stücke sollen literargeschichtliche

Einleitungen haben, vielleicht mit Hinweis auf Miciibland, aber

Hoffmann müsste dann bald mit seinem Werke beginnen. —
Ueber die Besetzung .einer Professur für neuere Sprachen in

Münster.

2. 7. September 1S63. Ebert's Urteil über die Schrift 'Bresil

literaire' von Wolf. Lemcke will zu Studien für seine englische

Literaturgeschichte in den nächsten Tagen nach London reisen.

Dr. Lampe besuchte ihn in Marburg. Hoffmann wandte sich an

Dr. Lampe wegen des Altfranzösischen Lesebuches. Plan des Buches

gut, doch zu breit angelegt: 6o Bogen Text und etwa 20 Bogen

Wörterbuch. Auch sonst spricht Ebekt noch einige Bedenken ans.

3. 15. Oktober 1863. 2. Heft des 5. Bandes vom Jahrbuch

fast fertig gedruckt, darin unter anderen Zarncke's Aufsatz über

Brut y Tysilio, ein Abdruck des Antichrist von Kich. Morris und

Ehert's Anzeige von Wolf's Bresil. — Ebert bereitet ein neues

Kolleg für den Winter vor: Chrestiens Löwenritter (vgl. Vorl. 25).

Viel ist darin zu erklären, da Holland wenig für die Erklärung in

seiner Ausgabe getan hat; wegen Aufklärung über einige Stellen

fragt Ebert bei Wolf an. Auch arbeitet Ebert ein andres Kolleg

aus: 'Altfranzösische Literaturgeschichte, mit Berücksichtigung

der französisch -lateinischen, und von der Kulturgeschichte aus

betrachtet.' — Weiteres über Hoffmann's Lesebuch.

4. 8. November 1863. Ebert's Mutter war bedenklich erkrankt,

doch befindet sie sich etwas besser. — Ebert dankt Wolf für

die Beantwortung seiner Anfragen.

5. 23. November 1863. Geschäftliches und Redaktionelles.

6. 19. Dezember 1863. Wichtige Verhandlungen über das Jahr-

buch mit Bkockitaus. Ebert hat
r

Lust und Liebe zur Redaktion

verloren'. Für sein grösseres Werk will er frei sein. Doch soll

das Jahrbuch, womöglich, gehalten werden, Wolf soll daher einen

andern Redakteur vorschlagen. — Es ist wieder von einem filtern

Herrn die Rede, der auf spanischem Gebiete eine Dissertation

schreiben will.
1

)

1) Selbstverständlich ist hierunter nicht Dr. Knust zu verstehen,

der, als er mit Ebkkt bekannt wurde, bereits Doktor war (vgl. Brief 109).
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117. 27. Januar 1864. Am 16. Januar starb Ebert's Mutter in

Leipzig. — Verhandlungen mit Brockhaus, der sich nur auf ein

Jahr für das Jahrbuch noch verpflichten will. Ebert schreibt

ihm daher ab und verharrt auch auf nochmalige Anfrage dabei.

Er hat einen Plan für ein andres Unternehmen, das 'alles Wichtige

im Jahrbuch ersetzen' werde. Nächstens will Ebert ausführlicher

darüber schreiben. Augenblicklich ist er durch die letzte Krankheit

und den Tod seiner Mutter sehr angegriffen und halbkrank. Ebert

bittet, Wolf möge seinen Aufsatz über die neuesten Leistungen

in der Spanischen Literatur für das neue Unternehmen noch

zurück behalten.

1 1 8. 15. Februar 1864. Vorschlag Mussafia's, das Jahrbuch an

einen Wiener Verleger mit Unterstützung der Wiener Akademie

zu bringen. Mussafia will dann unter Ebert's Leitung das Blatt

redigieren. Ebert will dagegen ganz von der Redaktion zurück-

treten, Ferdinand Wolf soll die Oberleitung übernehmen, sein

Sohn und Mussafia sollen in Wirklichkeit redigieren. Dadurch

wird das Unternehmen ganz nach Oesterreich gelegt und erhält

leichter eine Staatsunterstützung. Ebert will nicht mehr redigieren,

weil ihm in Leipzig gar keine Mithelfer zur Seite stehen; auch

fühlt er sich durch den Tod seiner Mutter noch immer sehr an-

gegriffen. Die Oesterreichische Regierung könnte schon durch

regelmassige Entnahme von 50 Abzügen viel nützen. Dann

fände sich auch leicht ein Verleger.

1
1 9. 16. März 1864. Da Brockhaus gerade mit Wolf Über ein

andres Unternehmen unterhandelt, so bittet Ebert seinen Freund,

dies benutzend doch von dem Verleger die genaue Zahl der

Abonnenten zu erfahren, damit man mit einem andern Verleger

verhandeln könne. Er will noch immer das Jahrbuch nach Wien

bringen.

120. 5. April 1861. Ueber österreichische Verhältnisse. Wolf
schrieb, dass keine Hoffnung vorhanden sei, dass das Jahrbuch

nach Wien kommen könne, ohne weitere Gründe anzugeben.

Ebert ist nicht abgeneigt, weitere Schritte wegen Verleger und

Redakteur zu tun, er selbst aber will, wenn irgend möglich, die

Leitung niederlegen. Anfrage, ob Wolf bereit sei, wenn ein neuer

Verleger gefunden, mit seinem Sohne und Mussafia das Jahrbuch

zu redigieren? Im bisherigen Verlag könne das Jahrbuch nicht

mehr bleiben, damit stimmten auch Ebert's Leipziger Freunde

überein.

Phil.-hlBt Ctasu 1891). 8

r
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121. IG, Juni 1864. Es ist noch keine bestimmte Antwort da,

weder von Lemcke, ob er Redakteur werden will, noch von

Brockhaus, ob er unter nouer Redaktion das Blatt behalten will.

Ein neuer Redakteur ist auf alle Fälle notwendig. Dr. Lampe

lehnte aus persönlichen, aber triftigen Gründen den Verlag ab.

'Lehnt Lemcke als Redakteur ab, dann ist es mit dem Jahrbuch

zu Ende.' Ebert fühlt sich seit dem Tod seiner Mutter ver-

einsamt, er will sich daher an einer grossen Arbeit aufrichten.

Nachdem er den Kreis seiner Vorlesungen abgeschlossen hat,

hindert ihn nur noch die Redaktion daran. Vom fünften Bande

ist nur noch das letzte Heft zu bringen, dann kann er abschliessen.

122. Marburg, d. 3. September 1864. Auf einer Ferienreise hält

sich Ebert einige Wochen in Marburg auf und macht dort die

Bibliographie für Band 5 Heft 4 fertig. Verschiedne geschäft-

liche Anfragen. Wenn Lemcke die Redaktion des Jahrbuches

übernimmt, so ist doch Aussicht vorhanden, dass die Zeitschrift

bei Brockhaus bleibt, in diesem Fall hat Ebert nichts dagegen

einzuwenden.

123. Marburg, d. 5. September 1864. Redaktionelles. Ueber

Lemcke, den event. neuen Redakteur. — Ebert will noch nach

Kassel und Hannoverisch Münden. Ende September will er

wieder in Leipzig sein, weil er dann umzieht (Mittelstrasso 2).

Dort hat or sich eine geräumige bequeme Etage gemietet und

eine Wirtschafterin angenommen, und will sich nun ganz in seine

Studien vergraben. 'Das lang beabsichtigte grosse Werk soll

den ganzen Rest meines Lebens beschäftigen: eine Allgemeine

Geschichte der Literatur seit dem Christentum.'

124. Leipzig, d. 5. Oktober 1864. In Folge eines Briefes von

Wolf spricht sich Ebert über Heiraten aus. — Lemcke hat die

Leitung des Jahrbuches übernommen und scheint dafür 'wahrhaft

enthusiasmirt zu sein'; Brockhaus wird nun das Jahrbuch be-

halten. Uebersendung der Besprechung Ebert's von Wolf's

akademischer Schrift über die altfranzösische Minne -Doctrinen

(schon Brief 122 erwähnt).

125. 27. November 1864 (der letzte Brief). Das Jahrbuch besteht

nun unter Lemcke's Leitung im Verlag von Brockhaus fort

Ebert zieht sich von der Redaktion ganz zurück (damit hört

denn auch der umfangreiche Verkehr mit Wolf auf). 'Lemcke

zeigt grossen Eifer und grosse Tätigkeit und so hofTe ich, dass

er dem Unternehmen einen neuen Impuls giebt'. Conrad Hofmann
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verzichtet auf die Herauagabe eines 'Altfranzösischen Lesebuches'.

In kleinerm Maassstabe ausgeführt, würde Dr. Lampe gern den

Verlag übernehmen. Plan dazu. Mussapia würde vielleicht mit

Unterstützung von Wolf und Ebbrt gerne die Ausfuhrung

unternehmen? — 'Ich habe schon mit den Vorarbeiten zu meiner

projektierten Allgemeinen Literaturgeschichte des Abendlandes

seit dem Christentum begonnen; ich studiere zunächst die römische

Geschichte und Literaturgeschichte der Kaiserzeit Ueber den

Plan, den ich mir zu dem ganzen Werke entworfen, ein ander

Mal. Ob ich zur Vollendung des Ganzen je gelange, ist freilich

zweifelhaft. Der erste Band allein kann mich mehrere Jahre

beschäftigen. Doch wie ich schon einmal schrieb, die Aus-

arbeitung geschieht zunächst in meinem eigenen Interesse; und so

ist die Frage der Publikation für mich sehr untergeordneter Art.'

I.

Brief 4.

Sehr geehrter Herr,

wie lange hatte ich mir schon vorgonommen an Sie zu schreiben,

und Ihnen zugleich meinen besten Dank für die interessanten

literarischen Geschenke, die Sie mir gemacht haben, auszusprechen.

Aber eine nur zu wol begründete Verstimmung, die mich fast

zum Einsiedler machte, hat mich auch allem literarischen Ver-

kehr untreu werden lassen. Nachdem ich nun drei Jahre hier

an der Urbarmachung eines ganz unkultivirten wissenschaftlichen

Bodens meine Kräfte, und mit Erfolg verwendet habe, da ich den

Beifall der Universität selbst erworben, sehe ich, dass ich von

Seiten der Regierung befördert zu werden, doch so gut als gar

keine Aussicht habe. Dabei müssen Sie in Betracht ziehen, dass

ich in der geringsten Beziehung nicht je politisch tätig gewesen

bin, und dass die 'Gesinnung', die ich habe, doch auf meine

literarische und gelehrte Tätigkeit von keinem Einfluss ist: wie

ich denn der Ueberzeugung bin, dass ich in meiner Arbeit über

die spanische Geschichte doch den Beweis wissenschaftlichen

objectiven Strebens geliefert habe. Das Kläglichste in meiner

hiesigen Lage ist der Mangel literarischer Hülfsmittel, der be-

deutendere wissenschaftliche Forschungen kaum möglich macht,

wenigstens ausserordentlich erschwert Diese Schwierigkeiten

8*
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haben auch das Erscheinen meines Buches (vgl. S. 88) verzögert,

das schwerlich vor Anfang des nächsten Jahres herauskommen

wird. Auf dasselbe setze ich noch einige, freilich geringe Hoff-

nung für mein Fortkommen: der grösste Uebelstand ist, dass auf

das Fach der modernen Literatur ein zu geringes Ciewicht an

den meisten Universitäten gelegt wird, und Stellen an Bibliotheken,

welche bei solcher wissenschaftlichen Tätigkeit am meisten zu-

sagen, zu selten sind.

Trotz all dieser trüben Aussichten habe ich einen neuen

wissenschaftlichen Gegenstand, der zugleich den Forschungstrieb

in hohem Grade befriedigen kann, für meine näehste literarische

Tätigkeit ins Auge gefasst: nämlich eine Geschichte des Theaters

im Mittelalter zu verfassen. Hierzu verdanke ich zum Teil Ihnen

die Anregung durch Ihre gütige Mitteilung des interessanten

spanischen Frohuleichnamspiels, dessen Lektüre mich ungemein

angeregt hat. Was halten Sie von dem Stoffe? Natürlich soll

und darf es nicht auf eine Nation beschränkt werden, sondern

ich will das geistliche und weltliche Schauspiel des Mittelalters,

wie es bei den verschiednen germanischen und romanischen

Nationen zur Entwicklung gekommen ist, im Zusammenhang dar-

stellen. Der Stoff fordert an sich eine universelle Behandlung.

Denn wenn überhaupt schon im Mittelalter die Kunst bei den

einzelnen Nationen einen mehr generellen Charakter trägt, nicht

die bedeutende individuelle Verschiedenheit, als in der modernen

Zeit, da einzelne der wichtigsten Faktoren der ästhetischen Bil-

dung gleich waren, so offenbart sich dies, mir dünkt, zumal auf

dem Gebiete des Dramas, insbesondere des geistlichen Schauspiels.

Damit soll aber nicht gesagt sein, dass sich keine nationalen

Unterschiede, wenn sie auch nur in feinern Zügen bestehen, finden.

Diese vielmehr zugleich aufzusuchen und darzulegen, wird der

Behandlung des Gegenstandes einen besondern Reiz verleihen.

Ferner welche Ausbeute für die Sittengeschichte bietet sich dar!

Wie interessant die zum Teil noch unerforschten Ursprünge

dieser Dramen aufzusuchen, die sich auf der einen Seite in das

römische Heidentum, auf der andern in die Anfange der christ-

lichen Kirche verlieren. — So viel ich weiss, gibt es nicht einen

bedeutenden Versuch einer umfassenden Behandlung dieses Stoffes.

Können Sie mich vielleicht, bei Ihren umfassenden literarischen

Kenntnissen, durch Angabe von Werken, die vorzugsweise zunächst

ins Auge zu fassen sind, unterstützen, so werden Sie mich sehr
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verpflichten: wie es mich nicht minder erfreuen wird Ihre An-

sicht über die Wahl des Stoffes und die einzuschlagende Be-

handlung zu vernehmen. Wenn ich erst selbst die Skizze der

Composition des Werkes entworfen habe, werde ich Ihnen aus-

führlichere Mitteilung machen und Sie um Ihr Urteil bitten.

Ich habe mich in diesen Ferien neben der Ausarbeitung der

literaturgeschichtlichen Uebersicht für meine Italienische Antho-

logie, hauptsächlich mit der altern französischen Literatur be-

schäftigt, die mich ausserordentlich angezogen hat: da ich in

diesem Semester wahrscheinlich Geschichte der französischen

Literatur lesen werde. Welche von den neuern allgemeinen

französischen Literaturgeschichten halten Sie für am empfehlens-

wertesten?

Ich pflichte Ihnen ganz bei, dass eine Geschichte des italie-

nischen Epos mit Rücksicht auf seine französischen Quellen

(zumal bei dem Gegensatz der modernen italienischen und der

mittelalterlichen französischen Behandlung, ein Gegensatz, der in

nuce den Unterschied des Kunststils des christlichen Mittelalters

und des auf der antik klassischen Bildung entwickelten modernen

Kunststils enthält) ein sehr interessanter Vorwurf ist, wenn ich

auch für den Augenblick, dem mittelalterlichen Drama zu Ge-

fallen, ihn zu ergreifen, entsagen muss.

Die Darstellung (in der Uebersicht der italienischen Literatur-

geschichte im Handbuch) hat mir manche Mühe gemacht, da die

Begründung der Urteile in so knapper Form grosse Schwierigkeit

hat, und die Darstellung für ein grösseres Publikum berechnet

in einem eleganten Stile gehalten werden sollte.

n.

Brief 5.

Sehr geehrter Herr,

was mögen Sie von mir gedacht haben, dass ich so lange nichts

von mir hören Hess! In der Tat, ich fühle mich Ihnen gegen-

über sehr schuldig, und muss Sie für mein langes Stillschweigen

um Verzeihung bitten, zumal Sie mich durch Uebersendung des

Quellenverzeichnisses für die Geschichte des Theaters des Mittel-

alters so sehr verpflichtet hatten. Ich habe dieses Jahr, bei

dessen Beginn Sie mir so freundlich Glück wünschten, nicht

gerade von äussern) Glück begünstigt bis dahin verlebt Ich bin
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mannigfach unwol gewesen und in einer Art, die mich für die

Zukunft nicht ohne Sorge lässt: viele innere und äussere Stürme

haben nieine körperliche Kraft sehr darniedergebeugt, obwol ich

eine gewisse Elasticität und Tenacität in meiner Constitution

habe. Dazu kommt, dass so manche Pläne eine nur einiger-

massen gesicherte Existenz zu gewinnen, zerronnen sind. Diesen

Winter wird sich mein Schicksal an der hiesigen Universität

entscheiden: höchst wahrscheinlich, wie man mir von den ver-

schiedensten Seiten versichert, wird der Senat mich zu einer

Professur vorschlagon — aber ebenso gewiss, ja weit gewisser

bin ich überzeugt, dass die Regierung mich nicht bestätigt: obwol

ich niemals irgend welche politische Tätigkeit entwickelt habe,

bloss deshalb weil ich aus meiner liberalen Gesinnung kein Ge-

heimnis gemacht habe. Schwerlich wird mir von einer andern

Universität ein Ruf zu Teil, denn Literaturgeschichte und Aesthetik

sind Fächer, die wenig beachtet werden, zumal die romanischen

Literaturen, und zu einem 'Sprachmeister, Lektor pp.\ der die

Sprachen praktisch lehrt, der sie geläufig spricht, pass ich ganz

und gar nicht, obwol ich hier, um nur etwas zu verdienen,

nebenher solchen Unterricht erteilt habe. Am besten würde ich

mich für eine Bibliotheksstelle qualifiziren; wenn mir im Augen-

blick auch noch manche Kenntnisse abgingen, so besitz ich doch

eiue ziemlich genaue Kenntnis der italienischen, spanischen und

deutschen Literatur, und bin in der englischen und französischen

nicht unbewandert. Aber es ist ein blosser Glückszufall aü

einer grossem Bibliothek selbst bei den bescheidensten Forderungen

anzukommen! — Sollte ich im Laufe dieses Winters weder hier

angestellt, noch an eine andre deutsche Universität berufen

werden, so will ich Deutschland verlassen, um in Frankreich, der

Schweiz oder England Instituts- oder Privatlehrer, oder Gott

weiss was zu werden; für diesen Fall bitt ich, da Sie gewiss

mannigfache Beziehungen mit auswärtigen Gelehrten haben, um
Ihre gütige Empfehlung.

Anbei empfangen Sie mein Buch (das Italienische Handbuch),

das nun endlich, endlich vollendet ist — leider empfind ich bei

der Vollendung desselben nicht eine volle Befriedigung, vielmehr

bin ich mit der Ausführung des Planes in vielen Beziehungen

nicht zufrieden: vor allem dass der Druck trotz der unendlichen

Mühe, die ich auf die Correctur verwandt, durchaus nicht so

correct als zu wünschen ist, zumal sich auch in den literar-
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geschichtlichen Abriss einige hässliche Druck-, resp. Schreibfehler

eingeschlichen haben; so dass ich Sie auch dringend bitte, vor

Beginn der Leetüre in dieser Rücksicht wenigstens das am Schluss

mitgeteilte Druckfehlerverzeichnis zu berücksichtigen. Dann
ennuyirt mich eine Ungleichheit in der Orthographie, die grossen-

teils die Schuld eines Copisten ist. Und ob die Mühe, die mir

diese gedrängten, in die Grenzen weniger Bogen eingepressten

literaturgeschichtlichen Entwicklungen gekostet haben, anerkannt

wird? oder nur in Anschlag gebracht wird? Wie Vieles niusste

ich selbst noch unmittelbar vor dem Druck aus dem Manuscripte

herausstreichen, bloss weil es zu viel Raum eingenommen hätte.

Ich bitte, teilen Sie mir doch Ihr Urteil über das Buch mit,

ganz ungeschminkt, ganz ohne Rückhalt. — Könnten Sie sich

demnächst irgendwo öffentlich darüber äussern, so würde es mir

sehr lieb sein, denn wie selten findet ein Autor, in diesen Zweigen

der Literatur wenigstens, einsichtsvolle Beurteiler, deren Tadel

wie Lob ihm wertvoll ist. Bei meinen
f
Quellenforschungen' habe

ich kaum eitlen solchen gefunden, die meisten Rezensenten der-

selben (obwol sie dieses Buch lobten) verstanden nichts davon,

wie die Rezension selbst zur Genüge zeigte. — Sind Sie Mit-

arbeiter an dem Literarischen Centralblatt? — Unter allen

kritischen Instituten fürchte ich nur dieses, weil es gar zu ab-

sprechend verfahrt: woher es denn auch fast ebenso viele Recla-

mationen als Kritiken bringt. Freilich ist der Raum daselbst gar

beschränkt, aber dafür wird das Urteil nicht genug auf der Gold-

wage gewogen: was, wo fast alle genauere Begründung fehlt,

allerdings sein müsste.

Für die Geschichte des Theaters des Mittelalters habe ich

leider noch nicht viel tun können, weil es hier gar zu sehr an

Material gebricht. Wie sehr hinderlich ist diese Armut an

literarischen Hülfsmitteln meinen hiesigen Studien! Zwei Drittel

aller bei meinem Italienischen Handbuch benutzten Werke hab

ich von auswärts kommen lassen müssen, von Darmstadt, Frank-

furt, Giessen, Göttingen, Kassel, Berlin! Man kann nie aus dem

Vollen arbeiten; alles muss aus der Mosaikarbeit weitläufiger

Excerpte hervorgehen. — Im Augenblicke beschäftige ich mich

nur mit der Literatur des Mittelalters, der altfranzösischen und

mittelhochdeutschen, die mir mannigfachen Genuss gewähren.

Auch hab ich eine kleine Abhandlung unter der Feder, von deren

Vollendung ich Sie bald unterrichten zu können hoffe.
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Leben Sie recht wol, und erfreuen Sie mich bald mit einem

Brief, der mir zeigt, dass Sie mein langes Schweigen mir ver-

geben haben.

Marburg, d. 2. Sept. 53-
Ihr aufrichti8 er«ebner

A. Ebekt.
»

III.

Brief 8.

Sehr verehrter Herr und Freund,

für Ihr letztes Schreiben vom November vorigen Jahres sag ich

Ihnen, obwol etwas spät, meinen besten Dank. Ich hoffe, dass

Sie das neue Jahr unter glücklichen Auspicien angetreten, und

diesen verzweifelt harten und langen Winter ohne zu starke An-

fechtungen von Grippe und andrer Krankheiten, die überall in

seinem Gefolge hier zu Lande wenigstens aufgetreten sind, zurück-

gelegt haben.

In meiner Lage ist leider bis dahin noch keine günstige

Wendung eingetreten; hier in Hessen hab ich so lange Herr Vilmak

die Unterrichtsangelegenheiten autokratisch verwaltet, keinerlei

Aussichten, Hassenpflug hat nichts gegen mich, und andere

höhere Beamte haben sich sogar in meinem Interesse lebhaft

verwandt. Vilmar kenne ich persönlich ganz und gar nicht;

aber er ist ein Feind jeder freien wissenschaftlichen Forschung,

als solcher geht er sogar soweit die grössten wissenschaftlichen

Mittelmässigkeiten zu protegiren, und es gereicht leider bei ihm

fast zur Empfehlung, wenn man in einem gewissen Grade bornirt

ist. Marburg weiss davon zu erzählen und wird es leider noch

in Jahren wissen.

Die Versuche, die ich nach allen Weltgegenden angestellt

habe, um irgend eine mit meinen Stadien einigermassen verträg-

liche Stellung zu finden, sind leider ohne Resultat geblieben,

und haben mich eine Zeitlang nur von meinen wissenschaftlichen

Forschungen abgehalten. Kürzlich ist mir zwar eine entfernte

Aussicht auf eine Professur geworden, die weil für Geschichte

und Literaturgeschichte, meine höchsten Wünsche befriedigen

würde — da die Philologie der neuern Sprachen, obwol ich hier

auch dieses Fach vertrete, weder meinen Talenten, noch meinen

Neigungen besonders zusagt — aber eben weil die Stelle so

ganz für mich geschaffen wäre, werd ich sie schwerlich be-
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kommen. Nach den von mir gemachten Erfahrungen ist mir

Fortuna abhold, und sie würde sehr inconsequent handeln, wenn

sie mir jetzt das grosse Loos bescherte.

Erst seit Neujahr hab ich meine Arbeiten über die franzö-

sische Tragoedie wieder aufnehmen können, ich bin mit derselben

bis auf Hardi exclusive gediehen, und da die Fortsetzung not-

wendig eine Reise nach Paris und dortiges Studium voraussetzte,

dergleichen aber unter meinen jetzigen Verhältnissen nicht mög-

lich, vielleicht auf längere Zeit nicht möglich ist, so will ich

den bis dahin gesammelten Stoff, und zumal die Ideen, die mir

daraus erwachsen sind, in einer längern Abhandlung zunächst

bearbeiten, mit der ich bereits den Anfang gemacht habe. Ich

denke manches Neue wird die Arbeit enthalten, ob es freilich

Beifall finden wird, steht dahin. So hab ich sogleich in der

Einleitung versucht, einen wesentlichen, bedeutenden aesthetischen

Unterschied zwischen der mittelalterlichen und einer neueren

Poesie nachzuweisen, indem ich die hergebrachte Ansicht die

ganze Poesie der germanischen und romanischen Nationen seit

Einführung des Christentums unter dem Namen der romantischen

der antiken gegenüber zu stellen, verwerfe. Unter der neuern

oder modernen Poesie begreif ich aber keineswegs, was man ge-

wöhnlich heutzutage darunter begreift; die neuere Poesie fängt

meiner Ansicht nach in Italien schon mit Petrarca an (obwol

nach ihm noch einige Dichtungen im mittelalterlichen Kunststil

vorkommen, und seine eignen Triumphe teilweis in demselben

geschrieben sind), in Spanien mit Boscan, um eben auch einen

Namen zu nennen, in Frankreich mit Ronsard, bei uns mit Opitz.

Diese neuere Poesie unterscheidet sich ebenso sehr von der mittel-

alterlichen, als letztere sich von der antiken unterscheidet, in der

Form im weitern und höhern Sinn nämlich im Kunststil — der

Unterschied unserer allgemeinen Bildung wie sie sich seit dem

16. Jahrh. entwickelt hat, von der des Mittelalters ist zu gross,

als dass man nicht von vornherein präsumiren müsste, dieser

wesentliche Unterschied müsste sich auch auf dem Gebiete der

Dichtkunst zeigen, um so mehr als er ein rein idealer ist. Und

zwar nicht etwa bloss dem Inhalt nach zeigen, — was ja Nie-

mand läugnen wird, sondern in der Art und Weise der Produk-

tion, im Stil im höhern Sinne des Wortes. Da im Auszug meine

Ansichten über das von dem mittelalterlichen ganz verschiedne

Wesen des modernen Kunststils zu geben, nicht wol angeht, weil
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es notwendig auf Kosten der Deutlichkeit geschehen müsste, so

will ich in meinem nächsten Schreiben die betreffenden Stellen

aus meiner Arbeit Ihnen abschriftlich mitteilen, um dann Ihr

mir so wertes Urteil darüber zu vernehmen.

Ich hatte ursprünglich die Absicht diese Abhandlung, wenn

auch in einzelnen Raten, in die wissenschaftliche Monatsschrift,

die bei Schwetschke erschien, zu geben — leider ist dieselbe nun

auch eingegangen, und für solche Arbeiten in der Tat nun gar

kein publicistisches Organ mehr vorhanden, da das Archiv für

neuere Sprachen, im Allgemeinen doch auf einem gar niedern

Standpunkte steht. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich schon

einmal bei Ihnen die Idee anregte, ein Journal für neuere

Literatur zu gründen: Sie glaubten damals, dass ein solches

Unternehmen noch nicht an der Zeit sei. Was hielten Sie nun

wol davon, wenn ich die Kühnheit hätte das Wagsttick zu unter-

nehmen ein Jahrbuch für die Geschichte der romanischen und

englischen Literatur herauszugeben, in der Art als das Henne-

heroer sehe Jahrbuch für deutsche Literaturgeschichte, nur in

der Hoffnung wertvollere Arbeiten zu bringen, als die meisten

in dem ersten Jahrgange des Henneber«ER'schen Unternehmens

sind? Ich sollte denken ein solches Jahrbuch, wie ich es be-

absichtigte, müsste sich rentiren. Aber ich würde nur den Mut

zu dem Unternehmen haben, wenn ich mich Ihrer speziellen

Unterstützung versichert halten könnte. Noch vorteilhafter wäre

es, wenn dieser speziellen Unterstützung auf dem Titel erwähnt

werden dürfte: denn Ihr Name würde der gelehrten Welt eine

Bürgschaft sein, dass sie nichts Mittelmässiges zu erwarten habe.

Ich würde für diesen Fall von allen Einsendungen Sie unter-

richten, und wenn sie nicht von anerkannten Gelehrten wären,

sie Ihnen selbst vorlegen, in jenem Falle aber den Inhalt kurz

skizziren. Uebcr die ganze Leitung des Unternehmens müssten

wir uns natürlich noch genauer verständigen, mit der Besorgung

der rein praktischen Geschäfte würde ich Sie natürlich nicht be-

lästigen. Sie würden nur sozusagen die Oberaufsicht über das

Ganze zu übernehmen brauchen. — Meiner Ansicht nach aber

müsste ein wesentlicher Bestandteil dieses Jahrbuches, das jähr-

lich einmal in Gestalt eines starken Oktavbandes zu erscheinen

hätte, ein wolgeordnetes Verzeichnis aller im Laufe des Jahres

erschienenen für die romanische und englische Literatur wichtigen

Werke sein, in welchem Verzeichnis dem Titel jedes einzelnen
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Werkes wo möglich eine kurze Kritik beizufügen wäre; könnten

wir diese kritischen Notizen nicht von eignen Mitarbeitern er-

halten, so dürften dieselben auch aus kritischen Journalen des

In- und Auslands — natürlich mit Angabe der Quelle — ent-

lehnt werden, natürlich mit der Vorsicht nicht aus parteiischen

und wissenschaftlich wortlosen Beurteilungen zu schöpfen. Schon

dieses Verzeichnis, wenn es wol angelegt und redigirt würde,

müs8te, dünkt mich, von dem grössten Nutzen sein. Das Henne-

BEROER'sche Jahrbuch hat auch etwas ähnliches versucht.

Eine Frage wäre, ob es zweckmässig sei, die englische

Literatur mit der romanischen in einem solchen Jahrbuch zu

verbinden? Von praktischem Nutzen wäre es gewiss, da es das

Publikum des Buchs sehr vermehren würde.

Ich bitte lassen Sie mich doch in Bälde Ihre Ansicht über

dieses Project wissen: auch für den Fall, dass Sie es ablehnen

müssten, an der Leitung des Ganzen irgend welchen Anteil zu

nehmen, ob Sic wenigstens geneigt und im Stande wären, wenn

es mir dennoch gelänge innerhalb einer gewissen Zeit das Pro-

jekt auszuführen, mir eine Abhandlung zusagen zu können.

Natürlich würde ich mit einem Buchhändler nur unter der Be-

dingung abschliessen, dass er ein bedeutenderes Honorar den

Mitarbeitern zahlte, wenigstens 16 Rthlr. pro Bogen (was die

wissenschaftliche Monatsschrift zahlte). Wenn der Verleger in

dieser Beziehung knickert, ist jedes solches Unternehmen von

Haus aus gelähmt, todtgeboren. — Freilich ohne Ihre Mitwirkung

wird der Plan nur schwerlich gelingen, andrerseits kann ich mir

denken, wie sehr Ihre Zeit schon durch Ihre Stellung in der

Academie und an der Bibliothek in Anspruch genommen ist.

Jedenfalls werden Sic es mir nicht Übel nehmen, dass ich Ihnen

diese Vorschläge gemacht habe.

In der Hoffnung also einer baldigen Antwort

Ihr freundschaftlichst ergebner

A. Ebert.

IV.

Brief 17.

Lieber verehrter Freund!

Für Ihren Brief vom 12. v. M. meinen besten Dank. Mein

Buch ist nunmehr, Gottlob! fertig, d. h. vorgestern ist die Revi-
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sion von Inhalt und Vorrede nach Gotha gegangen; der Abdruck

der letzten Bogen, die Buchbinderarbeit, Verpackung u. s. w. wird

allerdings noch ein Paar Wochen in Anspruch nehmen, doch

denk ich, dass Sie spätestens in drei Wochen im Besitz eines

Exemplares meiner 'Entwicklungsgeschichte der französischen

Tragoedie' sein sollen. Diesen Titel habe ich der Kürze halber

schliesslich gewählt; ist er etwas originell, so hoffe ich, dass der

Inhalt dieser Originalität auch entspreche; übrigens habe ich den

Titel in der Vorrede erklärt . . .

Da ich nun einmal unhöflicherweise mit mir und meinem

Buche diesen Brief begonnen habe, — statt zuerst von dem
Ihrigen zu reden — will ich erst dieses Kapitel ganz abmachen.

Ich habe eine grosse Bitte an Ihre schon so oft bewährte freund-

schaftliche Teilnahme. Ich setze alle, vielleicht die letzte Hoff-

nung auf dies neue Buch um mich aus den hiesigen jämmer-

lichen Verhältnissen, die meine geistige Fähigkeit lähmen, meine

körperliche Gesundheit untergraben haben, los zu machen; wenn

Sie mir dabei helfen können, so bitte ich Sie sehr, tun Sie es,

es ist so zu sagen, periculum in mora; noch ein, zwei Jahre

hier und ich liege auf dem Kirchhof. Obwol ich über meine

Verhältnisse hier schon öfters an Sie geschrieben habe, will ich

doch das Nötige noch einmal recapituliren und bis auf heute

die Leidensgeschichte fortsetzen. In einigen Monaten sind es

drei Jahre, dass ich zu einer ausserordentlichen Professur vorge-

schlagen wurde; seit jener ganzen Zeit habe ich hier die Stelle

eines nicht ausserordentlichen, sondern ordentlichen Professors der

romanischen Literaturen versehen, d. h. ich ganz allein habe die

Vorlesungen gehalten; habe alle Examina geleitet etc. Das Mi-

nisterium Has8knpflug gab auf jenen Vorschlag ein Jahr lang

gar keine, dann eine ausweichende Antwort, nicht ein Heller

Gratincation wurde mir für alle Bemühungen, die man fort-

dauernd anzunehmen keinen Anstand nahm. Während des Hassen-

rfll'g'sehen Regimes wiederholte die Universität den mich be-

treffenden Vorschlag mehrmals. Nach Abgang Hassenpflug's und

Vilmak's, der unter Hassenpflu« die Unterrichtsangelegenheiten

leitete, ist nun Ende des vorigen Semesters bei der neuen Re-

gierung abermals ein Vorschlag erfolgt, und wie ich höre in der

entschiedensten Weise. Die neue Regierung scheint nun an und

für sich gar nicht abgeneigt mich anzustellen. Aber Herr Vilmar

hat mir eine politische Macula angeheftet, indem er mir ohne
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irgend welchen ^tatsächlichen Grtmd destructive Gesinnungen zu-

schreibt, Dies hat er wahrscheinlich auch zu Protokoll gegeben,

obwol er sich wol gehütet hat, öffentlich, der Universität z. B.

gegenüber, es zu erklären; jene Macula glaubt nun die neue

Regierung erst tilgen zu müssen, sie hat deshalb, nachdem ich

von Neuem vorgeschlagen, die Universität aufgefordert, sich amt-

lich zu erklären, ob in politischer Beziehung etwas gegen mich

vorliege, oder einzuwenden sei. Die Sache ist nnn an die philo-

sophische Fakultät gegangen, und diese, die aus Leuten aller

politischen Nuancen besteht, hat, wie mir im Vertrauen mitge-

teilt worden ist, einstimmig erklärt, dass auch ganz und gar

Nichts gegen mich zu sagen wäre. (Dabei muss ich nachträglich

noch daran erinnern, dass auch bei dem letzten Vorschlag des

Senats Herr Vilmar, der als Theologe hier Professor, ausdrücklich

für mich selbst gestimmt hat!) Nun liegt aller Wahrscheinlich-

keit nach die Sache so, dass das Ministerium mich zu der ausser-

ordentlichen Professur vorschlagen wird, da jene Macula ausge-

tilgt — aber ob man nicht in noch höhern Regionen gegen mich

eingenommen ist, auf jene Anschwärzungen hin, lässt sich gar

nicht berechnen, und da werden die offiziellen Erklärungen vom
Gegenteil violleicht nicht viel helfen — wenigstens nach analogen

Verhältnissen zu schliessen. Es ist also immer noch wahrschein-

licher, dass aus meiner Anstellung nichts wird, als das Gegenteil.

Wenn nun aber auch etwas daraus wird — was habe ich er-

reicht, erreicht im 36. Jahre? 300 Thlr. Gehalt! und genötigt,

das ganze grosse Fach, bis aufs englische Buchstabieren herunter

zu vertreten. Dabei kann ich in diesem Krähwinkellande jeden

Tag riskiren, dass man irgendwie, wenn es einmal eine Gehalts-

zulage, oder eine Beförderung gilt, mich wieder hinten herum

anschwärzt. Welche Aussichten überhaupt hier, wo für die

Wissenschaft als solche niemals etwas geschehen ist. Denken

Sie an Grimm — man braucht nur seine Selbstbiographie zu

lesen in Justi's hessischen Gelehrten, um zu wissen, welche

Hoffnungen man hier hegen darf. Sie können sich zugleich leicht

denken, dass man, wo man solchen Dank für das redlichste Be-

mühen — denn wie viele Vorlesungen habe ich unentgeltlich

gehalten — - geerntet hat, sich nie mehr wol fühlen wird. Eine

Stelle im Ausland 1
) von 400 Thlr. würde ich einer hier vom

i) D. h. in Deutschland ausserhalb Kurhessen«.
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doppelten Gehalt ohne irgend welches Bedenken, vorziehen. Mag
ich also hier ernannt werden oder nicht, mein entschiednes Strehen

wird es sein, ausserhalb Hessen eine Stelle zu suchen. Nach

diesem Ziel werde ich mit all der Entschiedenheit strehen, welche

die Liebe zum Lehen einem gibt; denn ich fühle es mit Sicher-

heit, dass ich keine zwei Jahre in der hiesigen Atmosphäre mehr

ausdauere.

Nun weiss ich recht gut, dass ich in den beiden grössten

deutschen Staaten , in Oesterreich und Preussen keinerlei Aus-

sichten habe, in Oesterreich schon deshalb, weil ich nicht katho-

lisch bin, von anderen Gründen abgesehen; in Preussen, weil man
dort eine der jedesmaligen Regierung entsprechende Gesinnung

und Weltanschauung, zumal bei den Männern der Wissenschaft,

fordert, einer solchen Forderung kann ich nicht entsprechen, und

man wird sie sicher von jedem Auslander, der dort eine Stelle

wünscht, wenn man nicht von selbst auf die Idee käme, ihn zu be-

rufen, stellen. Zwei andere Staaten sind es, auf die ich mein

Auge richte: Hannover und Bayern. In Göttingen ist für mein

Fach nur eine ausserordentliche Professur (von einem nichts be-

deutenden Lektor abgesehen), Müller ein Verwandter des Germa-

nisten Müller; Müller, den ich persönlich von früher etwas

kenne, ist als Philologe ganz tüchtig, Englisch ist sein Haupt-

fach; hat er auch im Altfranzösischen Kenntnisse, so ist ihm das

Italienische und Spanische, soviel ich weiss, ziemlich eine terra

incognita, auch trägt er es nicht vor. Literaturgeschichte der

romanischen Sprachen überhaupt scheint er gar nicht zu treiben,

wenigstens hat er nie darüber gelesen. Dass er als Schriftsteller

etwas geleistet, davon wüsste ich ganz und gar nichts. Neben

Müller war früher noch ein Franzose Namens Cbsar als ausser-

ordentlicher Professor des Französischen, ein Mann ohne alle

wissenschaftliche Bedeutung, der aber doch einen Gehalt zog, er

ist vor ungefähr i oder i% Jahr gestorben, und seine Stelle

nicht besetzt Dass es in Göttingen in meinem Fache sehr

mangelt, habe ich Gelegenheit gehabt, daran zu erkennen, mit

welchem Eifer man mein Anerbieten, für die Göttinger Gelehrten

Auzeigen zu schreiben, angenommen hat, indem man die seltensten

und wertvollsten Sachen mir franco hierher sendet um sie zu

beurteilen, wie denn der Redakteur auch erklärte, dass in Göt-

tingen seihst gar keine Anzeigen der Art zu erhalten wären. Ich

selbst kann leider, obwohl einige Professoren mir seit der Zeit
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wo ich dort Privatdozent war befreundet sind, nicht gut auf

mich hinweisen, weil ich im Trouble des Jahres 49, wo man mir

hier goldene Berge versprach, ohne bei den einzelnen Professoren

mich persönlich zu verabschieden, da ich vorher mich erst noch

einige Zeit in Kassel aufhielt, gleich von Kassel hierher über-

siedelte, ich habe dadurch manchem auf den Fuss getreten. Doch

wäre es vielleicht nicht unmöglich, dass man dort, wenn mein

neuestes Buch (die franz. Tragoedie) Beifall fände, und ich von

irgend einer wissenschaftlichen Autorität empfohlen würde, auf

mich reflektirte . . .

Nun Bayern! Dort sind mir freilich im Speziellen die Ver-

hältnisse ganz und gar nicht bekannt, aber soviel steht mir vor,

dass in Würzburg und Erlangen meine Fächer gar nicht vertreten

sind, und ich wüsste nicht, wer ausser Ihrem Freunde Hofmann

in München wäre, dazu kommt, dass der König sich speziell für

die Wissenschaft interessirt und soviel für sie tut; dort könnte

man doch eine ganz andre Laufbahn vor sich haben, als hier zu

Lande. Am liebsten möchte ich ftir Literaturgeschichte und

Geschichte eine Stellung an einer Universität haben, da die

moderne Philologie mir nicht so als das historische Studium zu-

sagt; allerdings aber hat man in ihr mehr Chancen. Auch an

einer Bibliothek würde ich gern eine Stelle annehmen. Meine An-

forderungen würden unendlich bescheiden sein, soviel nur, um eben

als einzelner Mann auszukommen. — Worum ich Sie nun in

dieser Rücksicht bitten will, ist zunächst nur, diesen Punkt bei

der Lektüre meines Buches, wenn Sie dasselbe empfangen haben,

ins Auge zu fassen, ob dasselbe von der Art ist, dass es im

Verein mit meinen früheren Schriften in Bayern mir zur Em-

pfehlung gereichen kann, denn allerdings können auch in Bayern

ausserwissenschaftliche, z. B. religiöse Interessen ins Spiel kommen,

und ich kann nicht wissen, ob mein Buch dieserhalb nicht an-

stiesse, was ich allerdings nicht befürchte. Sind Sie dann viel-

leicht in der Lage, als Mitglied der Münchener Akademie und

des wissenschaftlichen Ordens auf mich dort aufmerksam zu

machen, so würden Sie mir einen rechten Freundschaftsdienst

tun; Sie könnten mir dann vielleicht auch sagen, an welche

Miinner von Einfluss in München es zweckmässig wäre — wenn

es zweckmässig ist — ein Exemplar meiner Schrift zu übersenden.

Ich kenne in München persönlich nur Gkiükl aus früherer Zeit,

als er noch ein unbekannter Dichter und ich noch Student war;
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er erinnert sich indessen meiner noch, wie ich kürzlich er-

fahren. . . .

Wie gesagt, verehrter Freund, meine Bitte ist nur die, dass,

nachdem Sie mein Buch gelesen haben, Sie einmal überdenken,

ob mir nicht in Bayern irgend eine meinen Studien entsprechende

Stellung zu teil werden könnte, und ob Sie dazu nicht einen

Weg eröffnen oder weisen können. In München selbst möchte

ich vor allem am liebsten sein; welche Hilfsmittel, die ich hier

entbehre, würden sich mir dort darbieten : die vortreffliche Biblio-

thek, die Manuskripte derselben, ein vielseitiger geistreicher Um-
gang, Kunstanstalten aller Art; ach, Sie wissen nicht, was es

heisst, in einem solchen armseligen Landstädtchen zu existiren,

wo man aller Kunstgenüsse, aller geistigen Anregungen einer

grossen Stadt ermangelt; wo die Kleinlichkeit der Anschauung

der meisten Menschen so unendlich deprimirend ist. Eine Stel-

lung in München mit 400 Thlr. hätte ich lieber als eine hier

mit 1000. —
Entschuldigen Sie, lieber Freund, dass ich Sie so lange mit

diesem so unendlich unerquicklichen Gegenstand unterhalten habe,

aber das Interesse, das sie meiner wissenschaftlichen Tätigkeit

schenken, gab mir den Mut dazu, da die letztere nur zu sehr

von meiner äusseren Lage bedingt ist. Ich fühle, dass ich weit

mehr leisten könnte, wenn diese anders wäre. . . .

V.

Brief 26.

... In der Tat, was ich Ihnen vorigen Sommer schon schrieb,

kann ich nur wiederholen. Wenn ich nicht bald aus diesem

elenden Neste erlöst werde, gehe ich in Folge fortwährender Ge-

mütsverstimmung körperlich wenigstens zu Grunde. So gab ich,

um nur einer der hiesigen Kläglichkeiten zu gedenken, einer

jungen, geistreichen Dame, mit deren Familie ich schon lange

befreundet, Unterricht, wovon ich Ihnen auch schrieb (vgl. Brief 24),

die erbärmliche kleinstädtische Klatschsucht hat nicht eher ge-

ruht, als bis man den Unterricht aufgeben musste. Und unter

solchen Schildbürgern zu existiren!! Eine ganz entfernte Aus-

sicht einer Wegberufung ist allerdings in den letzten Tagen

wieder aufgetaucht, und ich hoffe in einigen Wochen Ihnen Ge-

naueres mitteilen zu können. Freilich ist es auch eine kleine
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Universität.— MitGEiBEL will ich in jedem Fall raeine Verbindung zu

erneuern suchen (vgl. Brief 1 7), indem ich ihm ein Exemplar meines

Aufsatzes in der Vierteljahrschrift (vgl. Brief 24. 25) zusenden und

dabei schreiben will. Es wird zunächst darauf ankommen, in welcher

Art, auf welcher Stufe freundschaftlichen Stiles er mir antworten

wird. Ich werde Ihnen auch hiervon das Resultat mitteilen, da

Sie mir vielleicht dann auch einen Rat oder Unterstützung geben

könnten. Ja, was vermöchte man auszuführen, wenn man an

einem Orte wie München oder Wien wäre! wo man sich doch

der erbärmlichsten Misere des Philistertums entziehen kann. Und

nun denken Sie z. B. hier auch absolut kein Kunstgenuss,

kein Theater, kein Conzert, kein Gemälde u. s. w. Ach, man
könnte ein gar langes, aber entsetzlich langweiliges Lied singen;

und ich muss so schon um Entschuldigung bitten, Sie mit diesen

Trivialitäten behelligt zu haben. . . .

An der Arbeit über die Metrik (vgl. Brief 24) habe ich bei

der inneren Disharmonie nur wenig thun können, indessen ist sie

keineswegs aufgegeben. Dagegen habe ich die Zurüstungen zu

einem neuen Aufsatz für die Vierteljahrschrift gemacht und zwar

über ein Thema, das einmal behandeln zu wollen, ich Ihnen

schon früher anzeigte; es ist die deutschen Universitäten und das

Studium der neuem, insonderheit der romanischen Spraclien und

der Literaturgeselächte. 1
) Der Gang des Aufsatzes wird im All-

gemeinen der folgende sein: ich werde anheben mit dem Auf-

schwung, welchen das Sprachstudium überhaupt in unserm Jahr-

hundert genommen hat, wie auf Grund der Bekanntschaft mit

dem Sanskrit die allgemeine vergleichende Grammatik sich ent-

wickelt. — Bopp's erste Leistungen — wie vom selben Geiste

beseelt und fast unabhängig von Bopp Grimm die deutsche

Grammatik schuf, wie dieses doppelte Studium wechselseitig sich

anregend und fordernd auf das Sprachstudium überhaupt wirkt,

und insbesondere die vergleichende Grammatik der romanischen

Sprachen unter uns hervorruft (Diefenbach-Diez). Wie auf

der andern Seite das Interesse für die mittelalterliche Literatur

erwacht (Herder, Einfluss der Aesthotik und der poetischen

Tätigkeit der deutschen Romantischen Schule, Tiek, Bouterwek)

und die Geschichte der deutschen wie der ausländischen Litera-

1) Dies Thema benutzte Ebert später für seine Antrittsvorlesung

in Leipzig (vgl. Brief 104).

Phil.-hist CUts« 1899. 9
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turcn sich entwickelt, wie das Studium von einer der mittelalter-

lichen Literaturen das der andern wieder erfordert — da sie eine

eng verbundene Familie bilden — also das der deutschen auf-

fordert zum Studium der französischen. Uhland (Altfranz. Epos),

Sie selbst, Schmidt, Diez — wie das literargeschichtliche In-

teresse und das sprachliche gegenseitig sich fördern — Heraus-

gabe altfranzösischer und provenzalischer Poesieen in Deutschland:

Immanuel Bekker. So wird meine Darstellung zunächst bis zum

Ende der 30er Jahre gehen. Durch Diez nun das Studium der

romanischen Sprachen ein selbständiges : die Leistungen der

Deutschen auf diesem Gebiete seit 1840; Vergleich mit denen

des Auslandes. Andrerseits entwickelt sich jetzt die Literatur-

geschichte mehr und mehr zu einer selbständigen Disciplin der

Geschichtswissenschaft. Die Richtung der allgemeinen Geschichte

strebt nach einer Darlegung der Entwicklung der Kultur über-

haupt. Die politische Geschichte zieht die schöne Literatur über-

haupt in ihr Gebiet: Schlosser (Gervinus umgekehrt trägt den

politischen Geist in die Literaturgeschichte). Literaturgeschicht-

liche Leistungen der Deutschen auf dem Gebiete der ausländischen

Literaturen seit 1840. Vergleich mit den Leistungen des Aus-

landes selbst. Neuer Abschnitt: Wichtigkeit der Studien der

neueren Philologie und der Literaturgeschichte als akademischer.

Dies ist leicht darzulegen. Dritter Abschnitt: Frage, wie sind

auf unseren Universitäten die beiden Disciplinen vertreten?

Jämmerliche Vertretung im Allgemeinen, die Universitäten sind

mit den Wissenschaften nicht fortgeschritten. Statistische Aus-

weise; neueste Lektionskataloge, und verglichen mit dem Ende

des vorigen Jahrhunderts. Vergleich der Vertretung der orien-

talischen mit den romanischen Sprachen! — Endlich Frage: Lässt

sich die Professur der Philologie (d. h. der Grammatik) der

neuern Sprachen mit der der Literaturgeschichten in einer

Person wohl vereinigen? Wird verneint. Errichtung von Pro-

fessuren für fremde Literaturen in Frankreich für Deutschland

beschämend.

Dies soll ungefähr der Inhalt des Aufsatzes sein, den ich

bei dieser Gelegenheit zuerst zu Papier bringe. Daher müssen

Sie auch mit dem Stile meiner Auseinandersetzung sehr fürlieb

nehmen. Was halten Sie von dem Gegenstand und der Dis-

position? . . .
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VI.

Brief 32.

Lieber Freund!

Ich kann raeinen Brief mit einer Nachricht beginnen, die

Sie sehr überraschen und hoffentlich auch erfreuen wird. Das

von uns vor drei Jahren beabsichtigte Jahrbuch tritt nun doch

ganz unerwarteter Weise ins Leben. Vor etwa 7 Wochen schrieb

ich an Herrn Cohn, ihm den Verlag meiner Abhandlung über

die englichen Misterien — welche Abhandlung weder das Museum
noch das RAUM&n'sche Taschenbuch, das letztere weil bereits be-

setzt, aufnehmen konnte — anzubieten. In seinem Antwort-

schreiben teilte Herr Conu mit, dass es noch immer sein und

der andren Buchhandlung Wunsch wäre, das Jahrbuch ins Leben

zu rufen, dass dieser Wunsch mit der Zeit nur noch lebhafter

geworden sei, und forderte mich zu neuen Propositionen auf.

Darauf machte ich ihm meine Vorschläge (für die Redaktion

statt fünfzig hundert Thaler fordernd); vor einigen Tagen erhielt

ich nun von der Fbrd. DüMMLEK'schen Verlagsbuchhandlung

(welches wie ich jetzt erst erfuhr die andere Buchhandlung, die

sich beteiligen wollte, ist) eine Antwort oder Vcrlagseutwurf,

worin alle meine pekuniären Forderungen ohne weiteres aeeeptirt

worden sind. Auch die Schwierigkeiten es mit zun Buchhand-

lungen zu tun zu haben, ist aufgehoben, insofern als ich als

Redacteur sowol rücksichtlich der Honorare als der Correspondenz

our mit der einen Firma, der DüMMLER'schen zu verkehren, und

an dieselbe mich zu halten habe. Dass die uns bisher unbe-

kannte Buchhandlung eine so angesehene ist, ist mir ungemein

viel wert. Der ganze Verlagsentwurf ist sehr anständig: jeder

Mitarbeiter erhält von seinem Aufsatze 10 Abzüge; die Redaktion

10 Freiexemplare. Und dieser § ist von freien Stückeu von

den Verlegern beigefügt. Das Honorar für die Abhandlungen,

sowie für die Jahresberichte ist per Bogen 10 Thlr.; für die

Kritiken und Inedita 1 Louisd or oder 5,20 Thlr. — Das letztere

ist freilich nicht viel, aber doch im Verhältnis zu den Honoraren

andrer Zeitschriften keineswegs zu gering. Das Format und der

Druck wird dasselbe sein als in der KiTHN'schen Zeitschrift für

vergleichende Sprachforschung. Rücksichtlich der Einrichtung

des Journals haben die Verleger nun einen neuen Vorschlag ge-

macht, den ich auch aeeeptiren will: nämlich das Journal statt

9*
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in zwei Heften, in vier Heften, also als Vierteljahrschrift er-

scheinen zu lassen. Die Bogenzahl im Ganzen, sowie die Ver-

teilung des Stoffes bleibt aber dieselbe. Die ersten drei Hefte

werden, ein jedes 5 Bogen Abhandlung, das letzte statt dessen

die Jahresberichte und Bibliographie, alle vier ein jedes 2% Bogen

Kritik und Iuedita enthalten. Freilich werden wir in einem

Hefte, nicht mehr als zwei Abhandlungen bringen können; grössere

Abhandlungen auch auf zwei Hefte zu verteilen genötigt sein:

aber die Vorteile des vierteljährigen Erscheinens für den Betrieb

sind doch zu gross, um nicht darauf einzugehen. Nur muss

man sich vor der Klippe hüten, kleine bloss einen Bogen lange

Artikel statt wirklicher Abhandlungen zu bringen, der Sinnspruch

von
f

multa sed multum' muss den Verlegern von Anfang an ein-

geprägt werden. Dasselbe Prinzip muss auch bei den Kritikern

walten. Mit einem Worte unsere literarischen Tendenzen dürfen

unter der neuen Einrichtung auf keinen Fall leiden.

Meine Absicht ist, dass das erste Heft des Jahrgangs alle-

mal im October erscheint, und das Juliheft den Jahrgang schliesst;

so können wir noch in diesem Jahre den Anfang machen. Die

einzige Schwierigkeit wird sein recht tüchtige Beiträge schon im

Anfange aufzutreiben. Meine Abhandlung über die englischen

Misterieu — die sich gut in zwei Abteilungen zerlegen lässt —
gedenke ich hineinzugeben; so unangenehm mir die Verzögerung

ihres Erscheinens auch ist. Können Sie mir wol für das erste

Heft wenn auch keine Abhandlung — denn aus Ihrem letzten

Brief ersehe ich, dass Sie mit Herausgabe Ihrer Sammlung
literargeschichtlicher Aufsätze den Sommer über noch genug be-

schäftigt sind — doch eine Kritik, womöglich eine ausführlichere,

zusagen, z. B. über die Werke von Dimas-Hinard und Malo
de Molina , deren Sie in Ihrem Briefe gedenken. Auf einen

kleinen Beitrag wenigstens von Ihnen hoffe ich schon für das

erste Heft rechnen zu dürfen; vor August brauchte ich ihn ja

keinenfalls io Händen zu haben.

Ein kurzes Programm für die Mitarbeiter werde ich alsbald

nach Schluss des Contracts, welcher Abschluss wol in 14 Tagen

erfolgt sein wird, aufsetzen; und Sie erlauben mir wol es Ihnen

mitzuteilen, ehe ich es vom Stapel lasse. In aller Eile habe

ich diesen Morgen eine Liste der Gelehrten, von denen eine

Teilnahme erwartet werden könnte, aufgesetzt; ich sage in Eile,

daher kann möglicher Weise au"* bekannter Name mir ent-
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gangen sein, ich schliesse diese Listo hier bei, und bitte Sic,

diejenigen mir mitzuteilen, die Sie als geeignete Mitarbeiter be-

trachten und von mir nicht notirt sind.

Ist Ihnen von einzelnen Fachgenossen, mit welchen Sie

correspondiren, bekannt, dass sie etwas unter der Feder hätten,

was sich für dio Zeitschrift eignete? Ich würde mich dann

brieflich an solche zunächst wenden. Sic schrieben mir z. B. vor

ein paar Jahren schon, dass Herr Du Mkril mit Studien zu

einer Geschichte der französischen Komödie beschäftigt wäre;

würde derselbe uns wol irgend einen interessant abgerundeten

Abschnitt daraus für das Jahrbuch, vielleicht für das erste Heft

schon geben können? Es wäre recht von Nutzen, wenn ein so

tüchtiger ausländischer Gelehrte gleich im Anfang debutirtc. —
Ich bitte vergessen Sie nicht über diesen Punkt mich gütigst

zu benachrichtigen.

Nun dio Jahresberichte. Ist für den italienischen noch

Herr Cornet bereit; und halten Sie denselben dafür rocht quali-

ficirt? Ich kenne ihn als Gelehrten zu wenig. Würde für den

spanischen Hillan y Caro wol anzuwerben sein? Rücksichtlich

des französischen könnte Herr Du Mj^ril, au den ich jedenfalls

bald schreibe, wol einen Rat geben? Ist Ihr Freund, Prof.

Hokmann in Paris jetzt, und wie lange verweilt er noch dort?

Haben Sie seine Adresse, so bitte ich Sie darum. Auch er

könnte violleicht dort werben. Er gäbe wol auch für die ersten

Hefte ein paar interessante Inedita. Würden Sie selbst in letzter

Branche von der Wiener Bibliothek oder sonst etwas verschaffen

können? — — — — — — — — — — — — - - - —
Vor einiger Zeit kam mir zufällig ein älterer Jahrgang der

Leipziger Illustrirten in die Hände 1

), den ich noch nicht, oder

wenigstens nicht ganz kannte, und ich fand dann ein Porträt,

von Ihnen. Es war mir dies sehr interessant, da ich noch kein

Bild von Ihnen gesehen hatte. Gleicht das Porträt, und in wie

weit aber nicht? — — — — — — — — — —
freundschaftlichst grüsst Sie

Ihr treu ergebner

Ebbrt.

i) Es ist dies im Jahrgang 1854, (23. Band, Juli—Deeember)

S. 100, die Beschreibung dazu S. 99 f.
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Noch eins in Betreff des Jahrbuchs und zwar seines Titels;

wäre es nicht zweckmässig ihm noch einen besondern Eigen-

namen zu geben z. 13. wie die Zeitschrift Minerva es etwa Klio,

Jahrbuch f. romau. und engl. Lit. zu nennen: das Citiren würde

erleichtert und es böte sich noch ein andrer grösserer Nutzen,

wenn man nämlich die Zeitschrift später auch auf deutsche

Literatur ausdehnen wollte, bliebe der Hauptnamc unverändert.

Wissen Sie einen geeigneteren Namen? Bitte, machen Sie einen

Vorschlag, wenn Sie meine Ansicht überhaupt billigen. Klio

will mir doch nicht recht gefallen!

Bartsgh in Rostock, provcnzal.

Behnscii, englisch.

Blanc in Halle italienisch.

Bodenstedt in München, englisch.

Claruh spanisch, (lebt doch noch?). 1

)

Diez in Bonn.

Delhis in Bonn englisch, provenzalisch.

Fiedler, englisch.*)

Grähse in Dresden.

Hettner in Dresden, englisch.

P. Heyse in München.

C. Hofmann in München, französ., spanisch.

Holland in Tübingen, französ.

Julius, spanisch.

Huber.

Keller in Tübingen.

Lemcke spanisch, ital.
a
)

Liebrecht.

1) Wolf bemerkte dazu am 1lande: mir unbekannt.

2) Kiiekt fügte noch hinzu: Verfasser einer Geschichte der schotti-

schen Liederdichtung. Wolf schrieb daneben: todt. — Küitak» Fikdlkr

schrieb 1850 die erste in Deutschland verfasste „Wissenschaftliche

Grammatik der englischen Sprache" (Zeihst). Doch konnte er nur
deu ersten Band (Geschichte der englischen Sprache. Lautlehre.

Wortbildung. Formeulehre) vollenden. Den zweiten Band (Syntax
und Verslehre) verfasste Kahl Sachs (Leipzig i8f»i). Fikdlkk starb 1850.

Neu herausgegeben wurde der erste Teil der Grammatik 1877 Leipzig

von Prof. Köluino.

3) Lkmckk lebte damals in Braunschweig als Privatlehrer (vgl.

Brief 103).
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Mommsen in Oldenburg, engl.')

Mahn in Berlin, französ.

Mätznkk in Berlin, französ.

Th. Müller in Göttingen, französ. 2
)

Pauli in Rostock, englisch. 3
)

Peschier in Tübingen. 4

)

Reumont, ital.

Ruth, ital.

Leopold Schmidt in Bonn, span.

Schade.

Burguy (in Berlin?).

Welche ausländische Gelehrte ausser Du Merii, und Michel? 5
)

VII.

Brief 79.

Lieber Freund!

Anbei erhalten Sie endlich das 4. lieft des 2. Bds. des

Jahrbuchs (30. Sept. 1860) und zugleich das Manuscript des

spanischen Jahresberichtes, welches Sie früher wünschten.

Ihr lieber Brief vom 12. Sept. ist mir richtig zugegangen.

Für die Mitteilung aus dem CoiiN'schen Brief bin ich Ihnen sehr

verbunden. Die Sorge hab ich ja doch und schon längere Zeit

gehabt. Wenn Herr Cohn aber schreibt, dass selbst von einem

langsamen Fortschritt in der Vermehrung der Abonnenten nicht

die Rede sein könne, da ihre Zahl seit dem 2. Hefte nicht mehr

zugenommen habe, so ist dieser Satz unrichtig, mindestens die

Sehlussfolge. Aus mir früher gemachten Mitteilungen von

Dümmler ersah ich, dass die Abonnentenzahl nach Ausgabe des

2. Heftes des zweiten Bandes sich noch gemehrt hat. Hat sie

sich seit der Ausgabe des letzten Heftes (also des 3ten des

2. Bandes) nicht auch wieder vergrössert, — worüber mir die

Mitteilungen fehlen — so berechtigt diese Tatsache der frühern

1) Es ist hier Tycho (nicht Auoubt) Mommsen gemeint.

2) Es ist eigentümlich, dass hier als Fach von Mülles französisch

angegeben ist (vgl. S. 122 Zeile 22 f.).

3) K eishold Pauli war 1857—59 Professor in Rostock.

4) Neben Pkschieb machte Wolf ein Fragezeichen.

5) Wolf fügte hier noch hiu/.u: Ucbssabd, Bamhehoer, Laboulaye,

Cibcoibt, Mela y Font. — Ebebt trug noch mit? nach Gervinls, Ranke.
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fortwährenden Zunahme gegenüber nicht zu jenem Schlüsse.

Jener Schluss wäre nur richtig, wenn Herr Cohn das 2. Heft

des 1. Bandes gemeint hätte; aber eine solche Meinung wäre wie

bemerkt, eine falsche. Ich muss Ihnen ofien gestehen, dass ich

fast glaube, Herr Cohn hat noch weniger Lust als Dümmlkrs,

das Jahrbuch zu erhalten. Dass letztere so gar wenig Lust dazu

hätten bezweifele ich vielmehr. Hierfür scheint mir ein an sich

unbedeutender Umstand zu sprechen. Sic haben nämlich die Ge-

wohnheit auf dem von ihnen gebrauchten Briefpapier am Rande

die von ihnen publicirten Journale anzuzeigen. Erst ganz vor

kurzem, wo sie neues Briefpapier wahrscheinlich beschaift haben,

haben Sie auch das Jahrbuch neben den andern Journalen dort

aufgenommen. Dazu kommt ferner, dass vor 6 Wochen etwa

der eine der Verleger mich einlud doch meiner Gesundheit halber

nach Berlin zu kommen, indem er dabei zugleich mich kenneu

zu lernen wünschte. Das sind denn doch keine Zeichen, dass

sie bereits die Absicht hätten das Jahrbuch aufzugeben. Denn

wozu diese Einladung, die durch nichts meinerseits angeregt war?

Trotz alledem aber glauben Sie ja nicht, dass ich mir Illusionen

mache. Vielmehr bin ich entschieden der Meinung, dass wenn

es nicht gelingt, einen Zuschuss zu den Kosten zu erlangen, von

Seilen eines Gönners der Wissenschaft oder einer Rcgirung, das

Jahrbuch so wenig fortbestehen kann und noch weniger zu dem,

was es sein sollte, entwickeln kann, als die Germania und die

HAurVsehc Zeitschrift ohne eine solche Unterstützung bestehen

würden. Allerdings wird die Zahl der Abonnenten immer noch

etwas zunehmen, aber die Zunahme wird auch nur eine geringe

sein und sein können. Und die Summe müsste sich fast ver-

doppeln um die Existenz wahrhaft zu sichern. Der Weg ist zu

weit, und die Kosten sind zu gross, die Ersparnisse aber, die

vielleicht gemacht werden könnten, würden doch nur sehr unbe-

deutende sein können. — Unter diesen Umständen halte ich es

im Interesse der Wissenschaft für notwendig wenigstens den Ver-

such zu machen das einzige Rettungsmittel zu ergreifen. Ich

werde daher demnächst den Verlegern den Vorschlag machen im

Verein mit der Redaction, d. h. zunächst mir selbst, ein Gesuch

zu einer solchen Unterstützung an den König von Bayern ab-

gehen zu lassen. Dem Gesuch müssen über die Verhältnisse des

Jahrbuchs in einer Beilage genauere Mitteilungen beigelegt werden.

Es muss zugleich in dem Gesuch selbst oder in einem besondern

igitized by Google



Bkiefweciiskl zwischen Adolf Ebkut und Ferdinand Wolf. 133

kleinen Memoire die wissenschaftliche Bedeutung und das vater-

ländische Interesse des Jahrbuchs dargelegt werden. Sobald sich

die Verleger bereit erklärt haben, den Schritt zu tun, werde ich

die nötigen Documente abfassen, und mir erlauben sie Ihnen zur

Durchsicht mit der Bitte um Ihren gütigen Rat mitzuteilen. Ich

gebe Ihnen dann ganz anheim, ob Sie Lust haben werden oder

auch in der Lage sind, Ihre Unterschrift später hinzu zu fugen.

So wertvoll Ihre Beteiligung dabei auch wäre, so will ich doch

deshalb keine Bitte wagen; das Jahrbuch ist Ihnen soviel Dank

schuldig, dass es unverschämt geradezu wäre eino Bitte noch zu

wagen, deren Erfüllung Ihnen irgendwie unbequem sein könnte:

zumal unter allen Umständen ein günstiges Resultat des Gesuchs

au den König äusserst zweifelhaft erscheint. Auch in dieser Be-

ziehung mache ich mir nicht die geringste Illusion. Indem ich

diesen Schritt tue, salvirc ich nur gewissermassen mein Gewissen.

Ich kann dann später zu mir sagen, ich habe nichts unversucht

gelassen. Denn wenn das Jahrbuch eingeht, wird ein solches

Organ unserer Wissenschaft mindestens vor Dezennien nicht wieder

ins Leben treten. Wir müssen uns erinnern, wie viele Anstren-

gungen wir haben machen müssen, um es hervorzurufen. Und wann

wird irgendeiner zu solchen den Mut wieder hüben, nachdem das

Jahrbuch gescheitert ist, trotz der grossen und stets noch wachsen-

den Teilnahme der tüchtigsten Kräfte unsorer Wissenschaft!

Uebrigens habe ich an dem Fortbestand kein andres persön-

liches Interesse, als ein begonnenes Werk zu Endo zu führen.

Der materielle Gewinn steht in gar keinem Verhältnisse zu den

Opfern, die ich an Zeit bringe (wobei die mit der Redaction stets

verbundne fortwährende Zersteuuug sehr mitveranschlagt werden

muss). Auch gestehe ich Ihnen; doch im engsten Vertrauen, dass

sobald die Existenz des Jahrbuches gesichert ist, ich gesonnen

bin mich von der redactionellen Oberleitung ganz zurückzuziehen,

und vielmehr in eine Stellung, als Sie zur Redaction einnahmen,

einzutreten. Und zwar aus dem Grunde um für meine wissen-

schaftlichen Forschungen die nötige Ruhe wieder zu gewinnen.

Es versteht sich, wenn eine geeignete Persönlichkeit zur Redac-

tionsübemahme sich gefunden haben wird. Denn ein jeder passt

nicht dazu. Ich dachte schon an Lkmcke. Doch wie gesagt all

dies im engsten Vertrauen. Denn ich werde nicht eher zurück-

treten, als bis wenigstens auf eine Reihe von Jahren der Fort-

bestand des Jahrbuchs sicher ist. Sonst wäre ein Zurücktreten
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Desertion. — Sollten die Verleger es ablehnen an den König

von Bayern oder an irgend eine Regirung sich zu wenden, und

später den Contract kündigen, so werde ich wenigstens versuchen

eine andre Verlagsbuchhandlung zu finden. Sie sehen, lieber

Freund, ich bin entschlossen, bis zum äussersten auszuharren, ob-

wol freilich mit sehr, sehr weniger Hoffnung. Denn es gibt

wenig Leute, und zum Glück, die so sehr aller und aller Illu-

sionen baar sind. Ich habe zuviel Unglück schon gehabt, und

bin leider auf dem Punkte schon angelangt, in irgend einer Sache

kaum etwas von der Zukunft zu erwarten. Um dahin zu gelangen

muss man freilich auch in Hessen geboren sein. Bedenken Sie,

dass ich im vierzigsten Jahre noch den elenden Gehalt von

300 Thlr. jährlich habe, die durch Abzug für Wittwenkassen etc.

(und trotzdem dass ich gar nicht verheiratet bin) noch auf

280 Thlr. sich vermindern. Bald sind es drei Jahre, dass ich

mit einem Kollegen unter ehrenvollster Anerkennung meiner

wissenschaftlichen Thätigkeit zu einer Zulage von 100 Thlr. vor-

geschlagen wurde, und bis heute hat die Regierung auch noch

nicht zu einer Antwort sich herabgelassen. Man kann sagen, dass

bei uns die Wissenschaft proscribirt ist. Geht ein bedeutender

Mann weg, wie kürzlich Gildemeister, so klatscht man in den

gouvernementalen Kreisen Beifall, und besetzt die Stelle gar nicht

wieder! In unsrem Fache nun leider hat man zu einer Berufung

fast gar keine Aussicht, und so ist man für alle Zeit zur kümmer-

lichsten Existenz verurteilt. (Trotzdem kommen die 100 Thlr.

Redactionshonorar bei mir nicht in grossen Anschlag, da ich in

derselben Zeit dieselbe Summe auch anders erwerben kann, und

bequemer ohne meinen wissenschaftlichen Forschungen solchen

Abbruch zu tun).

In dem neuesten Heft des HERRio'schen Archivs steht eine

überaus günstige Anzeige des Jahrbuchs, und die keinen Mit-

arbeiter zum Verfasser hat. Derselbe ist mir auch persönlich

ganz unbekannt.

Paul Heyse hat die Gefälligkeit gehabt die von Herrn

Millan eingesandten Romanzen (Inedita) recht hübsch in Verse

zu übersetzen. Doch wird leider es nicht möglich sein, den

Artikel dem nächsten Hefte schon einzuverleiben. . . .

Unter herzlichen Grüssen Ihr treu ergebner

A. Ebert.

Digitized by Google



Briefwechsel zwischen Adolf Ebekt und Ferdinand Wolf. 135

VIII.

Brief 100.

Lieber Freund!

Besten Dank für Ihr Schreiben v. 9. und die darin gütig

erteilten Auskünfte. Heute beeile ich mich nur Ihnen mitzuteilen,

dass ich den Ruf nach Leipzig als Ordinarius für romanische

Sprachen und Literaturen erhalten und angenommen habe, und

gegen Endo September dorthin übersiedeln werde, indem ich

meine akademische Tätigkeit dort mit nächstem Winterseraester

beginne. Der Gehalt ist zwar für Leipzig nicht hoch, doch gegen

meinen hiesigen eine bedeutende Verbesserung; ich bekomme

iooo Thlr. dort. Ich werde also endlich einmal in eine, auch

für meine wissenschaftliche Tätigkeit vorteilhaftere bequemere

Lage kommen. Dass ich auch die philologische Parthie des

Faches übernehmen muss, ist mir freilich nicht sehr lieb, lässt

sich aber nicht ändern; hier habe ich meine akademische Tätig-

keit ja fast ganz darauf beschränken müssen. Ich habe mir das

folgende Programm für einen Cursus von Vorlesungen — der

sich in dem kloinen Marburg nicht hatte ausführen lassen —
entworfen: nächsten Winter lese ich I. Einleitung in das ver-

gleichende Studium der romanischen Sprachen (ich behandle darin

die Sprachgebiete, die Dialekte, die Entstehung der romanischen

Sprachen; die Epochen ihrer Entwicklung etc.); 2. Geschichte

der italienischen Literatur; 3. Provenzalischo Grammatik, sammt

Erklärung provenz. Gedichte; im folgenden Sommersemester will

ich Dante erklären und damit eine kurze Geschichte der allego-

rischen Poesie dos Mittelalters verbinden, und Altfranzösische

Grammatik; im Winter darauf ausser der Einleitung, die ich

jedes Jahr lesen will, Erklärung eines altfranzösischon Gedichtes

z. B. des Rolandsliedes und Geschichte der französischen Lite-

ratur; im Sommer darnach Gcschichto der spanischen Literatur

und noch eine oder die andere Vorlesung. So glaube ich in

zwei Jahren das Wichtigste geben zu können. Was halten Sie

davon? Einer allein für ein so grosses Fach wird seine schwere

Arbeit haben. Man sollte in diesen Fächern immer zwei an-

stellen, einen für die Sprachen, einen für die Literaturen. . . .

Unter den herzlichsten Grüssen

Ihr treu ergebner

A. Ebbbt.
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IX.

Brief 104.

Leipzig, d. 26. Okt. 1862.

Lieber Freund!

Nach einer langen Pause, wie sie selten in unserer Corre-

spondenz in den letzten Jahren vorgekommen, schreib ich Ihnen

wieder; und wie Sie sehen von der neuen Heimat, wo ich seit

14 Tagen mich befinde. Es ging mir die letzten Monate sehr

bunt, und grossenteils nicht zum besten. Im August und An-

fang September war ich fortwährend unwol und teilweise zum
Arbeiten ganz unfähig; dies verstimmte mich doppelt in Hinblick

auf die neue Stellung. Dann kam der Versuch einer Reise, die

mich aber nur bis Frankfurt führte, da mancherlei Umstände

mich nötigten die grössere Expedition nach der Schweiz auf-

zugeben. Darauf die Vorbereitungen der Uebersiedlung mit all

der Unruhe, die sie im Gefolge hatten. Mitten in der Packerei

erkrankte meine Mutter, die mich hierher begleitet hat, und so

musste der Umzug eine Woche aufgeschoben werden, die ich in

verzweifelter Stimmung verlebte; denn man konnte ja nicht

wissen, ob das Unwolsein so bald sich bessern würde. Doch

dies war glücklicher Weise der Fall. Und die Reise hierher

ging gut von statten. Die beiden ersten Wochen hatte ich hier

unendlich viel zu tun, um nur einigermassen mich einzurichten.

Erschwert wurde dies Geschäft dadurch, dass die Wohnung vom
Centrum der Stadt etwas entfernt ist. Ich wohne in der Blumen-

gasse (Nr. 7); durch einen merkwürdigen glücklichen Zufall in

demselben Hause, wo Prof. Zarncke, der sich besonders für

meine Berufung interessirt hat. Er ist ein sehr liebenswürdiger

Mann und hat eine noch junge angenehme Frau. Wir stehen

mit ihnen bereits auf dem freundschaftlichsten Fusse. Zarncke

war diesen Sommer wieder schwer erkrankt, ist aber Gottlob

leidlich hergestellt wieder. — Von den andren Collegen habe

ich noch nicht viele kennen gelernt, da ich bei meinen Besuchen

die meisten nicht zu Hause traf. Prof. Curtius hat mir recht

gefallen. — Diese Woche beginne ich meine Vorlesungen, nächsten

Mittwoch. Die Antrittsvorlesung in der Aula werde ich erst

eine Woche später halten, sie ist übrigens schon so gut als
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fertig ausgearbeitet Zum Thema habe ich erwählt: den Gang

der Entwicklungsgeschichte der romanischen Sprachwissenschaft

und der Wissenschaft der Literaturgeschichte zu zeichnen (vgl.

Brief 26). Das Thema war freilich ein wenig trocken, aber da

das Fach selbst erst eingeführt wird, wol das schicklichste. Ich

freue mich dabei Ihrer namentlich zu gedenken. Erweitert

möchte die Vorlesung sich vielleicht zum Druck eignen, aber sie

bedarf der Erweiterung, denn in % Stunde lässt sich, wenn man
langsam sprechen muss, wenig abhandeln; so habe ich auf das

allgemeinste mich beschränken müssen.

Das 3. Heft des Jahrbuchs wird nun endlich in den nächsten

Tagen herauskommen; wenigstens wird der Umschlag schon ge-

druckt. Bin ich erst etwas hier im Gange, soll es mit dem

Jahrbuche auch rascher fortgehen. Brockiiaus (der Dr., Sohn)

war sehr artig — der alte Brockiiaus ist verreist — mit dem

Absatz des Jahrbuches scheinen sie zufrieden; soviel habe ich

wenigstens erfahren, dass er trotz der Preiserhöhung nicht ab-

genommen und dies allein ist eine Zunahme. Genaueres hoffe

ich Ihnen nächstens mitzuteilen. Offenbar betrachtet Brockhaus

das Unternehmen als ein für die Zukunft ganz feststehendes.

Der Herr, welcher die Jahrbuchsangelegenheiten besorgt, und

jetzt auch Teilhaber von Brockhaus' Verlag ist, Paul Trömel

ist ein recht gebildeter liebenswürdiger Mann; leider hat er, wie

es scheint, die Schwindsucht. Es wäre schade, auch um das

Jahrbuch, wenn er nicht lange mehr lebte.

Lemcke wird aller Wahrscheinlichkeit mein Nachfolger in

Marburg werden — unter um gesagt! Ich sclüug ihn vor.

Und bei meiner Abreise waren alle gewichtigen Stimmen für

ihn. Ich habe beantragt ihn als Ordinarius zu berufen. Hoffen

wir, dass auch dies gelingt. Die Erkundigungen, die man über

ihn in Braunschweig einzog, lauteten äusserst günstig. Er scheint

ein Mann von vortrefflichem Charakter zu sein. — Ich freue

mich, dass Sie de los Bios' Werk für das Jahrbuch anzeigen

wollen.

In der Hoffnung recht bald von Ihnen einen Brief zu er-

halten, grüsst Sie herzlichst

Ihr A. Ebert.
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X.

Brief 116.

Vor ein paar Wochen teilte mir die BROCKHAus'sche

Buchhandlung bei Gelegenheit der Uehersendung des Honorars mit,

dass, da das Jahrbuch noch immer nicht die Kosten einbrächte

und ein besonderes Opfer verlange, Brockiiaus im Zweifel sei,

ob er dasselbe nach Beendigung des laufenden Jahrganges noch

fortsetzen werde; er bitte sich aber Bedenkzeit bis zu Ostern

aus, erst dann wolle er sich definitiv entscheiden — ohnehin

werde ja der laufende Jahrgang schwerlich vor Ostern in Druck

vollendet sein! Ich antwortete ziemlich brüsk, indem ich

bemerkte, dass ich beim Abschluss des Contractu nicht erwartet

hätte, dass eine Firma, wie die BitocKiiAus'sche, wenn sie ein

bereits bestehendes Journal übernehme, dessen Aussichten leicht

zu berechnen wären, schon nachdem kaum der zweite Jahrgang

begonnen, dasselbe wieder fallen Hesse. Tch deutete dann die

Verletzung des Contractes an; zeigte, dass die Forderung den

Termin der Entscheidung soweit hinauszuschieben unsinnig sei,

da die Mitarbeiter bei Zeiten unterrichtet werden müssten etc.

Kurz, ohne unhöflich zu werden, sagte ich Herrn Brockhaus die

volle Wahrheit. Ich setzte dann als Termin definitiver Ent-

scheidung den 15. Januar 1864 an. Denn kraft contraetlichen

Rechtes Brockiiai;s zu nötigen, noch einen Jahrgang jedenfalls

herauszugeben, hielt ich nicht für ratsam. Und ich glaube, dass

Sie mir darin beipflichten. Auf diesen Brief von mir habe ich

nun vor ein paar Tagen die Antwort von Brockhaits erhalten,

dass er den von mir angesetzten Termin aeeeptire, und er fugt

hinzu: „icJi hoffe, dass wir dann vielleicht unter geringer Abämlerung

der Bedingwagen zu weiterer Verständigung gelangen/'

Ob unser Journal fortbestehen wird, ist trotz alledem sehr

zweifelhaft. Ich kann nämlich nicht läugnen, dass ich alle Lust

und Liebe zu der Redaction verloren habe; und ich so fast nur

die Lasten derselben empfinde. Und diese sind um so grösser

je weniger ich hier am Orte irgendwelche Unterstützung habe.

Was die litterarisehen Hülfsmittel angeht, bin ich hier viel übler

als in Marburg daran Auch jede persönliche Hülfe

fehlt, da kein Mitarbeiter hier in Leipzig ist. Zarnoke, an den

allein zu denken wäre, hat mit seinem Centralblatt selbst voll-

auf zu tun. Dazu kommt, dass raeine akademische Stellung mir
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hier viel mehr Arbeiten auferlegt. Ich bekomme hier alle Vor-

lesungen zustande, muss für einen grössern Cyklus sorgen, habe

deshalb noch längere Zeit neue auszuarbeiten etc. Nun hege ich

doch den Wunsch endlich auch einmal an die Abfassung eines

grössern Werkes zu denken. Wie kann ich aber auch nur die

Zeit zu den Vorstudien finden, wenn selbst die von den Arbeiten

für die Vorlesungen mir übrig gelassenen kärglichen Musse-

stunden die Tätigkeit für die Redaction des Jahrbuches mir

raubt? — Andrerseits freilich würde ich das Aufhören des Jahr-

buches für einen wahren Verlust für unsere Wissenschaft halten.

Vor allem fragt sich natürlich ob die Modificationen des Con-

tractes, die Brockhaus stellen wird, die Fortexistenz möglich

machen. Ferner muss er sich, wenn man sie acceptiren könnte,

auf ein paar Jahre verpflichten. Ob ich selber aber eine solche

Verpflichtung übernehmen kann, das ist die Frage. Ich bin

freilich noch unentschlossen. Aber es wäre mir sehr lieb und

sehr im Interesse unseres Unternehmens, wenn Sie einmal über-

legen wollten, wer wol die Redaction übernehmen könnte und

möchte, für den Fall, dass ich selbst mich für die Dauer nicht

dazu entschliessen könnte. Es würde mir sehr angenehm sein,

wenn Sie mir Ihre Ansicht möglichst bald mitteilten. Es ver-

steht sich, dass ich in jenem Falle sehr gern in eine solche

Stellung zu der Redaction wie Sie dieselbe bisher einnahmen,

treten würde, d h. mit Rat und Tat das Unternehmen unter-

stützen
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SITZUNG VOM K JULI 1890.

Herr Meister trug vor über „Beiträge zur griechischen Rpigraphik und
Dialektologie".

Herr Stehtooiifp berichtete über die Reise des Barous von Grünau nach
der Oase Siwah.

Herr Lipsiis legte Nachträge des Herrn Blasr zu Berichte 1898 S. 197 vor.

Herr Gklzer hatte eine Abhandlung „Die Genesis der byzantinischen

Themenverfassung" (wird in den „Abhandlungen 14 erscheinen),

Herr Böhtlixok einen Index zu seinen in den „Berichten 11 erschieneneu

Abhandlungen eingeschickt.

Ebenso wurde ein kurzer Nachtrag von Archivrath Distel zu Berichte

1894 S. 227 angenommen.

Richard Meister: Beiträge zur griedriscJten Epigraphik und

Dialektologie. I.

Wiesenverp&ehtong in Thespiai.

Im Museum von Erimokastro befindet sich auf einem vom
(poovoiov (unterhalb der modernen Stadt) stammenden Stein ein

Volksbeschluss der Gemeinde von Thespiai über Wahl einer Kom-
mission zur Verpachtung städtischer Wiesen und eines Nym-
phaions, ferner der Bericht über die durch die Kommission voll-

zogene Verpachtung und endlich das Verzeichnis der Pächter

und des Pachtzinses mit Angabe der Bürgen und, wenu die

Pächter Frauen oder Unmündige waren, mit Angabe ihrer Ver-

treter. Herausgegeben ist die Urkunde von Colin im Bulletin

de correspondance hellenique XXI, S. 553— 568. Sie stammt,

wie mit Colin zu urteilen ist, aus dem letzten Viertel des

3. Jahrh. v. Chr. Ich wiederhole im Folgenden den Text mit

den Ergänzungen Colin's und notiere in der Anmerkung die

Stellen, an denen ich von Colin abweiche.

('hodotio uo^ovxog diovvöiog Avaiao iks^t' imSti a h(<s&gmSiq

tüv nvaiov
J

öttOtieUdtixt) vnaou öh iv rij ^[dot]^!'! 7r[p]opßf/<J<^>«,

*] xlg tut ßttteixrj [t]ü»i> liftßißa][6mtovy vnoyqd\\\aa^i]\ xüg [avrj«£

Phil hUt CImm 1«99. 10
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(xiC&toatog, dedo%\h] tot duuoi ccQxu\v iXia].d,

rj xoig uv6(Mt[$ fit]

i» vea\r\iQVtg\ Tc(e)vx\i)\xovxa fexitov xi] yQunpuxiaxa{v ^ vf] (üzeqov

z\oi]ux\ovt\a JrexifoV
|
x]iög de axu&e\nug (UiffOÖxJ»; xmg nv[ag

x]l(\x XUv]
|

7TQÖQQEIÖIV, XttO' C£|/ Xt] TO 7T0OTf0OI/ flffUafoaafrl}

'

^uöthbtfj; de xq xo wvfpffiv t[6 iv Oegnjg]'
\
xotg pev nemxevov-

xeooi xi} TteTtotovxeiOOi xu ig xug itQOQQelai(og), % xa ße[lX](oin\tj]^

xäg \av\xäg (xiO&ioöiog ioaeifiev uvxvg vrtoyQutyaö&ij , naqiovxeaai

uvxoig' oTtoxxa dl xa
\
tcnlxevxa lav&t, ivßüai] xäv uq%uv xu& u

iü xu <pi)veixi) ctvxfi <Svv<poqov elfiev" oxi de xa
||
uvaX<a<Stov&i iv ovxu,

anoXoyioaofh} nbx xaxomag.

Qeoöoxw uo%ovxog^ pttvog
\
'AXXuXxofievi(o' «o^a, 'EqpavXog

EvuyyeXu), Eixtuomv Aiowcim, Mvadiav Mvaaiyiv\eog]^
\

youp-

uaxiOxug ^Eoftutog Evu^duo^ iv(i)ßuae xiog \n]vag \xu)\g iv
r

I\paQ-

xAftis(V) xtj to vvvqnjov xb [iv]
|

(beoiTjg xaxb tpuqpiö^u tcü ddpa

xij xug ngoQQetßig xag v7taQ%ü)Gag , xföv ftev it[v\dc&v xccg i[ixl\

^EvnedoxXeiog aoypvxog, xS> de Wfgp| ij]w xug im Xagonlva uqxov-

15 to$. Tvt vneyQutyuvdo
||

xr\ ifu<s&(oCuvxo. TIqüxov nvutav Euiov

Avxiytovog xug uvxüg vneyodi\f\ a\xo nooö xdxag Teipo-

xqdxeig ^EqyotplXu). Aevxeoov AoMSxoxQixog Nixavog Seißt^og \ivi\ßu

B\ . . . itqoa
J
xdxug 'AnoXXavldug ^Agfiodlto^

<

Rbdiov
t

AyeG6xo6x(o.

Tqixov OtXav OIXtovog xug uvxü\g v\ite youtyuxo jrEjrEBOU*'

jrooffTaT«$ Eioodoxog Fudtnölio. Tlexqaxov OIXtav 0lX(ovog xüg

avxug v[7ie\yiid\"tl>axo B . . . nqoaxuxag Efyodoxog Fadtoala.

so nivitxov Mvuaiyiveig &eodd>QQ)
||
\xu\g avxug vTteygdtyuxo l~ET0ö

ngoaxuxug IJiclag Aa'ix\qu\xeog &eißi)Og. "Exxov (toi»)

Am>\ vvöod]ü)Q(o Zamvo« Aiowolto, (a) ccdeX<pei(^ xug avxug vneygu-

if»«ro B&&B$$$$\>' 7Tooo-T|«Ta?l IIoX(a[g
\
'Ayxi\uo, Zuurtlag

£ü)6t7t6Xwg' nugetuv ZwTtvftt} x&v (pllcov IJoXeug l4ojrt«o, Eataalug

\Gin\6Xiog, Aiovvatog Aiovvatto. Evdopov Mvuaiyiveig Sfodiogu)

xug avxug vneyoccipax\o]
\

ngoGxdxag Tltaiug \Aai\x[(iux]eog

Seiß7}og. "Oydoov xbv Aiovvcodiaoa) Z(o\7Cvga\ z/<ovvötJa), a]

25 üäeX<ped, xäg avxug v\nty]gu^uxo fl"EjT B$$$$' ngoCxdxag

TloXiag 'AqiIuo, £[a(oc(ag\ £<act[n6\ Xiog' nageluv Zctnvgij xüv

(plXfdv TloXiug 'Aqxiuo, Zatoaiag SiaainoXiog, Jiovvaiog Aio'vva(u).

"Evaxov Seoxifiog Seoxifuo xug uvxüg v7tey[g\dr\>axo VElB

ngoo\xuxug\
j
Aev^tag nov&twvog. Aexaxov Seoxi^iog Seoxi^iui

xug uvxüg vneyoutyaxo B$ ' 7TQOo[xdxag\ Aev^Cag Ilov&iwvog.

*Evdixaxov
\
E[ood]oxog Fudaalto ivtßa Tv$$£' itgocxdxug

\
OiXu>v\

so <t>{Xa>vog. A\v(o]dix\u]xov [£iftvXog\ . . . iiovog xug uvxüg vite-

yo«ty>aT[o] rEfEö' 7tQo(axdxug) ^AXe^ldu(AOg 'AXeiid[u] fia. Tgiaxrr
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öixaxov xbv nov&odono Svftlag, Ttidiog, xol naiSeg fZovftooor«,

rag avxag vnty$a\\fav\&o l~E£* itQOöxuxag 'AQiGxoylxav IloXvxXtöao

&t<sfitvg,
t

laQUiv Aitovog' rcaQelav'x&v <plX(ov Mv\aOi]\yivHg öfodcooco,
r

lmto^,£vl6ag 'OXvvnLtovog , 'A&aviag StoSi^yta. IkxxafiS6%i}dt%axov

EiyivXog
\

. . . itavog xag avxüg vit£y(>dtyaxo\ . . .]* nqoaxaxag AXt^l-

öafiog AXti-iödiiG). Ilevxsinjdtiiafaov]
||
xbv riov&oöoxco Sv(i[(a\g, 35

P\66iog
y

x]ol naiStg, xag avxag vntyQafyt TTooGtumg

*Ai£icxoyix[<üv\
|
IloXvxXiöao ®i<sß[tv\g,

t

IaQcnv Alavog' nufiuccv x(bv

cptXütv Mvaatyivtig Oforfwoo), *hvnoptvto\ag~\
\
'OXvvitluivog, 'A&aviccg

SioJ-i^ycn.
t

Eöxt}öixaxov TTgog Tlv&tovog ivißa Jtpotf-

Gxaxag
|
AovaiiLaypg Mi%\l\vao.

t

Enxaxri6ixaxov OiXav OCXavog

xag avxag viuyQutyaxo {H> . .
j
rtfiOGxdxag Tlxalav /Jaöt^a^w.

'OxTOJCifä&wrrov xbv ^lG^£ivo\6\mQta A[i\voq>tXa, d &vydx[uQi
\\
x\ag *o

avxag vmyQutyaxo itQOGxdxag Q>ig€ig
t

Tit£(>ß6X(o
, 'Agit«?

MsvtaxQOxco' Tcagtig Aivo\[<p]lXtj *AQitag, 6 dvslq. *EvaxT\6i%axov

&{Xa>v <&{X(ovog xag avxag vmyQcttyaxo 00' nyoGxdxag
j
J7rW&>v

TJaaifxuio). FixaGxbv xbv 7<J/mvodcooü) divocptta, d &vyaxttQ, xag

avxag viceyQatyaxo
\
&B&' nqoGxdxag Oigug

<

Tntqß6Xuy
,

'AQ%lag

MeveaxQoxca' twqsiq AivoylXrj
%

Aq%taq
y

6 <&m[/o]. "Eva [xtj
| |

fixaoxbv xbv [Fift]nnläao Q>QOvvi%(a AoQxcovog, iyyiGxa cpäGa

(lutv, xag avxäg v7ttyq\at\)axo]
||

ngoaxuxag * Podcav *Aye- v>

arooro)' itaqug 4>oovi/t7c/a [Mws]<av Ihiölao, 6 <Wo. Abv\x£qov

%rj ftxa]\Gxbv xbv &£Q€xXeTog TfoXiag, 6 däeXyeog, xag avxag

vntyfpcetyaxo HQOGx[dxag]
|
Jtovovaloi. TqIxov

%r\ SixaGxbv xbv Ftp,mtt8ao 0QOWixKa) doQtuavog, iyylax[a <paGa

ffytev, xag avxag\
\

viuyQatyaxo . . .
.' [n:o]oo*TaTac. * Fod&v *Aye-

ßXQoxto' naQtg Ogovvixta MvGav /7[ft<?/ao, 6 dviio. IlixQaxov]
\

Titi fi*ci<$xbv
[

f

J*>d]a>v *AytGXQ6xa ivißa rE£££C>' itqoaxdxag

I1og&(g>v [7$ wv<pfiov\
||

i{iia&a>öa\ t]o KaXXi- so

HQuxetg &£oq)dv€og itQOOxaxag KX— — — — — —

.

Z. 2. 3 ergänze ich [ipßeßa]6vTtov ; Colin: ,je ne sais, quel verbe

suppleer si la fin de la ligne 2, le sens est en tout. ca«: quelqu'un

I>armi ceux qui louent en ce moinent lea pres. 11 — 3 APXAI ergänze ich

zu &Qiu\y iX^a]\&rn Colin: ä(fxat[(}iGiua9]\ri. — 7 Colin: 7tsnotovT£taai.

— 9 Colin: aitixtvxaitov&i. — 12 ENBA*E verbessere ich; Colin:

hßaot.

Z. 1. Wir lernen aus der Inschrift das böotische Wort
für „die Wiese" kennen: 6 nvag; das maskulinische Geschlecht

geht aus dem Artikel bei xag itvag 5, 12 und den Zahlwörtern

im Verzeichnis: 7toaTov nvdtov 15, devxeQOv 16 u. s. w. hervor.

10*
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Gemeingriechisch entspricht r) noia (noa) „Gras"; an zwei Stellen

jedoch (Xen. Hell. 4, I, 30; Plut. Ages. 36, 5) wird iv noa xivl

(ev xivi noa) xaraiuta&ai gebraucht mit dem Sinn „auf einer

Wiese lagern"; da an diesen Stelleu das grammatische Ge-

schlecht nicht bezeichnet ist, während andrerseits t) nola [noa\

wo es mit bezeichnetem femininischen Geschlecht steht, tiberall,

soweit die Lexika uns über die Stellen unterrichten, „Gras",

nicht „Wiese" bedeutet, so ist die Annahme zulässig, dass dem

böotischen 6 nvag „Wiese" auch gemeingriechisch ein Wort 6

nolag (noag) „Wiese" entsprach, von dem an den angeführten

beiden Stellen der Dativ noa. abzuleiten ist. — Bemerkenswert

ist in dem Worte nvag auch die böotische Verwandlung des vor

folgendem Vokal stehenden 01 zu t>. Als ich meine Grammatik

des böotischen Dialektes schrieb, lag noch kein derartiges Bei-

spiel vor (Gr. Dial. I 236), jetzt ist ausser nvag auch Bvtox&v (aus

dem Heiligtum der Athene Itonia bei Koroneia) IGS. I 2864

dafür bekannt.

Z. 2. 3. [ifißeßa]6vrtov „derer, die (in die Pachtung) ein-

getreten sind", d. h. „die (die Wiesen) gepachtet haben"; das

böotische Partizip ßißatav ist in der Trophoniosinschrift von

Lebadeia (IGS. I 3055, Z. 5: xaxaßtßaav) überliefert. Zu diesem

Verbum gehört das Futurum ipßuoco (att. ifißrjifto) „ich werde

(in die Pachtung jemanden) eintreten lassen", d. h. „ich werde

verpachten", in der thespischen Inschrift IGS. I 1739, Z. 10, der

transitive Aorist ivißaca (att. $vlßr\aa) „ich liess (in die Pachtung

jemanden) eintreten", d. h. „ich verpachtete", in der vorliegenden

Wiesenverpachtung Z. 12, der intransitive Aorist ivißav (att.

ivißrjv) „ich trat (in die Pachtung als Pächter) ein", d. h. „ich

pachtete", IGS. I 1739 I Z. 3, 5, 9, 14 und oben Z. 16, 29,

37, 49, das in Rede stehende Perfect ipßißaa (att. iftßißri%a\

sowie das Nomen tpßaoig „Pachtung, Pachtzins" IGS. I 1739,

Z. 12, 13, 18. So ist böot. i^ißGari (oben Z. 9, 12) = titofrßHSn

(oben Z. 5, 6), ifißaptv (oben Z. 16, 29, 37, 49) = fiia&toöaafh}

(oben Z. 15, 50), fyßaotg („Pachtzins" IGS. I 1739, Z. 12, 13)

= tuo&üxsig („Pachtung" oben Z. 1 ,
„Pachtzins" oben Z. 3, 8).

Während aber pioSüGt] und fiio&axsaa&i} die allgemeinen Aus-

drücke für „verpachten" und „pachten" sind, bedeutet ifißuCt)

und ifißüfjtfv zunächst im engeren Sinne „neu verpachten" und

„neu pachten" (so deutlich oben Z. 9, 16, 29, 37, 49; dagegen

im allgemeinen Sinne oben Z. 12); im Gegensatz dazu wird im
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engeren Sinne für „wieder pachten" ein dritter Ausdruck ge-

braucht: vnoyQatyaöfhi rag avxag fu<Jt>w<J*o?, eigentlich: „für den-

selben Pachtzins (die Pachtung) unterschreiben", d. i. „für den-

selben Pachtzins durch Namensunterschrift die Pachtung wieder

übernehmen" (oben Z. 15: nqäxov nvdwv . . . rag avxag vmyQcc-

rpaxo; 7i. 17: xgixov u. s. w.).

Z. 3. 4. uQxa[v lAeo*]^^. Colin: „A la fin de la ligne

3, les lettres APXAI etant certaines, je ne vois pas de restitu-

tion possible en dehors du verbe d^yatgtOid^o). Les lettres OH
an debut de la ligne suivante indiquent une forme moyenne

ou passive. J'exclus l'infinitif present, parce qu'il indiquerait

une election a renouveler periodiquoment; l'aoristo moyen a^aiocota-

oaa&rj parait bien long pour l'espace a remplir; il ne reste plus

alors que le parfait passif aQxaiQiaid<s&ri ." Aber das Perfect

ist der Bedeutung nach unpassend, da nicht die Vollendung

sondern das Eintreten der Thätigkeit beschlossen wird. Auch

hat die Inschrift an allen übrigen Stellen in Uebereinsthnraung

mit dem Landesdialekt y für gemeingriechisches diphthongisches

ui; nur das zweisilbig gesprochene a'i in
f

£p/ttmo£ 12, ^cuxfpa]-

uog 20 und naidtg [aus Ttdfiütg] 31, 35 ist diesem Lautwandol

nicht verfallen, in Uebereinstimmung mit dem bekannten böotischen

Gebrauch (Gr. Dial. I 240). Endlich ist das Verbum apjjtap«-

otdfa bÖotisch nirgends bezeugt. Ich habe deshalb «px«[v

iXic\&r\ geschrieben; die Pachtkommission heisst dgrfa^ vgl. Z. g, 1

1

nnd IGS. I 1739, Z. 7, 10, 11, 17; da« Verbum ikia^rj liegt

böotisch vor in dvekifi&r} IGS. I 3172, Z. 119. 120, 160.

Z. 7. ntnixtvovxeoöi und Z. 9 aicCxEvxa ttovO/. Colin,

der amitviaitov&i schreibt, bemerkt: „Le verbe ittxevw est nou-

veau; il a pour contrairc dnixevxalm
,

qui est aussi un cnr«|.

Le sens de Tun et de Fautro est indique assez nettement par

le contexte. Les deux verbes, malgre la presence d'un T au

lieu d'un O, se rattachent a mC&opat, et expriment Tidee d'etre

fidelo ou infidelc a ses engagements." Aber nicht blos die

Schreibung x statt 0, sondern auch die angenommene Bildungs-

weise beider Verben ist Anstoss erregend. Für ein tmixtvxulto

giebt es innerhalb der griechischen Verbalbildung kein Analogon.

Ich stelle ruxevo) „bewässere" zu itlva „trinko", mnldMo „tränke",

itiaog „Wiese" und leite es von *7tix6-, ai. pitd- „getrunken" ab,

wie z. B. tpvxtvoa von ipvxo-, mit derselben Bedeutung wie

noxCfa „bewässere" von Jtoto-. Von mxtvta „bewässero" ist
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aitlxevxog „unbcwässert" gebildet. Wir erfahren also, dass die

Wieseupächter verpflichtet waren, für die ordentliche Bewässerung

der gepachteten Wiesen zu sorgen, und dass nur die auf Er-

neuerung des Pachtvertrags rochnon durften, die die Bewässerungs-

anlagen in gutem Zustande erhielten, wie dies von den Pächtern

des heiligen Landes von Herakleia (GDI. 4629 I, Z. 130) mit

den Worten verlangt wird: xeeg 6h zgccyiog xag diu x&v ^wpon'

QitoOag xcu xmg $6<og ou *ttxa<S%ai\)ovxi ovök dictOKatyovxi töi

hvdaxi ovdi i(ptQ%ovxi xb hvd(OQ ovdh tt(pl$ovxi' avxo&ccQtovxt de

hoaaaxig xa ditovxai xcc Jtap xcc avxav ytoqUi qIovxcc.

Z. 7. iteitoiovxtiGGi (Colin: mitoiovxnaai) steht für lunoiov-

xeact (vgl. nenixsvovxeooi, 7, naQiovxeaot 8); wir wissen, dass die

geschlossene Aussprache des f, die durch die Schreibung u aus-

gedrückt wurde, nicht nur vor der Lautgruppe 0 + Muta und

vor folgendem Vokal, sondern auch an andern Stellen im böo-

tischen Dialekte eintrat, vgl. Gr. Dial. I 242fr., P. Kretschmer,

K. Zschr. 31, 441 Anm.; zu den von mir Gr. Dial. I 243 ob.

nr. 2 angeführten Beispielen sind jetzt hinzuzufügen: 'OfpttXHfw

fDitt: '0(jP£<t>Aft>a)] IGS. I 3068, Z. 11 und 12; Evfnxiac ebd.

2730 in einer Inschrift, die nicht unter das 5. Jahrh. v. Chr.

hinabdatiert werden kann, vielleicht sogar noch in das 6. Jahrh.

gehört; SevctQtlxto obd. 4157, Z. 5 und Faaxvfutdovxlto ebd. 2723,

Z. 5 (vgl. Fick-Bechtel, Personennamen S. 127 Anm.). Diese

Schreibung hier vor ao in Thespiai anzutreffen, darf umsoweniger

auffallen, als sie in Thespiai im Stadtnamen (Setomri) und auch

sonst beliebt gewesen ist.

Von den zahlreichen Eigennamen der Pächterliste will ich

nur zwei zum ersten Mal begegnende erwähnen. Fad6a 10

g

18, 19, 29 ist ein Kurznamo, der, wie die verwandten böotischen

Kurznamen Fddav IGS. I 2781 und Fccötav ebd. 3065, auf to

SaÖog „Gefallen" oder fecö- „gefallen" zurückgeht. In der Bildung

schliesst er sich den Kurznamen von der Art Ti^üiog^ 'E^rjaiog,

Jtböiog, Zoxsiag an, die von Vollnamen wie Ttfiriaidijfxog^
<

E^^r
l
aictvct^

Jfool&tog, ZoaötHQaxyg abgeleitet sind, nach deren Analogie auch

ein Vollnamen wie z. B. *F«d(oalfaog gebildet werden konnte. —
TiQog (Colin: Ttqog) 37 gehört zu den Eigennamen Tifaig, TrjQlag^

Tißevg u. a. (Fick-Bkohtel 265), die wir auch in Böotien finden,

vgl. Trftiug Chaironeia IGS. I 3300, Z. 24, Plataiai ebd. 1706.

Die Schreibung TCgog zeigt uns den Vokal der Stammsilbe über

die durch böotischcs « bezeichnete Lautstufe zum i vorgerückt,
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wie wir für diesen vorgeschrittenen böotischen Lautwandel (Gr.

Dial. I 2 24 ff.) in dieser Inschrift auch noch in ir«Qig 48 (neben

itctQcig 40, 43, 45) ein Anzeichen treffen. Ueberhaupt herrscht

in der Bezeichnung der -m- und -1- Laute Verwirrung, vgl.

ritioiag 45 neben ITtolag 20, 24; Teipoxpcaeig 16; Dativendung

7tp[o]pp*Äf<V>fi 2; <t>Qovviytia 45 neben Oqowtxla. 44, 47, 48, wo
auch die Dativendung -et (45, 48) statt der böotischen -r\ für

den Dialekt der Inschrift bezeichnend ist In Thespiai schrieb

man am Ende des 3. Jahrh. v. Chr. gelegentlich schon ganze

Inschriften in attischem Dialekt (z. B. das eine Stück der Nika-

retainschrift, IGS. I 3172 VI(A); es ist daher begreiflich, wenn

Sehreibungen aus der attischen xotvi) um diese Zeit auch in den

böotischen Texten mit unterliefen und in die Orthographie Ver-

wirrung brachten.

Tempelgesetz ans dem Tempel der Despoina in Lykosnra.

Das Tempelgesetz von Lykosura, das Bestimmungen über

den Zutritt zum Heiligtum der Despoina und über die zulässigen

Opfer enthält ist von Leonardos in der
y

E(pi)(i(Qig uQyjuiQkoyi%i]

1898, Sp. 249— 272, Tafel 15 herausgegeben worden. Die In-

schrift ist an manchen Stellen schwer zu lesen; Schuld daran

sind nicht nur die zahlreichen Beschädigungen des Steins, sondern

auch an vielen Stellen mehr oder weniger deutlich hervortretende

eingemeisselte Striche, die nicht zu den Zeichen der Inschrift ge-

hören. Auch Leonardos bemerkt (Sp. 261) zu dem 3. Zeichen

von MYEZ0AI: „vitotpciivovxcu inl tod ki&ov toatl «ftvdo« uva

iyyr\ divrsQag xct&itov yQafA(irjgy
cUA'«? t«vt« dtv nuqijp^tv nokkijv

maxiv xooovna nükkov, ööov xal akkctg avwpaktag (pvatxag gpf'p«

6 kt&og" Wenn man aber dazu bedenkt, dass an zwei Stellen

die Oberfläche des Steins durch Wegmeisselung früherer Zeichen

so stark zerstört ist, dass der Steinmetz darauf verzichtete diese

Stellen aufs neue zu beschreiben, so dass gleich zu Anfang des

Textes, Z. 2, ein Raum in der Breite von 17 Buchstaben und

Z. 12 ein solcher in der Breite von 7 Buchstaben leergelassen

ist, ohne dass der Text eine Lücke aufweist (Leonardos meint,

an beiden Stellen habe der Steinmetz beim Einmeissein begangeno

Fehler, Dittographien oder dergleichen, nachträglich weggemeisselt),

so wird man zu der Annahme geführt, dass der ganze Stein

früher eine andere, zu Gunsten dieses UQog vo^iog weggemeisselte

Inschrift getragen hat und wir in diesem Stein eine Art Palimpsest
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vor uns haben. — Die Zeichen, die schön und regelmässig ge-

staltet sind, gehören dem ausgebildeten ionischen Alphabet an;

ihr paläographischer Charakter (h und / werden nirgends mehr

geschrieben, A hat den gebrochenen Querstrich, <t> dio nach oben

und unten über dio gewöhnliche Zeichengrössc verlängerte Hasta)

verbietet die Inschrift über das 3. Jahrh. v. Chr. hinaufzudatieren,

während andrerseits dialektische Gründe (vgl. Gr. Dial. II 80 ff.)

dagegen sprechen sie unter das 3. Jahrh. hinabzurücken.

Die Ergänzungen in der folgenden Umschrift stammen von

Leonardos.

Jiüitolvag.
\

(Leerer Kaum) Qiazco
|

nccotonriv i%ovrctg iv zb uqov zeig
\

f> /leonolvctg fit) ^p[v]<y/«, ooct \pri iv\ tti>[a|#ffi«, ftijde 7top<jpvp£[o]i>

etfutzißfibv
|

ftr/df «W^t^vch/ fiTjoe [niX^uva, ixijdh V7n> dtJjtwcT«, ni)di

\6]axzvXiov' Ö'av ng
J

itaaiv9i] eytav [x]t xebv u CxaXu [x]a>Ava,
j

10 ttva&izco iv zb hqov' fir}6h rag [zql] %ag ccpnmXeyfUvag jtijdf x*xa-

Xv[fi\lfiivog' (trfö ävfact naoq>iqr]v' prjde
\

ftviafca (Leerer Kaum)
xvivOctv fttjdf &ri\Xa£ofiivc(v' zog 61 dvovxag rcofs] #tJ[ij] flu» gpc&Oaf

15 iXcaca, pvorot, x»jp/o[*], oXoaig
|
c([iQ]oXoyr)(Uvuig, «ycrAp«r[i],

\

pa-

xtovoi Xevxuig, Xv%vloig
9 9vfiiu iiaGiv

,
[J]/KVpi/«t, aQoofxuOiv' zog de

9\y] ovxag zeit Jeonotvat dvpazet &v[r}v]
\

\>i)Xea, [kvxa], g

xai x . .

Z. 4 Die auf der Phototypie sichtbaren Spuren weisen mehr auf

[fit) iv], wie auch Leonardos liest, als auf f^q iv]. — 5 noQyvQf\o]v
Leonardos; die Phototypie zeigt auf der Stelle des |o| auch Striche,

die zu einem [«] gehören. — 6 ^yflf fj]v6p schreibe ich; Leonardos:

ft^[i]v6v, er denkt aber selbst auch (Sp. 258) an die Lesung ttv&fqjrov

(„6 %a>Qog (fctivfrcci rnas tvQvrsQog 7; Ttgbs t") und vergleicht den arka-

dischen Eigennamen i'aijvd Le Bas-Foucart 352*.

Bekannte Eigentümlichkeiten des arkadischen Dialekts sind

bewahrt in den Endungen des Konjunktivs auf r\ {nagiv^r] 8),

des Dativs auf -01 (fivQzoi 14, xt}q(o\i] ebd.), des Dativs auf -vai

(fAttxcnvai 16), dos Accusativs auf -og (x£xaXvii\ti]ivog 10. 11,

zog 13, 17), in der Flexion der Verba contracta nach Analogie

der Verba auf -pi (xvivöav 12, pvia&cu ebd., xqUofati 14), in

den Formen der Präpositionen nog 13 und iv (4, wenn dort das

undeutliche Zeichen 1 zu lesen ist; Z. 3 und 9 steht iv), in der

Anwendung des Stamms o ro- in relativischer Function (zwv 8),

in der Konstruktion von Iv {iv) mit dem Accusativ (eV to Uqov 9)

und im Gebrauche von ti d' üv (7). Die Endungen -ta in
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av&ta 1
1 ,

drjtea 1 9 waren vom arkadischen Dialekt zu erwarten,

-v#- statt -AO- in naqiv9ri 8 ist als Zuwachs unserer Kenntnis

des Dialekts zu begrüssen, v lyik%. in &v(ua(iaaiv 16. 17 und

ccQ<otut6iv 17 spricht nicht gegen den Dialekt (Gr. Dial. II 40;

W. Schulze, Berl. Phil. Woch. 1890, Sp. 1470). In der Unter-

scheidung der Endung des femininischen Genetivs der -«-Stämme

(JsanoCvag 1, 4) von der Endung des maskulinischen (^Qiaxokav

Lykosura
1

Eq>. ao%- 1 l01 ) stimmt der Dialekt von Lykosura

zu dem von Mantineia und Stymphalos, während der von Tegea

nur im Genetiv des Artikels (tag) noch die ursprüngliche Femi-

ninendung bewahrt hat, alle femininischen Nomina aber der

Analogie des Genetivs der Maskulina (auf -av) folgen lässt. Da-

gegen ist dem arkadischen Dialekt, soweit wir ihn bis jetzt

kennen, fremd die Infinitivendung -r\v {naqkoTtriv 3, naotpioiiv 1 1),

die wohl von dem benachbarten Elis her nach Lykosura gedrungen

ist. Die Form iv mit dem Accusativ (Iv zb Uqov 3, 9) könnte

ebendaher bezogen, aber auch ein erstes Anzeichen der achäisch-

dorischen %oivr\ sein (wie in der tegeatischen Inschrift GDI. 1233).

Der Inhalt der Inschrift bereitet keine Schwierigkeiten. Be-

merkenswert ist die Kürze des Ausdrucks in dem Satze (9 ff.):

(ATjdh tag [tQ(\%ag ctpTtmkeyftivag fojdi xexakv\ fi\fiivog für: fojoi

{naoionr^v yvvatTtag) xeeg xol%ag ap7tt7tkiyiiivag pijdh («vSoag zag

mqpaXag) HtTtalvpiiivog. — Dass arkad. okoaC 15 dem ion. ovkal

und att. 6kaC „Opfergerste" entspricht, und dass jene beiden

Formen auf eine ältere *6kful zurückgehen, hat Leonardos

Sp. 265 f. bereits richtig ausgeführt. Nur durfte er nicht arkad.

okoal aus HkSat durch Wandel des Digamraa in o entstehen

lassen. Keines der von ihm angeführten Beispiele ist für einen

lautlichen Uebergang von £ in 0 beweisend. In don Eigennamen

wie "Oa£og ist o nur ein annähernd entsprechender Ersatz, mit

dem im ionisch-attischen Dialekt das £ anderer Dialekte graphisch

bezeichnet wurde, wie später das v in römischen Eigennamen

( yigoa. £egotkwc u. a.) so umschrieben worden ist. Aus *6kJ-cc

wäre innerhalb des arkadischen Dialekts bkü geworden, wie in

ihm aus Zevfo-: |evo- (Gr. Dial. II 109) und aus xoqJ-ü-: xoo«-

(Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1896, S. 264) geworden ist.

Arkad. ökod geht vielmehr auf die Form *oA*.f«- zurück (6A>Y<-

zu okeJ-a- wie z. B. xevfo- zu x«i>£.Fo-), die mit dem thematischen

t gebildet ist wie *6k€J-6g: 6ko6g; aus *6kt£u- ist durch Vokal-

assimilation okofee-: ökoa- geworden wie aus Hkifogi *6kofog:
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ökoog, und es zeigt sich, dass Joh. Schmidt (K. Zschr. 32, 333)
mit Recht bei der Assimilation, durch die oXoog entstanden ist,

eine Mitwirkung des ersten 0 angenommen hat. — a[ig]oXoyrj-

pivcug erklärt Lkonardos richtig von alga „Unkraut, Lolch"

und vergleicht gut xctQTtoXoyti

v

; wie man divdQct xaQnoXoyovfUva

„Bäume, von denen man die Früchte abliest" (Theophrast, Aixiai

7t. <pvx. 1, 15, 1) sagte, so konnte man auch oXotcl aigoXoyr)fUvat

„Gerste, die von Unkraut gereinigt ist" sagen. Zwischen der

Gerste wächst oft Taumellolch (Tollgerste, Twalch), dessen

narkotisch-giftiger Samen Erbrechen, Schwindel und Delirium bei

Vieh und Menschen hervorzubringen vermag. Wie der aus dem

Brotgetreide sorgfältig ausgeschieden werden muss (vgl. atxoi

xa&aQOi (dfxov Theophrast, 'Ioxoq. n. <p. 8, 4, 6), so soll auch

die darzubringende Opfergerste von seinen giftigen Körnern ge-

reinigt sein.

Opferinschrift ans dem epidaurisclien Asklepiosheiligtum.

Bei den Nachgrabungen im Asklepiosheiligtum zu Epidauros

ist im vorigen Jahre eine Opferinschrift älterer Zeit zu Tage ge-

kommen, die Kabbaihas in dem neuesten Heft der 'E(pr^uQiQ

ctQxaioXoytxri (1899, Sp. 1 ff. mit Tafel 1) herausgegeben hat, Sie

befindet sich auf einer oben und unten gebrochenen, rechts und

links vollständigen Stele von weissem Kalkstein und ist in

schöner Schrift örot^oV, jede Zeile mit 19 Zeichen, geschrieben;

h erscheint in der geschlossenen Form B; q als R; der gedehnte

/-Laut wird ausnamslos wie der kurze durch E ausgedrückt; der

urgriechische oder idg. gedehnte «-Laut ausnahmslos durch O (^AnoX-

Xo\ vog\ 4,ßofiov 20, 2 1, Akk. S.ßöv 20, 2 1, Dat. S. rot 7, 24, &101 7, 29,

'AoxXamöi 24, Gen. PI. anvQÖv 8, 25. 26, 3 PI. Irapcr. cpEQoo&o 13,

dovxo 14, 16. 17, Kv&ivTO 23. 24, TtaQ&ivTO 28, qpt[po0]$o 30),

dagegen der auf griechischem Boden durch Kontraktion aus o -f- o

entstandene lange o-Laut meistens durch OY (q>Q0VQ0ig 16;

Gen. S. ßofiov 3, 2 2
}
oivov 9, 26. 27, xov 10, 13, 2 1, 2 2, Ttquxov 11,

dtvuQOv 13) selten noch in alter Weise durch O (xo 27, [dejv-

x£qo 31) ausgedrückt; Digamma wird nirgends mehr geschrieben

(otvov 9, 26, xctXatda 5, 23, ßoog 10, 14, 28, aoidoig 14, 31).

Namentlich die zuletzt genannten Schrift- und Dialekteigentümlich-

keiten veranlassen mich, die Inschrift in den Anfang des 4. Jahrh.

v. Chr. zu setzen, während der Herausgeber sie dem Ende des

5. Jahrh. v. Chr. zuweist. — Sic besteht aus zwei Teilen; in
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dem ersten werden die Opfer genannt, die dem Apollon und den

mit ihm in demselben Tempel verehrten Gottheiten Leto und

Artemis darzubringen sind, und die von diesen Opfern zu ent-

richtenden Abgaben; in dem zweiten die Opfer, die dem Asklepios

und den mit ihm in demselben Tempel verehrten männlichen und

weiblichen Gottheiten (vgl. den Eingang vom 4. Mimiambos des

Herodas) darzubringen sind, sowie die Abgaben von ihnen. —
In der folgenden Umschrift habe ich die Zeichen E und O des

Steines überall, auch wo sie für lange Vokale stehen, durch t

und o wiedergegeben. Die hinzugefügten Ergänzungen stammen

von Kabbadias.

[Toi UnoXXovi &mv ßöv f|o<T*va xal hopovaoig ßö\v tootva'

ini tö ßofiov xö\
|
'A7ioXXo[vog] xa[vxct] 9\vev x]'cu xaXatöa T«t 5

Actxoi xceji xäQtafiixt uXXccv' (ptovuv xöi Otöt xqi&üv piiitpyLvov, GnvQÖv

hm£ditifi\vov, oivov heplxtiav xal to aaxikog xov ßobg xo\v nguxov^ 10

to 6' axiQOv <sxi\Xog xol iaQOfifJLvdfxoveg
\

<pio6o&o y xov dtvxioov

ß\obg xoig aotöoig dovxo
||
xb GxiXog, xb d* axtgov cx\iXog xoig q>gov- 15

f>otg S6v\xo xca xivöoo&idia.
|

Tot 'AooxXumöi 9vev ßö\v faatvot mal hofiovaoig
||
ßöv tooevoc 20

xctl ftopovdc(\ig ßöv fttXeiav' ini xov ß\opov tov ^AoxXuniov Orfjv

ravTa Xßi xaXatda' av&\ivxo xöi 'AaxXamöi (pto vav xqi&uv fii- 25

dtutivov, Otivqöv /f£/udt|Ufii'oi', oiv\ov hsptxiiccv' CxiXog tö
|
TroaTOU

ßobg nao&ivxo x\öi\ Otot, to & uxiqov xol t[[aQo]pvunovtg <pf|ooo*J^o, so

t;[ou dt]vxioo xoig «otdot|[$ äöVro], t6 6
1

itxtoov xo\ig
\

(poovooig

dovxo mal xivdoa&töiu] . . .

Kabbadias schreibt Z. 7 ff. und 25 ff. xQtdäv (USippvov E,

nvoöv he(ii6inp.voV) indem er in £ dasselbe Zahlzeichen vermutet,

d<vs sich in der Bauinschrift über den Asklepiostempel Z. 302 und

in der Rechnung über den Tholosbau B Z. 3 1 in der Bedeutung

von jföxxovg findet; £ könne darnach in dieser Inschrift entweder

eine Einheit des nächstkleineren Hohlmasses, also einen Ixrtvg,

oder einen bestimmten Bruchteil des (lidipvog und zwar vielleicht

Vjj, also ein r
t
(tUxxov bedeuten, da der epidaurische Obolos weder

in 8 noch in 10, sondern vielleicht in 12 gorAxot wie auf Delos

und in Orchomenos (vielleicht aber auch in noch mehr jwAxof)

zerfiel, vgl. B. Keil, Ath. Mitt XX (1895), S. 63, Anm. 1. Da

aber in der Inschrift sonst kein Zahlzeichen verwendet wird,

ferner das einfache Verhältnis von 1 piöifivog Gerste .zu % pi-

diftvog Weizen dem gewöhnlichen Verhältnis dieser Getreide-
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Sorten bei derartigen Lieferungen (vgl. z. B. Athen CIA. IV i, 2

nr. 2 7
b = Ditt. Syll.

2
20, Z. 5 ff., Kos Paton und Hicfr nr. 39,

Z. 1 1 f.) entspricht, endlich das fragliche E beidemal vor dem-

selben Wort Ttvqdv vorkommt, so ist mit Sicherheit die dorische

Form (SitvQoi hier anzuerkennen, die aus Kos (Paton und Hicks

nr. 39, Z. 11), Thera (IGA. 471, Z. 18 = IG Ins. III 450a)

und Syrakus (nach Herodian [ed. Lextz II 583, 22] im Et.

M. 724, 32 und in den Epim. Horn., An. Ox. I 362, 18; auch

bei Hesych: anvQ[Q]ovg ' nvQ\g]ovg) bekannt ist. Noch unerledigt

ist die Frage des lautlichen Verhältnisses von anvgog und nvgog.

Die alten Etymologen erklärten OitvQog durch 7tXeova<Hi6g des a

entstanden (Et, M. a. 0.). Herodian meinte, die Syrakusaner

hätten anvgovg gesagt naget rovg anogovg; aber o geht

im dorischen Dialekt nicht in v über und der Accent stimmt

nicht. Ich gehe für die Erklärung von der Form öizvgog aus;

mit ihr vergleiche ich erstens, wie dies die Alten (Et. M. a. 0.,

An. Ox. a. 0.) schon thaten, das Wort aitvgig, atpvgig „Korb",

das nach Hesych s. v. to t&v itvgwv ayyog bezeichnete, und das

ich deshalb von envgög wie fteagig von faugog, vvxnglg von

vvxtEgög, dgtitavig von dglnctvov u. s. w. ableite, zweitens die

Wörter citvgad'og, OfpvgcixHu „runder Mist, besonders Ziegen- und

Sehaflorbcer", anygctg, a<pvgug, anvgöccgov in derselben Bedeutung,

diöanvgog Siocnvgov „der Weichselkirsche ähnliche Obstart". Zu

diesen Wörtern gehört Gitvgog = nvQog; nvgog heisst eigentlich

das einzelne „Weizenkorn" (vgl. Aristot. n. f. ysv. 1,20; p. 728
h

, 35:

i£ ivbg anig^axog 'iv aüuet yivixca, olov hbg nvgov elg nv&urjv;

daher wird nvgol meist nur pluralisch verwendet) seiner rund-

lichen Gestalt wegen. Wie itvgog neben onvgog, steht Tivgct&og

„Schaflorbeer" (Nikand. Ther. 932 mit Schol.) neben anvga&og-,

nvgrjv „Kern des Steinobstes, der Dattel, der Olive, der

Haselnuss, des Pinienzapfens, der Weinbeere, Knopf4
ist der

Bedeutung nach mit nvgog eng verwandt. Ich halte darnach

nvgog für eine Nebenform von anvgog, die im Satzzusammenhang

aus onvgog entstanden ist, wie xiyog aus oxiyog, xidvapat aus

axldvccfiai u. s. w., imd da in den slavischon Sprachen mit p an-

lautende verwandte Wörter vorliegen (lit. purai PI. „Winter-

weizen", lett. puri „Winterweizen", preuss. pure „Trespe", ksl.

jnjro „Spelt"), so ist, wenn in ihnen nicht eine Entlehnung aus

dem Griechischen vorliegt, die Entstehung der Nebenform nvgog

bereits in indogermanische Zeit zu rücken.
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In dem Wort xaXatda (Kabbadias xaXaiöa) hat Kabbadias

richtig eine hier zum ersten Male begegnende Benennung des

Hahns vermutet. Der Berichtigung jedoch bedarf die von ihm

gegebene sprachliche Begründung. Er meint, xdXui'g bedeute wie

r« xdXXaia den Hahnenbart. Es sei also entweder anzunehmen,

dass nicht der ganze Hahn, sondern nur der Hahnenbart geopfert

werden solle, oder, und das zu glauben, sei er mehr geneigt, es

bezeichne das Wort „Hahnenbart" hier als pars pro toto den

ganzen Hahn. Beide Annahmen sind unwahrscheinlich und ihre

Voraussetzung, dass xaXcüg dasselbe bedeute wie xdXXuut, grundlos.

Meiner Ansicht nach bedeutet das Wort « xttXuTg (sc. oqviq) den

„Hahn", das „Huhn" als den „hallenden" oder „helltönenden"

Vogel, wie die Griechen von seiner Stimme den Ausdruck aÖav

(aXmxQVovag aötiv Poll. 5* &9i uXsxtqvovow aXexTQVovwv

udovztovy vno rov uouv opvi&a Poll, i, 7 l )> Börner den Aus-

druck canere (avis canora) gebrauchten, wie Demades (Athen. 3,

p. 99 d) den Staatstrompeter „Hahn der Athener" und Ion

(Athen. 5, p. 184 f. = Nauck TGF2
p. 740, nr. 39) die Flöte

uvXog uXixxtaQ nannte, und wie die deutschen Wörter „Hahn,

Huhn, Henne" mit canere etymologisch verwandt sind. Ich habe

im Nachwort zu meiner Ausgabe der lakonischen Inschriften

(GDI III 2, 1, S. 144) das Adjektiv xiXalog „hallend" in den

lakonischen Worten pcoct xtXavct „ballendes Lied" nachgewiesen;

ftxöat xtXavai oder xaXccfoidia hiessen die Lieder, die in Sparta

bei den Festen der Artemis Orthia von Knabenchören im Wett-

gesange vorgetragen wurden. Von diesem Adjektiv xiXafog ist

xiXaStg wie ijfUQig von ijtttQog, vvxtEQlg von vvxtBQog, U7toixig

von üitoixog, onvqtg von anvQog (vgl. oben S. 152), und von xt-

Xaflg mit Vokalassirailation (vgl. Jon. Schmidt, KZ. XXXII 355)
xtdafig: xaXatg abzuleiten. So dient die Form xaXatg dazu, die

von mir a. 0. offen gelassene Frage, ob in dem lakonischen

xuXafoldia Vokalassimilation oder Ableitung von einem andern

mit xaXiw zusammengehörigen Nominalstamm anzuerkennen sei,

zu Gunsten der Vokalassimilation zu entscheiden. Da nämlich

bei xtXafog: xaXaJ-lg niemand an verschiedene Stammbildung,

sondern jeder an Vokalassimilation denken wird, wird auch xaXa-

SolBut mit Wahrscheinlichkeit auf ein durch Vokalassimilation

ans xiXaJ-o- entstandenes xttXuJro- zurückgeführt werden. Aus

%aXuf-aJ-ol6iu entstand xuXcuFoidta infolge der bekannten dissimi-

lierenden Silbenaussto8Sung, für die unsere Inschrift ein neues
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Beispiel bietet in htplötpuvov Z. 8, 26 aus Tjftinidipvov, vgl. mit

Ausstossung der ersten von den beiden ähnlichen Silben i)fil-

di^vov Kos Paion und Hick8 nr. 39, Z. Ii; t)fiidi^.vog Tauro-

menion IGSI. 423 I 34, II 33, III 28; i)(U6ifivog (oder Tjfii-

Öifivov) Bruttium IGSI. 644, Z. 6; t]fU6ifivov Xlyovotv oi
y

Axxi-

x<A avxl xov i]finU6i(ivov nach Didymos bei Priscian rec. M. Hertz II

[Gramm, lat. IIIJ 412, 16. — Das grammatische Geschlecht von

xuXatg ist nur an der ersten Stelle bezeichnet (Z. 5 : xaXaUa x&i

Aaxoi xal xäoxäfiixi aXXav), nicht aber an der zweiten (Z. 23), an

der das Opfer der xaXatg für Asklepios verordnet wird, üeber

das natürliche Geschlecht der zu opfernden Vögel ist daraus nichts

zu erschliessen: u xaXatg könnte wie r\ aXexxqwbv (Athen. 9, p. 373«)
den „Hahn" und die „Henne" bezeichnen. Bei dem Asklepios-

opfer werden viele geneigt sein an einen Hahn zu denken; ob bei

dem Opfer für Leto und Artemis mit Notwendigkeit an eine

Henne zu denken sei, wie dies Kaiibadiab für ausgemachte Sache

hlilt (Sp. 6 und 7), ist sehr zweifelhaft. Männliche Tiere

wurden auch weiblichen Gottheiten geopfert (Stengel, Kultus-

alt.
2

135); dass insbesondere der Artemis auch männliche Opfer-

tiere dargebracht wurden, wissen wir von mehreren ihrer Kult-

stätten (Stengel a. 0. 136, Anm. 3). Da hier bei beiden Opfern

dasselbe Wort gebraucht und ein Geschlechtsunterschied gram-

matisch nicht angegeben ist, so ist vielleicht das natürliche Ge-

schlecht des Tieres für beiderlei Opfer indifferent gewesen und

bei beiden nur ein Huhn verlangt worden. — Von demselben

xtXafo-: xccXctJ-o- leite ich ab xaXut'vog (xaXXd'ivog) und xaXai-

xog (xaXXaixog) „blaugrün schillernd, stahlblau, bunt, purpur-

farbig" von der Farbe der Hahnenfedern, vgl. Meleager in der

Anth. Pal. 7, 428, 2: aXixxao . . . xaXXatvat axaixxoqyooog itxiovyi;

ferner xäXaig (xaXXa'ig) Name eines Edelsteins (des Türkis?) und

endlich das Wort xce xdXXaia „Hahnenbart, Hahnenkamm, Hahnen-

schwanzfedern", das (ebenso wie xaXXaivog und xaXXa'ixog) der

volksetymologischen Verknüpfung mit xa xdXXrj sein -XX- verdankt
;

auch den Namen des Sohnes des Boreas und der Oreithyia KdXa'ig

ziehe ich als „einstämmigen" Eigennamen hierher. Mit progres-

siver Vokalassimilation (Jon. Schmidt, a. 0. 393) ist aus xtXaJ-o-

der Name des Waldvogels x*Afo$, der qxov^v {ityixXrjv i%u (Aristot,

n. x. fc5a 8, 3; p. 593 a, 10) entstanden.

Statt Aaxoi Z. 5 hat Kabbadias Auxöi geschrieben; auf -o<

endigt der Dativ der -cm- Stämme bei Alkman ('Ayiöoi in dem
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Partheneion Bercjk4
nr. 23, III 1 2) und iu den lakonischen Inschriften

{AiioZ GDI. 4401, 4462, 4534
b
), hei Piudar (J7u#ot Isthin. 7, ;>i)

und in den delphischen Inschriften [ZioGoi GDI. 1708^, Ä61

iVixoi i7 2 3 8 ,
i 836 6 ,

Vtyijtfot i855
7 , 8 , (Moe 2ioo

17 ,
2

1
5

1

7 ,

'Aqiaxoi 2 2 19 16 , M , 'yfyüt 22 29 7 , KaMof 2269^); die durch

Systemzwang entstandene Dativendung -ot treffen wir zwar im

Lesbischen und Böotischen (Gr. Dial. I 157, 270), innerhalb

der dorischen Dialekte aber nur im Kretischen (Aaxm Stadtname

CIG. 2554 Z. 4, 70; yiaT(5[t] Göttin Mus. It. III Sp. 649 nr. 63).

Zu he^ixsiav Z. 9, 27 bemerkt Kabbadias: „xoxvXip* di^A.
bk

;

aber eine halbe Kotyle Wein, also etwa ein Weinglas voll, würde,

verglichen mit dein Medimnos Gerste und dem halben Medimnos

Weizen ein gar zu kärgliches Quantum sein. Ich fasse dieses

epidaurische Hohlmass yfiiuia (für i^/tfaa, wie i'mixvg in kret.

[i)]pixvixx(o Mus. It. II Sp. 166 nr. 8 Z. 3. 4 für ijptövg) als

ein substantiviertes Adjektiv a yplxua (sc. poiya) und ver-

gleiche damit das substantivierte Neutrum rö qfuöv, das zur

Bezeichnung eines Hemiekton (= 4 ypivixtg) verwendet wurde,

vgl. Hesych: ijßiavfxrov (so ich; die Handschrift hat: i^iiöv ij

i
t
fiicv)' to r^tisxxov. xul avvr}(tfiivüig fjfwffv ro ^fi/fxrov; ijji/-

fxrov" to xtxQuzoivtxov, o iaxiv ijfuav xov txxiag. Ein Hemiekton

fasste nach üginäischer Nonn 6,06 Liter, nach attischer 4,38

Liter (Hri.TSCH 8
505).

KommianlenrenfoppeJung finden wir mehrfach in der In-

schrift. In der zwischen Vokalen stehenden Gruppe ö -f- Muta

ist ff verdoppelt in to öGxiXog 10, 'Aoaxkumöi 18, einfach ge-

schrieben in <ptoac&o 13, to cxiXog 15, xivdoa&löia 17, 'AaxXa

mov 2 2, 'AoxXcmtoi 24, <pt\o6a\&o 30; nach vorangehendem Kon-

sonanten (im absoluten Anlaut) ist 6 niemals verdoppelt: piöip-

pvov anvoov 8, 25, aTfpov axiXog 11, 15, htpixeuxv axiXog 27,

ebensowenig da, wo ff und Muta verschiedenen Wörtern angehören

wie ßoog xov 10 u. s. w. Ferner ist in der inlautenden Gruppe

-fiv- n verdoppelt in iccoo^^vd^ovEg 12, tUöitipvov 8, 25, htpl-

dtfAfivov 8, 26, nicht verdoppelt in i\c<Qo\tivupoveg 30. Grund

der Verdoppelung ist die Zweisilbenzugehörigkeit einerseits dos

ff , andrerseits des ju-, die bei -0*- und den Liquiden schon öfter

nachgewiesen worden ist. Verf., Idg. F. IV, 183, W. Schulze,

GGN. 1896, S. 25of. nach Blass, G. Meyer u. A.
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Znm Kolonialrechte von Naupaktos.

Nachdem ich das Kolonialrecht von Naupaktos vor mehreren

Dittenberger im Corpus inscr. Graecae sept. ITT nr. 334 und

von Danjelsson in der Zeitschrift Eranos Bd. III (Upsala 1898),

S. 49—80 behandelt worden. Ich gehe auf zwei Stellen ein,

an denen ich, zum Teil durch die genannten Arbeiten der beiden

hervorragenden Epigraph iker angeregt, zu Aenderungen meiner

Auffassung gekommen bin.

Der eine Punkt betrifft den Ort, an dem den Kolonisten

Kultgemeinschaft zugesichert wird (Z. 1—4). Dittenberger wie

Danielsson halten an der herkömmlichen Annahme fest, dass es

sich um die Kulte in der früheren Heimat der Auswanderer

handele, nicht um die in Naupaktos, an die ich dachte. Jetzt

hat auch mich vor allem die erneute Erwägung des Wortes J-ivog

dieser Ansicht zugeführt. Der frühere Hypoknemidier wird, iml

xti Navnaxxiog yivrjxai, Bürger in Naupaktos und |/voc im hypo-

knemidisehen Lokris sein; in Naupaktos, wo er noXtxag sein wird,

darf er weder den Kulten des Staats noch denen der qoivavtg

gegenüber als £ivog bezeichnet werden, sondern muss dieselben

Rechte erhalten, die die noXixai überhaupt besitzen. Anders im

hypoknemidischen Lokris. Da wird er £(vog sein, und wenn ihm

auch als einem durch Vertrag geschützten und willkommen ge-

heissenen Gaste weitgehende Kultanteilnahme zugesichert wird,

so ist es doch nur natürlich, dass auch ihm, so lange er Nau-

paktier ist (Navnuxxiov*) iovxa) die Kulte verschlossen bleiben

müssen, an denen nach göttlichem Recht kein Fremder, auch

nicht der durch Vertrag geschützte Gast der Stadt, sondern nur

die Bürger teilnehmen dürfen. Diese Beschränkung seiner Teil-

nahme an den Kulten der früheren Heimat finde ich nach wie

vor in dem ungeänderten Texte der Inschrift richtig ausgedrückt:

»honw £/vov oV«, Xuvxccvnv xal ftveiv #j«>*v „es soll ihm ge-

stattet sein, von wo ein Gast nach göttlichem Recht Anteil

erhalten darf, Anteil zu erhalten und zu opfern", indem honaj

(Xavxuveiv), dem folgenden xal ix daueo xcel ix qoivdvav (Aai^a-

vtiv) entsprechend, auf die Kultgemeinschaften sich bezieht, von

denen ein Gast einen Anteil am Opfer erhalten darf. Diese

1) Vgl Berichte der K. S. Ges. d. Wisa
,
Sitzung vom 14. Nov. 1895.

2) Früher las ich Nccvnaxxiuv.
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Erklärung billigen Dittenberger und Danielsson nicht, sondern

ändern mit Cauer honca in ho7to>(g) und ziehen ußia als Objekt

zu lav%dvHv Kai frvziv. Dittenberger meint, dieser Gebrauch

von oaict (iaü) Xttvyavuv hätte von mir durch Beispiele gestützt

werden müssen: „vellem id . . exemplis probasset, in legibus aut

pactis civitatium apud veteres Graecos pro usitato imperativo

aut infinitivo etiam hanc formulam
c
fas est hoc vel illud faeere'

invoniri. Cuius usus quum nullum noveiim exemplum, praestare

videtur in priorum editorum lectione et interpretatione acquiescere."

Aber in dem Relativsatze honn %ivov öaüx (kav%avtiv) gestattet

doch die Konstruktion weder den Imperativ noch den Infinitiv.

Dass der von mir angenommene Sinn von oala (iatl) und die

Konstruktion des Relativsatzes gut griechisch sei, bezweifelt nie-

mand. Vergleichbar ist es, wenn &ipig (ißtl) oder oaiov iaxi

bei Opfervorschriften steht, wie z. B. Dittenb. Syll.
1 37%: frveiv

. . xolv footv, &ii>ug', ebd. 374 26 : j^vw* ov &i(itg; Bechtel,

Ion. Inschr. S. 55 nr. 68: olv ov ^s^iig ovSs ypigov . . . Xuqiciv

ulya ov &i^tig ovdi xotoov; Mitt. d. arch. Inst., ath. Abt. XXIII

( 1899), S. 451 f., nr. 2, Z. 6: icyiov oCiov iönv ftmv xaig &ectig

u. v. a. I)aniel8.son's Einwand gegen den Bau des Satzes er-

ledigt sich durch die andere Fassung der Worte NAYPAKTION
EONTA, in der ich jetzt mit ihm übereinstimme. Ich lehne

daher nach wie vor die CAUER'sche Konjektur homo(g) ab und

halte an dem überlieferten honaj fest.

Die zweite Stelle ist die vielberufene (Z. 35):

HOITINEZKAPIATEZENTIMOIEE
Ich hatte diesen Satz in meiner Behandlung der Inschrift so wieder-

gegeben: hoitivig xa itiuztg eutiftoi i[(avti\ (vgl. Berichte 1895,

S. 3 1 9 fi*.). Die Untersuchung über diese Stelle wieder auf-

zunehmen, treibt mich zweierlei. Erstens die unbefriedigende

Herstellung von f[ct)i>Ti| aus EZ, die seit Oikonomiues beliebt ist,

und der ich mich nur in Ermangelung einer bessern angeschlossen

hatte (vgl. a. 0. 323). Die Annahme nämlich, der Graveur habe

E2I für EONTI gesetzt, legt ihm einen Fehler zur Last, der

schwer begreiflich und ihm kaum zuzutrauen ist (vgl. a. 0. S. 273).
!

)

1) Dittenberger und Daniki.sson haben allerdings das Fehlerconto

des Graveurs wieder schwerer belastet. Dittknukrgkk glaubt, nicht,

dass im Lokrischen der blosse Konjunktiv im hypothetischen Satze

stehen könne, und meint deshalb, dass an den beiden Stellen der In-

Phil.-hiat Claaio 1*99. 11
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Wackernaoel, der sich über meine Erklärung von m'areg zu-

stimmend (brieflich) äusserte, wies darauf hin, dass man mit dem

Satze „auch ohne Verbum auskomme (vgl. E 481 og % im-

ötvrjg)", und dass EZ vielleicht als Dittographie zu streichen

sei: in der Vorlage wäre wohl bei hohivtg oder nCarsg die Endung EZ
erst weggelassen, dann am Rande nachgetragen und so zweimal

in den Text der Bronze gebracht worden. Seine Bemerkung, dass

der Konjunktiv von tipl fehlen könne, wie er im hypothetischen

Relativsatze ziemlich oft fehlt (Krüger, Poet. Synt. §62, 1, 4;

Kühner-Gertii S. 41, Anm. 2, c) ist richtig, aber sein Vorschlag,

EZ als Dittographie zu streichen, befriedigt nicht. Ein anderes

Bedenken nämlich sprach ausserdem noch gegen jene Herstellung

des Satzes: die Unverbundenheit, wie Dittenrerger mit Recht

bemerkt, der beiden Adjektive mcaeg und tvrifioi. Es kommen

ja, wie bekannt, zwei Adjektive nicht selten unverbunden vor,

aber dann doch meistens so, dass das Substantiv dabei steht und

mit dem einen Adjektiv in nähere Verbindung tritt, die durch

das zweite Adjektiv genauer bestimmt wird, wie dies der Fall ist

bei xQt&üg xo&aQäg öoxi'nctg oder ÖoQcacc nayiu ftaxoa (vgl. Daxiees-

»os a. 0. S. 80). Oder es bilden die beiden Adjektive eine

höhere Einheit; dahin gehört das von Daxieebsox a. 0. ange-

führte Beispiel aus den Hcrakloischen Tafeln: tri öi xtg xtc . . .

arfxvog äqxavog a%o&i'c%>u „orbus et intestatus" (Kaibel) d. i.

ohne geordnete Erbfolge. Keiner der beiden Fälle liegt in jenem

Satze vor. Auch die Erklärung, an die ich damals dacht«, dass

nittng substantivisch und i'vnpoi als adjektivisches Prädikat ge-

braucht sei, erscheint mir jetzt unzureichend: die beiden Adjek-

tive geben einfach zwei Eigenschaften an, die sich weder zu einer

Einheit ergänzen noch gegensätzlich wirken: und in solchen Fällen,

wenn einzelne Eigenschaften einfach schildernd aufgezählt werden,

ist bei zwei Adjektiven das Asyndeton selten, häufig dagegen, wie

bekannt, bei drei Adjektiven. Und dies war das zweite, was mich

zu nochmaliger Behandlung der Stelle trieb: die Vermutung, dass

in den Zeichen EZ ein drittes Adjektivum stecke.

schrift, an denen diese Konstruktion vorliegt, vom Graveur x« vergessen

sei. Für meine Verteidigung des Konjunktivs ohne xä kann ich mich

jetzt auch auf Soemsrn, KZ. 34, 559 f- berufen. Dass homo zu halten

sei, habe ich soeben wieder zu begründen unternommen; nlcczsg end-

lich wird durch meine obige Ausführung, so hoffe ich, verstärkten

Schutz erhalten.
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Von dem Adjektiv ivg liegen folgende Formen vor:

1) Der Nom. Sing, ivg (*;v?), iv und der Acc. Sing.

ivv (rjvv).

2) Der Nom. Akk. Plur. yia (cod. fya)' ccyct&u bei Hesych;

dieselbe Form ist bei Empedokles (V. 414 ed. Stein, aus Porphyr.,

De abstin. 2, 27) von Viger und Ruhnken durch sichere Kon-

jektur aus dem überlieferten jjji« hergestellt worden in:

ccklcc (xvöog rovr' ftfxfv iv av&QtoitoiGi fiiyiOtov

dvttbv catOQQaioavtag iidfievai rjia yvuc.

3) Der Gen. Sing, ifjog (i^og). Von den alten Grammatikern

leiteten die einen ir\og „vntQ&lan" aus rjog ab und erklärten es

mit aya&ov oder TtQoöqvovg' andere sahen in iqog einen Genetiv

von löc, den sie gleich lötov oder ioio iavxov" oder <sov ßeavtov

setzten; Zenodot schrieb nach Aristonikos iolo -4 393, O138,

T342, Ä 550 statt ifjog. Aristarch fasste iijog im Sinne von

tiya&ov (Lehes, De Aristarchi stud. Horn. 3
115; La Roche, Horn.

Textkr. 233), ebenso Apollonios Dyskolos (La Roche a. 0. 234),

denen die älteren Homerscholien und das Lexikon des Apollonios

folgen, während in den jüngeren Homerscholien, an der Mehrzahl

der Eustathios-Stellen, bei Hesych und im Et M. beide Er-

klärungen neben einander stehen. Dass die pronominale Er-

klärung falsch ist, braucht jetzt (namentlich seit Lehks a. 0. und

Buttmann, Lexil. I 85 ff.) nicht mehr auseinander gesetzt zu

werden; wohl aber bestehen auch heute noch Bedenken gegen die

Herleitung von ivg (yvg), die sich auf die Schwierigkeit der

sprachlichen Vermittelung gründen (Brügmann, Ein Problem der

homer. Textkritik 52 ff., insbesondere S. 58 Anm.; Collitz,

KZ. 27, 183; G. Meyer, Gr. Gr.3 442 Anm.). Leider ist über

das Etymon von ivg (rjvg) noch nichts Bestimmtes zu sagen (vgl.

CtrKTius, Grz.5 375; G.Meyer, KZ. 24,236; Collitz,KZ. 27, 183^;

Fröhde, BB. 14, 84; Fick, Idg. W. I
4
360; Zubaty, KZ. 31, 54 f.;

W. Schulze, Qu. ep. 37; Johannson, BB. 18, 29 f.; Prellwitz,

Et. W. 106; Bartholomae, Idg. F. 5, 221), so dass auch das

gegenseitige Verhältnis der Formenreihen iv- und r
t
v- im all-

gemeinen unsicher bleibt; doch steht soviel nach W. Schulze's

Ausführungen (a. 0. 33 ff.) fest, dass in der Zusammensetzung

immer iv- steht, wo das Metrum derartige Formen überhaupt

erträgt, und nur die Komposita, die mit iv- im Daktylos nicht

untergebracht werden können (wie ivxofiog u. a.), i]v- haben, das

11*
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160 Richard Mkistkk: Bkitrack z. orikcii. Efigraphik r. Diai.kktot.ooie.

demnach sieher als „metrisch gedehnt" anzusehen ist. Auf rein

lautlichem Wege kann der Genetiv ifjog weder von ivg noch von

t]vg erklärt werden. Von ivg würde der Genetiv *iiog zu lauten

haben. Nun ist die Form i^og im epischen Gebrauche lediglich

beschränkt auf die Stellung nach einem trochäischen Worte {ylog

it}og O 138, Ä422, 550, var. 1. 2:138, naidbg ifpg 393, var. 1.

^71, avdQog ifjog 7*342, 0450, qxoxog if
t
og £505, itcaqbg iqog

var. 1. £9, var. 1. Apoll. Hhod. I 225) und last lediglich auf den

Schluss des Hexameters; nur 0450 sind die Worte ccvÖQog ifjog in

den 2. und 3. Fuss hinein gekommen. Es erscheint darnach zu-

lässig, das von it
t
og als metrisch gedehnt aufzufassen; die feste

Verbindung * ^ iiog führte zu der metrischen Dehnung und die

Stellung im Verse erleichterte sie. Vorbildlich über für die Dehnung

von -t- zu haben die Genetive auf -tjog, wie ßaaiktjog, gewirkt.
1

)

Im Nom. Plur. von ivg ist lokrisch zu erwarten *iiJ-eg: *ijftg,

und aus i)J-eg nach Verlust des inlautenden Digamma (vgl. auf der

Bronze XaXttioig 47, Onotvxi 33 >
Oitovxtoig Onovxiovg 14 u. a.)

*t}Sg : tJj, wie -f}Eg zu -ijg im lakonischen (MeyttQijg u. s. w.

GDI. 4406), arkadischen (Gr. Dial. II 1 10) und attischen Dialekt

(Meisterhank2 110 und bei att. Schriftstellern) geworden ist.

Ueberdie Bedeutung von ivg verweise ich auf Collitz, KZ. 27,

183 fr., der nachgewiesen hat, wie das flektierte Adjektiv bei

Homer überall „rührig, kräftig, wacker" bedeutet.

Diese Form i]g „rührig, wacker", Nom. Flur, von ivg, finde

ich in den fraglichen Zeichen EL des behandelten Satzes, der

darnach im Zusammenhange so lautet: n^ocxüxuv xocxaoxaaai xüv

slo(/Q(ov xtbrn+oufüH xai xmv inuolqtav xibi y/ogodu, holxivig x«

nltatg, tvxtpoi, yg. „Zum Vertreter vor Gericht soll man ein-

setzen, von den Lokrern für den Kolonisten und von den Kolo-

nisten für den Lokrer, soviele reich, in Ehren und wacker (sind)."

1) Einen andern Weg schlügt Hkiumans (Gr. Gr. 3
8. 223 Anw.)

ein: „l:nter der Voraussetzung, dass da« Adjektiv j}t'v zu deu Aeolismen

der hom Sprache gehört, eröffnet Kielt <ler Deutung folgender Weg.
Aus Gen. *f7o? (Dat. *it'C) wurde lautgesetzlich

m
j
l
og (

m
ifi\ gleichwie hom.

ivQQtios auf *-QQBio$ zurückzuführen ist (§ 47) und nun trat Aus-

gleichung in doppelter Richtung ein: einerseits ijvs i\vv i)v für ivg u.a. w.,

andrerseits if/og (*if)£) für
m
}
l
og Waren die Formen mit 1)- dagegen

ionisch, so wäre anzunehmen, dass *ii'i über *dt zu *r}i wurde nach

§ 3&1 3 (
vgl 'JlQu-xlfji aus xifft), und dass 7/- von diesem Kasus aus

zunächst auf den Gen. überging {*!
{
og statt *ftof), spater auch auf den

Nom. und Akk.u
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P. Blase: Zur altvstm Geschichte des pintonischen Textes.

Nachtrage (s. 1898, S. 197— 217).

Bei einem Aufenthalte in Oxford und London, im April

d. J., war es mir möglich, den jetzt in der Bodleyana befindlichen

Papyrus des Laches und den im Britischen Museum aufbewahrten

des Phaidon im Original zu vergleichen, woraus sich zu den, auf

Grund des Faksimile's gemachten Feststellungen in meinem früheren

Aufsatze, eine Reihe von Berichtigungen ergaben. Zugleich hat

Herr Gymnasiallehrer Com.st. Horna in Triest mir über seine

Lesungen im Faksimile sowie über seine Collation des Marcianus

app. class. 4, 1 (t), dazu über seine Auffassung verschiedener

einzelner Stellen, freundlichst wiederholte Mittheilungen zugehen

lassen. Daher sehe ich mich zu den hier folgenden Nachträgen

veranlasst.

Laches 189C nicht ßovlr}i, sondern ßovku.

191 0 ist die von mir bezweifelte Lesart J7Aam| ... für

nXaraudg gänzlich sicher. Es wird doch wohl Tllaxuaig (gleich s.

nkaxtutig) Schreibfehler für -autig sein; von Tlkaxaiäai. aus würde

sich die Coiruptel weniger begreifen. Diese Lesart: %a\ IJkaxaiaig

für fV J7A., ist dann auch unbedenklich aufzunehmen.

Das. nicht x[t)]vvt%H, sondern wohl THtNEKEI, mit ge-

tilgtem I nach H.

191 D glaubte ich im Faks. ENTEI (I durchstr.) ZYM-
TTANTI zu erkennen. Der Strich durch das I ist im Original

sehr undeutlich und schwach, vorher aber erkannte ich O, d. i.

iv xoi ovuxavu. Und dies ist so passend, dass man weiter nach

nichts suchen wird.

191 E nicht e]\Xviiaig, sondern f]vA., während 192 A die

Assimilation syye dazustehen scheint.

Im übrigen fand ich nur Bestätigung: 190D «AA (das letzte

A sehr schwach) . . on\tag; das. tmtxa\ E xovuvSquov wird

richtig sein; 191 A wohl wirklich xa£tt.
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PJiaüJon 67 D wollte ich in dem Frg. Tal'. VII oben rechts

wiederfinden; indes vxog (so, nicht caog) — n[
|

]ve<pt] will sich

nicht fügen.

68 A KTnjAAag&ac Ovvovxeg nach P, weder -tog noch -zag.

Das. richtig wie es seheint Herr Horka itokkoi ixovxt\g] d\ij

(nokkol dri ix. Hdschr.).

68 C hebt Herr Horna mit Recht hervor, dass t« txtQa von

je einem Dingo gut platonisch sei (Lys. 218E. Charm. 160B.

Phileb. 43 E Stallb.); er möchte nun hier das in P hinter xvy-

yuvn fehlende cov unterbringen: Tjxoi xct ex(qcc wv xovxtov 7} ccfi

<p6xiocc. Indes so stände das Partie, wirklich recht schlecht; xa

yt hiQ<c ist viel besser, mit dem &v an einer andern der nach

P möglichen Stellen.

68 D, wo der gew. Text xbv dccvccxov yyovvxca iruvxtg ot

«kkoi xcbv peyukav xaxwv (elvai\ stimmen die Reste zu meiner

Vermuthung xoft [fii]v &av[axov n]ay\xig riyovvxcu durchaus

nicht. Nach der ersten Lücke kommt erst eine Senkrechte; dann

ein ziemlich deutliches O, dann wohl N, dann nochmals eine sich

etwas nach rechts neigende gerade Linie, die indes für den An-

fang von H[yovvr]AI genommen werden kann; alsdann wird

nuvxtg gefolgt sein u. s. f. Um nun die erste Lücke zu füllen,

muss man, scheint mir, auf Usener's Weg zurückkommen, mit

einer kleinen Abweichung: TOM[f4o]PON. Nämlich to (xÖqgi-

ftov (Iis.) für Tod ist nirgends üblich und nach keinem Spraeh-

gobrauche unzweideutig; pogog dagegen ist der tragische übliche

Ausdruck für gewaltsamen Tod, um welchen es sich hier handelt

(Tod im Kampfe); auch Herodot bedient sich ein paar Mal

desselben. Absichtlich wird hier dies düstere Wort gebraucht,

um im nächsten Satze durch xbv davaxov erklärt oder vertreten

zu werden: ovxovv cp6ßa> f&i£6vtav xaxibv vno(jUvov0iv avxüv oi

ki'Öqhoi xbv Oävctxov. Vgl. über solche düsteren Worte Rep.

387 B. Mein College Bechtel, dem ich die Sache erzählte, rieth

sofort auf vloqov. Dass aber das Faksimile von diesen Schrift-

resten, insbesondere dem O, nichts zeigt, entspricht der allge-

meinen, auch am Bacchylides wieder bestätigten Erfahrung, dass

die Bruchränder auch von dem besten Faksimile schlecht wieder-

gegeben werden, weshalb es sehr verkehrt ist, wenn jemand, der

das Original nicht gesehen, bestimmten Zeugnissen von solchen,

die es geprüft, bezüglich derartiger Reste an Rändern nicht

glaubt. Es folgt aber sogleich ein Beleg für sonstige Unzuver-
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lässigkeit eines an sich vortrefflichen Faksimile, wie ich ihn

stllrker nicht kenne, und wie er mich selbst überraschte. Der

zuletzt citirte Satz hat noch den Zusatz öxctv vno^ivuxsiv^ nach

gew. Lesart, nach P aber wie es schien or«v vitofuln[<aai, denn

niemand konnte, auf ('«rund des Faksimile, an dem seltsamen M
statt des richtigen N zweifeln. Natürlich ist derselbe Anschein

eines M auch im Original, da sonst die Photographie ihn nicht

haben könnte; sieht man aber genau unter die verwirrt liegenden

Fäserchen, so erkennt man mit aller Sicherheit und Bestimmtheit

ein N. Auch der Aorist („wenn es dazu kommt, dass sie - ")

scheint jetzt mir wie Couvreir ganz richtig.

Durchschlagend für das berühmte tivÖQccjioStody (statt tvij&i})

das. E ist folgendes Seholion zum Phaidros (258 E), dessen Be-

ziehung zu dieser Stelle Ken- Stud. philol. Walther Jaxell hier-

selbst entdeckte: ctvÖQCtnod(od(ig itaiv i]6ovul cci ukktov nudüv

itntypiuvca, vn äkkcov öe KQiaovfiEvcu (nach Phaid. äkkwv antyovua

vn itkkuv XQccxovfuvoi). Also noch Didymos, oder auf wen sonst

diese Scholien zurückgehen, hatte avd(>u7toötadr} in seinem Texte.

70B las ich unter ddjijttv e%ug ntQi u\vi&v in dem sehr

verwischten Original: NftMAirEMOIIA, und unter MAITEM
noch rONNON. Darin können manche Lesefehler stecken, es

• • •

wird wohl gewesen sein: ovxovv a\v (statt y«v) \ol\pul yi fioi

[tj d"6g 6 ZcaxQutrjg tiittt\v v\v\v \xivcc anovGuvxa (statt uva

vvv «x.). Das yi steht im gewöhnlichen Texte schlecht, nämlich

an die erste Conjunction angehängt, während die attische Sprache

die Trennung liebt.

79B cüdii belegt jetzt Herr Horna auch aus dem Marc, t,

der es durchgängig habe.

80 D scheint P in der That nicht of, sondern AI zu bieten;

etwas andres als Schreibfehler ist es gewiss nicht. Für O/Aft

statt i&. tritt Herr Horna sehr entschieden ein: ftikuv auch

Apol. 4iA. Kriton 45 A. Phaedr. 24g B. nach B und T, nicht

bloss wie Us. sagt, an einer einzigen Stelle.

80E ue.ei für ail bedeutungslos: es war wohl etwas aus-

gestrichen.

81 A rcnjMaypljNEI = -vni. TCov vor fttihv fehlt auch

in t (Horna).

81 B yoT]Xivo^iv7] t pr., yiyor\Tiv\i. 2. Hand (Horna).

8iD. Bei der schwierigen Stelle über die an Gräbern er-

scheinenden Geister hat das Original leider keine Hülfe gebracht,
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ausser dass sich nach ua&evei (Öl \ac&ivei\cn>'f) noch etwas von A
erkennen liess. Aher vor "TA0 in derselben Zeile liess auch

das Original nicht, mehr sehen als das Facsiinile, einen rechten

Winkel (J) oben in der Zeile, dessen wagerechter Schenkel links

abgebrochen ist, während der andre sich vielleicht nach unten

fortsetzte. War eine Fortsetzung da, so gab das ein H oder

allenfalls A; wenn nicht, wilre etwa Ii möglich (Mahaffy),

aber Wahrscheinlichkeit hat auch das keine, weil der Winkel so

gross ist und so hoch steht Also vielleicht N? Vgl. in derselben

Columne weiter unten MENTOI, wo wirklich N rechts einen

solchen Winkel hat, nur nicht so hoch stehend, und mit längerer

Senkrechten. Herr Horna ist der Meinung, dass das in den Resten

von P nicht nachzuweisende und an seiner gewöhnlichen Stelle

sicher dort fehlende tfxtoadi) eine Glosse sei, die Echtes verdrängt

habe; nämlich amouöyg finde sich in klassischer Prosa gar nicht

und auch bei klassischen Dichtern nur Aristoph. Av. 686; weiter-

hin zuerst bei |Aristot.| tieql xqwhuxgjv 5 (795a 33); dann aber

ungemein häufig in der späteren Philosophie.

83 B xat <poß(üv fehlt wie in P und bei Jambl. auch in t

(Hokna). Herr Horna möchte darauf Gewicht legen und folgern,

dass die Worte ein Glossem seien; indes der Sinn verlangt sie,

und der Ausfall nach XvnCov war leicht.

83 C habe ich (wie Herr Horna sah , und ich selbst

am Original) darin sehr geirrt, dass ich das kleine Frg. in

3 Zeilen hierher stellte: sein Platz ist (Horna) in VJ, 5

Z. 2—4 (p. 81O): eXxtxca TmAINEIZ [xov Sgctxbv] xonov q>6ß<oi

t|OYAIAOYU t£ rut\\"At6ov, &ane9 Xiy ETAIT7[f(>i xtI.

83 C. Da in t nach «{tu re i]C&i)V(a von erster Hand y
Xvni)&T]vcii 6<p6ÖQa (6(p6d$c( jj Xvn. P) ausgelassen ist, so folgert

Herr Horna, dass in der Vorlage acpöÖQa wie in P vor 1} Xvn.

stand: so sprang das Auge von -Oijvra zu -Oijvcu über.

83 1). oiu iu}öinoTt\ liq^Aidov x\a&aQ<bg auch P; nach dem
Faksimile liest auch Herr Horna nach "Alöov ein M (ßrjdinou),

aber vor dem Original notirte ich mir: „war wohl K, nicht M."
— Das. avunXia xov aw^itaog wie P und E auch t (Horna).

Ein weiterer Fortschritt scheint von weiterer Durchforschung

der geringeren und darum bisher mehr vernachlässigten Hand-

schriften (wiot) immerhin erwartet werden zu können. Es ist auch

wieder ein kleines Papyrusfragment des Piiaidon in Sicht, aller-

dings nicht so alt wie die Mahakpy's.
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Otto Böhtlingk: Vcrzekhniss der in diesen Bericfttcn von

mir besprochenen i) Wörter, 2) Sachen und 3) Stellen, bez. ganzer

ScJiriftcn.

1.

*fW, ^T* und ^rf*T 50, 76fgg.

Vg~r^*T fehlerhaft für ^S^H 48, 161.

**f*l 50, 77-

^r^rnr und ^M«r*if« 49, 80 fg. 94. 129 fg.

^Tfa nach ^ft, W$ und ^5<4a« 48, 250.

*HT^V. Conj. für WT^: 49, 127 fg.

und ^W^Pi; fehlerhaft für ^M^n. 48, 162.

*l<*m der leere Raum 43, 80. 48, 156 fg.

^TRt, "^1^, v^TN u. s. w. angebliche Endungen des Acc. PI.

46, 14.

^nüRC 51, 39 fg-

Conj. für 49, 85.

Tfil, seine Verwendung 44, I95fgg. Flickwort 48,250. f,tfV

fff = Xfü ebend.

^*n*T Conj. für 48, 5.

«hii^ 49, 4i fg-

^T^, dafür conj. 49, 85.

TJ/T^" auf das Folgende hinweisend 49, 92.

TtfV, dafür Uff conj. 49, 88.

TPJ enklitisches Pronomen 48, 154 fg. 49, 134.

TPTTK, dafür %TT*t conj. 48, 154 fg.
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^ ü 120—133- 2^8 fg. 4^ qj fgg. 40, LM:

irff Oonj. für T[fV 4^L

*f*HC iJishO 4g, 131.

«ti^TOU^ dafür *HWm*V conj. 40, 127.

^WTTf\mt7T und *«MIMff1 4^ 138.

^f^Txn^ Couj. für *WT?m 4^ 127.

«^T fehlerhaft ftlr IWT ^o, 84.

5*\ ^ tgg.

dafür conj. Korn *T*TO 43^ 86.

f Suffix der ^ S^. Aor. pass. 49^ 48.

nicht W die richtige Schreibart 4$^ 1 5

1

fgg.

^ITH Coiy. für ^TW 4*^ 1^2 fg.

^«rwm. 4^ Läü fg- 40, 83.

ir*T*m 50, ^8 fg.

•HHT^ und °*TT* 45, 2^ fgg.

•TW^ Impersonale des Partie, necess. 40^ 134 fg.

tVhlorhaft für *T^H 4^ 1^0 fg.

meinem \(\

•1fT$ 2. Sg. dos Fut. periphr. 4^ 2^1 fg.

•m^ 1 Sg. des Fut. periphr. 4^ 252 fg. 4^ 149 fgg.

f^fWI fehlerhaft für f*faW 48, 1^8.

<tf«T *TMT ^ 257^

t'^H^i dafür f^E*^ conj. 49, 89.

All «V-

H*TF*ft im? und W*T*ft WfK 5^ 85 fg. .

^ , niemals - vi) oder iW 50^ 83 fg. 5^ 3J fgg.

tKK

t*1*n*tH M T«W*ffl zu lesen 48, 24^.

H^tfi* leMoihafl für f*niWf?T 48, 245.

ic
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r«iMr* so, 77.

f^riN: fehlerhaft für falfT 48, 158.

zwei neuere Etymologien des Wortes 4^ 1 j.S fg.

f*TW*ft und fWWTinT nicht von In mit f*f, sondern von "V*T ,

^RI^ mit f*T^ ü im 49, 42i IL 1^
fa««*^ mit fa*m«* verwechselt 4_7i 255.

%frT ^f<T 5^ 8^ fg.

wnna 4i fgg- 5ii &
TO fehlerhaft für 48^3.

T^T 4^ 44 fgg.

Name einer Dhärani ^Oj 8^ fg.

HfafTTf?T und "Rf^RTJJ (Jonjecturen für irfav^fa und Uf*W?J

48, ihn fg. ^
irfarErftr und Trfavy<j s . Hfamfa.

H«ü*i«Tft Name einer Dhärani 50, 85 fg.

HfddU^ - TTfTT 7T° 4^ 2Q2. 49, qq. 130.

HfWfrmX Adj. verdächtig 48^ 3.

TOTTtfhT, dafür TJ£ *ft<! conj. 4^ L2& fg.

TTOT^t: Conj. für WT^I ^ ^
wr^t: s . wr^:.

irrer und mnnfa ^ So fg. $4. 123 fg.

ttrt, °irro, irnm und inita ^ 1^
rft*T fehlerhaft für TOT 48^ 15g.

^ff «H i*l I verdächtig 48, 4.

TT und auf Münzen = *TfTfT HL

^^P^, daftir **T^ conj. 40, 132.

, dafür ^JTT conj. 4^ 8 fg.

«jf^PF 42, 11 fgg.

HTT für HTOT conj. 4^ 8 fg.

SU^^Pri für ^T^T^frT conj. 48, i.s8,fg.
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utriw* 49, 46.

als 130. nicht als, sondern da, weil ^o, 83.

'^'W S± 39 ig-

42* 12 fgg.

50, El.

mit kämmen, Med. sich kämmen 48, E fg.

sowohl Welt als Tageszeit; s. 1^ Wfas:.

*0*N Aor. 4Q, 249.

^ffcTT = 47^ 257.

TTTT 4^ 52.

tWWPTR fehlerhaft für tW^WPmt: 4Q, 41. 135.

%*T* für TPrm conj. 48, 1^4 fg.

lilOf» und lfWf?W 4^ 50 fgg.

^ oder ^ im Auslaut nach ^ u. s. w. 4^ ^5 fgg-

?S[ bedeutet niemals sechs 43, 254 fgg.

Abfall eines finalen im Svajambhüpurana 47, 1 Q3 fg.

Conj. für SPV^T 43, Ml
^nfi^ AP* *f 7T° 42, 202. 49, 99, 130.

für *Rpr^ conj. ^ 85.

*i*j***i
N s. *nn*pf

.

^ fehlerhaft für ^rf 42, 1^8. 4^

<iI«S4*4Wf° mittels des Saräkhja 49, fg.

^TCt verlesen für 4^ 1 58. 49, 1 1

.

Empfehle fem. in Grimms Wörterbuch fehlerhaft für Empfehl
masc. 4^ 163.

IL
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Ablativ und Instrumental alternirend 4^ 250.

Absolutiva auf ^1 vom Verbum simplex 48^ 250.

Accusativ auf die Frage wann mit Loe. alternirend 48^ 250.

Activum statt Medium 483 24g.

Adhikära Päninis 49^ 46 fgg.

Anusvära am Ende des Alphabets 49^ 50. Missbräuchlich im

Innern eines Wortes vor Gutturalen u. s. w. 4^ i_3 fg.

Bock, die Fabel vom Bock und dem Messer 4^ l fgg. 4^ 1 fgg.

Causativ statt Simplex 4^ 24c).

Conditionalis statt Optativ 4^ 162. 250.

Custoden eines Textes 4^ IQQ fgg.

Dativ und Genitiv alternirend 48^ 250.

Dcclination, unregelmässige 48^ 24g.

Genitiv und Dativ alternirend 48^ 250.

Götter, angeblich 3339 an Zahl 4^ 2^5 fg. 5^ 3^
Inschrift besprochen 3^ 227 fgg. 443 fg.

Instrumental und Dativ alternirend 48^ 250.

Masculinum statt Neutrum 483 24g.

Medium statt Activum 483 24Q.

Metrische Dehnung und Kürzung 4^ 24g.

Militärisches Sanskrit der Neuzeit 42, 335 fgg.

Nomen passionis und patientis 4^ 135.

Prädicat dem Subject vorangehend 4^ 83 fg. die Stellen wech-

selnd 84. 5Qj 83.

Schrift von Pänini gekannt und benutzt 4^ 46.

Seelenwanderung 4^ Qj fg. 49, rjö. 5^ 3J fg.

Subject nach dem Prädicat 4g, 83 fg. die Stellen wechselnd

43, 49, ^4- 50, **3-

Vedische und Sanskrit-Syntax von Speyer 49, 1 33 fgg.

Verbum fin. im Sing., das Subject im Dual und im Sing. 4^ 2 50,

Visarga am Ende des Alphabets 4^ 50.

Wechsel der Conjugationsklasse 483 24Q.

Worttrennungen, neuere in der Bibliotheca indica 4^ 49 fg.

3-

Atharvaveda (j^ ^ ij, 42 86 fg.) 4^ 33 fg.

Acvaghoshas Buddhak'arita 4^ 160 fgg.
A

Apastambijadharmasütra 34 fgg.) 5^ &Q fg.
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Acvaläjanas Grhjasutra (i, 23, 10 fgg.) 48, 98. (4, 4, 2 fgg.)

49, 5i fg-

Hgveda (1, 164, 30. 38) 45, 88 fgg. (3, 9, 9 « 10, 52, 6 =
VS. 33, 7) 43, 255 fg. 5i, 33. (3, 53, 14) 43, 260 fgg.

5i, 35 fg- (8, 6, 19) 48, 154 fg. (9, 17, 5) 51, 33 fgg.

(10, 14, 9) 45, 131. 49, 134. (10, 52, 6 = 3, 9, 9 = VS.

33, 7) 43, 255 fg- 5', 33.

Aitarejabrahmana (7, 22) 48, 155. (8, 28) 48, 160 fg. 51, 37.

Aitarejopanishad 42, 162 fgg. 43, 85 fg. (1, 3, 13) 49, 95-

Aueasanadbhutfmi 44, 188 fgg.

Kathopanishad 42, 127 fgg. 43, 85 fgg. 49, 95 fg.

Kaushitakibrahmana (22, 1) 48, 155. (27, 1) 49, 42. (29, 8)

48, 98.

Kaushitakibrähmanopanishad (1,1) 47, 347 fgg. 49, 97 fg. 50, 84.

(1,2)42, 198 fgg. 43, 89 fg. 49, 98 fg. 130. (3, 1) 51, 37 fgg-

Gopathabrahmana (1, 1, 1—24) 48, 12 fgg. (1, 2, 16. 24) 48,

94 fgg-

Gobhilas Grhjasutra (3, 10, 19. 28) 49, 130. 50, 82 fg.

Gautamas Pitrmedhasütra 49, 48 fgg. 100.

K'händogjopanishad 43, 70 fgg. 49, 79 fgg. (1, 6, 7. 6, 1, 3. 14, 1

)

, 49, 128 fgg. (3, 14, 1) 48, 159 fg.

Gaiminijabrahmanopanishad (1, 60, 5. 3, 14, 1) 48, 159 fg.

Taittirijabrahinana (1, 1, 1— 6) 44, 199 fgg. (i, 3, 10, 8 fg.)

45, 129 fg. 258. (2, 1, 2, 1. 2, 10, 1 fgg. 11, 1 fg. 5, 4, 6)

45, 259 fg.

Taittirrjasamhitii (3, 2, 5, 6) 45, 258. (7, 5, 1, 1 fgg.) 49, 44 fgg.

Parayaras Smrti 47, 251 fgg.

Päniui gegen Whitney in Schutz genommen 45, 247 fgg. hat die

Schrift gekannt und benutzt 49, 46. (3, 3, 43 fg.) an eine

falsche Stelle gerathen 49, 47 fg.

Päraskaras Grhjasutra 48, 1 fgg.

Pracuopanishad 42, 175 fgg. 43, 85 fgg. 49, 96 fg.

Brhadäranjakopanishad 43, 70 fgg. 49, 93 fgg.

Bhagavadgita 49, 1 fgg.

Bhägavatapuräna (7, 7, 23) 49, 130 fg.

Mahäbhärata (ed. Bomb. 2, 66, 8) 46, 1 fgg. (9, 16, 59. 13, 1, 12.

7, 141, 25. 12, 15, 30. 67, 16) 48, 161 fg. (ed. Calc. 2, 2193)

4<>, 1 fgg- 47, 1 fgg- 2510) 48, 162.

Mänavagrhjasütra (1, 1, 2. 6, 2) 48, 158 fg. (1, 12, 5) 48, 155.

(2, 1, 10) 49, 51.
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Mänavadharmacastra 48, 245 fgg. (1, 12, 5) 48, »55. (h 1, 10)

49, 5i.

Ragataramgim (5, 44^- ed. Stein 44) 49, 138. (6, 174) 5°, 84 fg.

Ramajana (ed. Bomb. I—IV) 39, 213 fgg.

Lokaprakäca 49, 137 fg.

Vagasanejisamhita (8, 26) 48, 94. (15, 53) 50, 82. (16, 3. 49)

48, 157- (33, 7) 43, 255 fg.

(^atapatbabrahmana (11, 6, 1, 2 fg.) 49, 41. 135.

(,'anklmjanas Grhjasütra (1, 5, 2) 45, 4.

(,'änkhajanas (jJraiitasütra (5, 1, 3 fgg. 16, 21, 16) 48, 98.

(,Vetacvataropanishad (1, 1—3) 43, 9 1 fgg- 49, 99 fg- (4, ! 8)

5i, 39 fg- (5, 1—3- 6, 13) 49, 131 fgg.

Shadviircabrahmana (2, 6, 4) 48, 98.

Spruch *h(\ ^^WTTrWr 46, 6 fg.

—
<$\*fi\

SU ff 46, 7 fgg.

— **4)*i 1^ 48, 162 fg.

— T HU|5^I«II 48, 162.

— TT*T %W H^rt 48, 162.

— rry*r 49, 137 fg.

— Ti*: JRrraror* 50, 84 fg.

Subhashitavali (42. 431) 39, 231 fg.

Svajambhüpurana 47, 193 fgg.
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Th. Distel (Blasewitz): Nachträge zu den „Berichten" v. J.

1879, S. 106 u. Iii, sowie über Müllnf.r- Weissenfeis als Astronom.

I.

Im Bande v. J. 1879 (S. 104— 154) der „Berichte" ....

habe ich Leibniz- Korrespondenzen veröffentlicht. Es liegt mir

nun daran, dass dazu Folgendes nachgetragen werde.

In gedachtem Jahrgange (S. 106 und 141) habe ich zwei Reisen

LiEinxiz', die eine nach Zeitz, die andere nach Dresden, erwähnt.

Aus dem im K. S. Hauptstaatsarchive (Lokat 8702) aufbewahrten

„Diarium von 1711" Bbl. 78
b

ff. ergiebt sich nun, dass Leibniz am
16. Mai genannten Jahres, auf's Zeitzer Thorhaus logirt, fast

täglich einmal zur herzoglichen Tafel befohlen war. Am 27. traf

Thomahius in Zeitz ein, am nächsten Tage verabschiedeten sich

Beide und reisten am übernächsten ab. In Dresden war Leibniz

nicht Ende 1703, sondern Ende Januar 1704, wie aus dem

„Neuen Archive für sächsische Geschichte und Alterthumskunde' 1

^IV, 1883, 180 Anm. 5) erhellt.

n.

Miii.LNF.R- Weissenfeis als Astronom. 1

)

Bei einer Studie über Müllner's „König Yngurd" sah ich u. a.

den 137. Band der C. A. Böttioer- („Ubique") Korrespondenz in

der k. öffentlichen Bibliothek zu Dresden durch und kam mit

Nr. 59 auf ein Schreiben des „Advokaten in Weissenfeis" (v. Pi.aten:

verhängnissv. Gabel), d. d. Leipzig, 29. Juli 1 8
1 9 , welches in

diesen Berichten th eilweise mitgetheilt zu werden verdienen dürfte.

Es heisst darin:

„Ich denke, noch ungefähr acht Tage hier zu bleiben und,

um mir die Nächte zu verkürzen, hab' ich mit der hiesigen Astro-

nomie mich in Kapport gesetzt und in meinem Logis (Espla-

nade 849 ) ein kleines Observatorium angelegt. Vorn,

über dem Petersthore, steht der Komet oder läuft vielmehr davon.

Hinten, über Connewitz, circa einige und achtzig Millionen Meilen

weit, der Jupiter, der jetzt, um I2 l

/tl alle vier Trabanten auf

der linken Seite hat. Das ist so gewiss, dass, wenn in Boi>e's

Tabellen etwas anderes steht, Sie es dreist nachsagen können,

dass sie nichts taugen. In der Sonne gab's gestern vor dem

Theate» -t^ eiuen grossen Flecken und zwei kleine . . .
."

: Müllnerbiographie (1830).
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SITZUNG AM 31. JULI 1899.

Der Sekretär legte die folgende ihm gesandte Abhandlung vor:

Otto BÖhtlingk: Uvber eine lateinische Inschrift auf einem

in Paris ausgegrabenen kürbisfbrmigen Gefässe.

Im letzten Bulletin (Mars-Avril) der Comptes rendus des

seances de l'annee 1899 der Academie des Sciences et Belles-

Lettres befindet sieh eine kontroverse zwischen Bk£al und dein

Abbe Th£dexat über eine Inschrift auf einem im Jahre 1867

in Paris ausgegrabenen kürbisformigen befasse aus gebranntem

Thon. Auf der einen Seite dieses GefHsses liest man im Kreise

( vgl. die Tafel nach S. 200):

OSPITAREPLELAGONACERVESA,

auf der anderen Seite gleichfalls im Kreise:

COPOCNODITUABESESTREPLEDA.

Mommskn (S. 194) hatte die Inschriften folgendermaassen um-

schrieben: Hospita, rcplc tagonam cenesia und Copo. eonditum

habes. est rephnda. Unter eonditum verstand der berühmte Ge-

lehrte, wie wir von Tiikdexat (S. 203) erfahren, ein Partie, perf.

pass. und zwar, wie ich annehme, von eondere.

Brkal (S. 194) nimmt au der Umstellung der Buchstaben

in eonditum und an der Ergänzung von /* in rcpknda Anstoss,

obgleich von orthographischer Seite, wie Thkdknat ( S. 203 f.)

nachweist, sich Nichts dagegen einwenden lässt. Man finde in

Inschriften auf Stein Srphulerum statt Sepulchrum und Epuprhas

statt Kpaphras, desgleichen Quitus statt Quintus, facieda statt

facienda u. s. w. Bk£ai, umschreibt Copocna auditum, indem er

behauptet, dass er, nach Einsicht des Gelasses, nach dem N ein

daran sich lehnendes A erblicke. Vom wunderbaren copoena heisst

es: e'est le mot latin caupo. suivi du sufHxe gaulois cnus, aar.

Die Uebersetzung der Inschriften lautet bei Bkkak: „Hotesse,

Phll.-hi.t. ClAHfl isw. 12
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remplis ma gourde de cervoise. — La cabaretiere: Entendu! La
voila! Elle est remplie." Repleda ändert Breal stillschweigend

in repleta, was vielleicht gewagter ist als die Eiuschiebung eines

n bei Mommsen.

Thedenat (S. 200 ff.) sieht sich das Gefäss noch einmal

genau an und kann in der zweiten Inschrift kein dem N an-

gehängtes A entdecken. Auch nimmt er mit Recht keinen An-

stoss daran, dass in der ersten Inschrift eine hospita und in der

zweiten ein eopo angeredet wird. Seine Auffassung unterscheidet

sich zunächst von der MoMMSEN'schen nur dadurch, dass er eon-

ditum als Substantiv, d. i. als vintim eondifum fasst.

Auf S. 210 wird weder von Breai. noch von Thkdknat

etwas Neues vorgebracht.

Auf S. 236 tf. gelangt Thedenat zu einer anderen Auffassung

der zweiten Inschrift. Gaston Paris hatte seinem Collegeu bei

der letzten Besprechung derselben die Bemerkung gemacht, dass

est replenda „d'un latin un peu trop raffine pour ce texte en

langue populaire" sei. Er schlug vor repleda in reple da zu

zerlegen, und dieses erwies sich als zutreffend, da es Thedenat
gelang, auf einem Trinkgefiiss die Inschrift reple copo da zu ent-

decken. In Folge jener Zerlegung musste est anders gefasst

werden; dieses bildet nach Thedenats Meinung die Antwort auf

die Frage eonditum hohes. Es gestaltet sich demnach die Inschrift

zu einem Gespräche zwischen einem Gaste und dem Schenkwirthe.

Die Uebersetzuug lautet: „Cabaretier, as-tu du eonditum?" „II y
en a.

u „Remplis et donne." Der Text ist auch nach meinem

Dafürhalten jetzt richtig zerlegt, mit der Uebersetzung desselben

kann ich mich aber nicht einverstanden erklären. Bevor ich meine

Auffassung der beiden Inschriften dem Leser vorführe, müssen

wir uns die Inschriften auf ähnlichen Gelassen näher ansehen.

Sie werden, wie uns Thkdenat (S. 237) mittheüt, besprochen in

einer Abhandlung von L. Maxe-Werky, betitelt „Vases a in-

scriptions bachiques" in „Memoires de la Societe nationale des

Antiquaires de France, 5° serie, t. IX"
Die reple, imple und da aufweisenden Inschriften hat Thk-

denat auf S. 237 f. mitgetheilt. Die Worte reple me, reple me

copo mm, imple me und inple me eopo vini spricht, was uns nicht

befremden kann, das Gefäss zu seinem Besitzer, dem eopo. Heple

copo, imple, imp(le) eopo, inple, eopo imple und eopo imp(lc) ohne

me hat man keine Veranlassung anders zu deuten. Da mi(hi)
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fasse ich als gleichbedeutend mit reple me. Mit da labere, da

Wlwwtti und da rinum fordert nach meiner Meinung das Gefäss

den Wirth auf, dem Gaste Wein anzubieten. Mit reple te redet

das Gefäss sich selbst an; es könnte aber auch der Plural replete

als Anrede an Wirth und Wirthin gemeint sein. Das oben er-

wähnte reple copo da würde bedeuten: „fülle (mich), Wirth, (und)

gieb (dem Gaste zu trinken)."

Der Leser wird wohl schon errathen haben, dass ich darauf

ausgehe, auch die beiden Inschriften auf dem Pariser Gefäss in

gleicher Weise aufzufassen, d. i. beide von der Flasche sprechen

zu lassen. Ich wage die folgende Uebersctzung derselben vorzu-

schlagen: „Wirthin, fülle die Flasche (d. i. mich) mit Bier. Wirth,

du hast gewürzten Wein, so ist es (d. i. du kannst es nicht in

Abrede stellen); fülle (mich damit und) gieb (dem (Jaste zu trinken)."

Zu meiner Auffassung hat mich, wie mau gesehen hat, der

Umstand veranlasst, dass auf vielen Gelassen der Töpfer in nicht

zu verkennender Weise die Flasche zum Wirthe reden lässt, was

uns auch am Natürlichsten erscheinen muss. Dass auf andern

Gefiissen mit denselben Worten reple und imple nicht die Flasche,

sondern ein Gast den Wirth anreden soll, ist eine Vcrmuthuug,

die nicht a limine abzuweisen ist, da sie gleichfalls einen guten

Sinn ergiebt. Es handelt sich um die Frage, welche Auffassung

der beiden Inschriften mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat, d. i.

ungezwungener, einfacher ist und überdies den Verfasser schalk-

hafter erscheinen lässt. Zur Aufnahme eines Gesprächs zwischen

Gast und Wirth eignet sich meines Erachtens eher die Wand
eines Wirthshauses als ein Trinkgefäss.

Ich hoffe mit diesem Versuche mich in eine römische cau-

ponn zu versetzen, nicht übler zu fahren als mit meinem vor

Jahren unternommeneu Versuche eine Unterredung in einem poin-

pejanischen Wirthshause zu deuten; vgl. Bulletin de l'Academie

Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg, t, XXX, Sp. 130 ff. =
Melanges greco-roniains, t. V, S. 250 ff.

12*
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GESAMMTSITZUNG BEIDER CLASSEN
AM 14. NOVEMBER 1899.

Nach der Eröffnungsrede des Secretärs folgten die Nekrologe auf die

verstorbenen Mitglieder G. Ebeks, A. Socin, W. Pertsch, A. Fleck -

sisex von den Herren Ebman, Wiwdisch und Goetz.

Herr Bhuomam.n legte eine Abhandlung vor „Der Ursprung der Barytoua
auf -oo£. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der sogenannten

Kurzformen des Griechischen" (für die „Berichte4
').

Herr Hikzel hatte ein Manuscript eingeschickt betitelt "AyQacpog v6uos,

das in den „Abhandlungen 1
' gedruckt werden soll.

K. Brugmann: Der Ursprung der Barytona auf -aog. Ein

Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der sogenannten Kurzformen

des Griechischen.

t.

Die griechische Sprache bietet eine grosse Zahl von Eigen-

namen , besonders von Personennamen, auf öo?, wie "Eoaoog,

"Ovr^og, Avaog, daneben einige Dutzend Appellativa, wie nounaOog

'Prahlhans', xavaog
f
Brand, brennendes Fieber'. Die ersteren sind

ohne Zweifel und nach allgemeiner Annahme Kurznamen, z. B.

"Eyacog zu den Vollnamen wie 'Eoaa-innog 'EoaovxAijc. Was ist

aber der Ursprung des tf-Elenientes dieser Namen? Und sind die

Appellativa auf -aog mit diesen Kurznamen bildungsgleich? Auf

diese Fragen gibt die sprachwissenschaftliche Literatur bis jetzt

keine befriedigende Antwort.

Ohne etwas von Belang zur Ursprungsfrage beizubringen, hat

die Wörter auf -aog, die Appellativa und die Propria, Lobeck

in den Prolegg. p. 405 sqq. behandelt. *) Dankenswert ist vor

1) Kurz sind sie von ihm auch schon Phryn. p. 436 besprochen.

Dort heisst es: „Sic xQavyccao$ dicitur Nicet. Ann. XV. 8. 308. A. et

ypvixHSos, qui alia forma yvvncav (non yvvnmv) appellatua est, et

itoXlayogaooe y
quod quum Pollux VII. 15. abjectum esse declarat, de

hoc universo genere plebejoruni conviciorum Judicium ferre cen-

sendus est.
41

Phil-hiat. Ciatie lH'jy. 1JJ
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allem seine Zusammenstellung der Appellativa 1
); ich vermag zu

ihr nur wenige Beispiele hinzuzufügen. Was dann Curtius

Verbum II
8 416 zur Entwicklungsgeschichte der Eigennamen sagt,

ist irrig: er lässt Jatwaog, "Ekaöog, "EQadog, Ziööog, die nach

Fick's Theorie als Kurznamen für Ju^ctcmnog usw. zu betrachten

seien, nach den Adjektiva wie xofit/;6c, xitfcxtfög, nvQaog gebildet

sein, die vielleicht den altindischen Adjektiven auf -sa- ent-

sprächen. Die barytonen Appellativa, die zunächst mit den Eigen-

namen hätten konfrontirt werden müssen, erwähnt Curtils über-

haupt nicht C. A. Müller De X litera in lingua Graeca inter

vocales posita (Lipsiae 1880) p. 46 sqq. bespricht eine Anzahl

von unsern Appellativa, z. B. ntaog, xaOtfoc, ftlcusog, deren 0 ihm

aus aa hervorgegangen zu sein scheint, und weist (p. 48 Fussnote)

Identität mit den Personennamen wie "Elaoog ab, weil diese aus

Komposita gekürzt seien. Endlich hat noch Lagercrantz in

seiner kürzlich erschienenen Abhandlung f
Zur griechischen Laut-

geschichte' (Upsala universitets ärsskrift 1898) S. 16 ff. einen Teil

der AppellativWörter behandelt. Auch er leugnet Zusammenhang

mit den Kurznamen. Diesem sollen 'nicht unerhebliche Bedenken'

entgegenstehen; welcher Art diese Bedenken sind, wird nicht

näher angegeben. Den Ausgang der Appellativa erklärt er dann

teils aus -daog (-rtfoc), teils aus -Tiog.

Im Gegensatz zu den beiden letztgenannten Gelehrten hoffe

ich zeigen zu können, dass es nicht nur keine berechtigten Be-

denken gegen die Bildungsgleichheit von "EQaOog und x6(inaaog

gibt, sondern dass eine Reihe von Thatsachen laut für diese

Identität spricht , dass demnach auch die Appellativa wie x6fi-

naaog für nichts anderes als für Kurzformen zu halten sind.

Damit wird aber, wie wir sehen werden, die Annahme hinfällig,

dass -00g aus -oaog oder -doog oder -xiog entstanden sei. Denn

sie ist auf "Egccoog und alle Eigennamen gleicher Art nicht an-

wendbar. Es wird sich uns eine andre Herkunft des Ausgangs

-aog — dessen <y, zwischen Vokalen stehend, ja nicht erhaltenes

ursprüngliches s sein kann als wahrscheinlich ergeben.

1) Freilich läuft hier allerlei morphologisch VerschiedeneB durch-

einander. Dies gilt auch von dem, was Papk iu seinem Etymolog.

Wörterb. der griech. Sprache, zur Ueberuicht der Wortbildung nach

den Endsylben geordnet (Berl. 1836), S. 180 tf. unter der Ueberschrift

„Wörter auf -60s" zusammenstellt.
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2.

Ich führe zunächst Beispiele vor. Für die Eigennamen be-

schränke ich mich auf eine Auswahl: es seien ihrer so viele

gegeben, als dienlich sind, um die bei den Nomina auf -aog

überhaupt vorkommenden morphologischen Verschiedenheiten und

ihre Bildungsregeln ans Licht zu stellen. Dagegen erstrebe ich

Vollständigkeit der Aufzählung bei denjenigen Wörtern, die ent-

weder als echte Appellativa erscheinen, wie z. B. Ttixaöog 'breit-

krempiger Hut', oder als solche Substantiva, die so zu sagen auf

der Grenze zwischen Name und Nichtname liegen, wie z. B. das

mit 'Prahlhans* wiedergegebene xopitccöog. Da jedoch die appella-

tivischen Barytona auf -<so- nicht alle desselben Ursprungs sind

und die Zugehörigkeit zu unserer Kategorie der Kurzformen in

manchen Fällen nicht ohne weiteres klar ist, von manchen Wörtern

auch überhaupt zweifelhaft bleibt, ob sie dieser Kategorie zuzu-

rechnen sind, so führe ich zunächst in diesem Paragraphen nur

diejenigen Appellativa auf, deren morphologisches Gepräge sich

ohne weiteres als ein und dasselbe darstellt und zwar als das-

jenige der in Rede stehenden Kurzformen. Denn nur diese klaren

Fälle dürfen die Grundlage abgeben für die Behandlung der Frage,

welchen Ursprung unser oo- Suffix hat. Auf die übrigen Fälle

werde ich erst nach Erledigung dieser Frage in § 5 eingehen.

Bei jedem Beispiel ist gleich hier die Wortsippe anzugeben,

zu der es gehört. Insbesondere sind hierbei auch Komposita zu

nennen, deren erstes Glied ein gleichlautender oder ähnlicher

Stamm mit einem 0-Element bildet.

I) Bei den Eigennamen, die seit Homer in den verschie-

densten Mundarten begegnen, beschränke ich mich aus nahe

liegenden Gründen im wesentlichen auf die Personennamen. Teils

sind es mythische und epische Namen, teils Namen historischer

Persönlichkeiten. Oefters erscheint — was für die Personen-

namen überhaupt gilt (Fick-Bechtel Personennamen 2 304 ff.)

— dieselbe Form zugleich als mythischer und als historischer

Name.

a) "Eguaog mythisch. Zu fya-nac 'ich liebe', iga-zog "Eqctxog

und zu iqccaoao&ai ^Qaafiaiy lyaorög "EpatfToc, iQCKSxrjg, "EQaapog,

fouöpiog. E^aO-mnog , Effaai-xXfjg.

"EXaOog ein Troer bei Homer. Zu ika-triQ 'Treiber*, argiv.

nox (Xaxo) (Verf., Griech. Gramm.8
S. 278), hom. äUjA«-raf, "EXaxog

13*
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und zu iXdaaai 7jAa(rthjv,
J

EXdaxoaQ. 'EXda-titnog. Vgl. auch iXuoäg

erdichteter Vogelname bei Aristophanes Av. 886.

KiQaaog mythisch (Name dessen, der zuerst Wasser dem
Wein beimischte, s. Usener Götternamen 255 f.). Zu xiga-ftat

Seh mische mir etwas' (x^wvriu), rjQa-fiog und zu x€Qaa<Sai

lx£Qdo1h)v, x€Qct6xi)g
y
xlQaopa.

Adfiaaog ein Troer bei Homer und historischer Name. Zu

d-Sdfiaxog Mndoinitus', nav dufidxaQ, ddfuxXtg und zu dufidaata

iäupdafhiv, Aafid<sxi)g (seit Hesiod Präsens dandtopat). Japda

titnog, Jufiaat-xX^g.

"AgTtctöog mythisch. Zu ccgrid pevog 'geraubt', "AqnaXog^

ccQTtaXiog und zu agndao^iat rjgnaa^ai a(mct£(o, ccQnaaxog, aQiiaafuc.

Iliaoog mythisch. Zu tiiuq
c
Fett', 7tiaXog, nlatvu» und zu

ittTC'.ctGyiCti, TttccOyux.

"Iccaog nebst *Idaiog, 7a<y/&>v, alle drei mit 1 im Anlaut,

mythische Namen , bei Homer. Zu dem auf einem medialen

Partizipium beruhenden 'Icc-pevog (i) M 193 und zu "Iuftog (/).

Das Etymon dieser Namen ist unklar, vgl. Pape-Benseler Wtb.

der griech. Eigenn. s. v., Preller-Rohert Griech. Myth. I
4

S. 775 f.,

Usener Göttern. 156, Schulze Quaest. ep. 383, Fick-Bechtel

Personennamen 2
427. Keinen Aufschluss gewährt "laaov (?), das

Beiwort der Landschaft Argos in 6 246 («* ndvxig et tdouv av
1

"Iudov "Apyog *A%aiot), da es selber dunkel ist. Vielleicht ist

dieses Wort als Appellativum zu schreiben (vgl. iroXv&tytov "Ayyog)
;

es erinnert an das von Nikander (fr. 74, 2 Sehn.) im Sinne von

101g 'violis' gebrauchte tuet.

Zxiöaöog historisch. Zu axeddoat 'zerstreuen' ioxidaöptti,

tfxfdafftifc, 6XEduGp6g.

"Iitnuaog mythisch und historisch. Zu inndtopat 'ich lenke

Rosse', [nnuaxrjg, tmui<S\»M.
(

Innaat-Kgax^g.

IletQctGog mythisch. Zu neiQdfr
e
ich versuche', nuQaaxrjg^

itityctOfiog.

VxXaoog mythisch. Zu öxXdfa 'ich sinke in die Kniee',

ö%XaO(ia.

"OXxuaog Sohn des Kyräerfürsten TaQßijQog Nonnus 26, 181.

Zu oAxafw
c
ich ziehe' (oXxdg). Vgl.

f

OXxläg.

OdvxccGog Phantasus Ovid Met. 9, 642, Sohn des Schlafes.

Zu <puvxu£ü)
e
ich stelle vor Augen', (pai>xaax6g, (pdvxaaym.

Der Ausgang -ueog ist bei den Eigennamen, ebenso wie bei

den Appellativa, der häutigste. Er ist offenbar frühzeitig als
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einheitliches Suffix produktiv geworden, und viele Kurznamen

auf ä<sog wurden geschaffen, ohne dass sie vorher als Anfangs-

glied in Vollnamen vorhanden waren. Ich führe hierfür noch

folgende Beispiele an. Ilvgacog ein Troer bei Homer. Zu

rivgcifiog^ nvgog 'Weizen'. Verfehlt ist die Meinung von J.Baitnack

Studia Nicolaitana p. 24, TJvQuCog als Stadtname sei ein Kom-
positum, Ilvg-ccuog, -aßog ein Wort für Wasser, das ganze Wort

etwa 'Weizenau'. 'Iußgaaldyg mythischer Personenname und

Ifißgaaog Pluss und Flussgott in Samos. Zu "I^ßqa^og, IfißQog.

TJegyaotörig ein Troer bei Homer. Zu THgya^tog. rogyaoog
mythisch. Zu rogyddsg, Fogyto, rogyläg, yogyog 'drohend, furcht-

bar'. Mugyctcog ein Karier, der am Fluss "Agnattog wohnt, bei

Quint. Smyrn. 10, 143 ff. Vgl. fucgyog Vasend, gierig' und tutgydg

i-döog)' öeCfiog bei Hesych s.v. pagyccivtov. Tl^yacog (bei Pindar

IlayaOog)) Name des mythischen Pferdes. Wird im Ansehluss an

Döderlein mit Ttrjyog 'dick, stark, kräftig' und mit dem auf

attischen Vasen vorfindlichen Pferdenamen TlrjydSäg (vgl. nr\ydg

-udog) zusammengebracht Vgl. Pape-Benseleb Wtb. s.v., Preller-

Plew Griech. Myth. II
5
S. 79, Kretschmer Griech.Vaseninschr. 210.

nrjdaoog Name eines Pferdes des Achill und Männername. Ver-

mutlich zu mjduco
e
ich springe'. Vgl. Ilr\duiog. Kgiaöog my-

thisch, Sohn des Argos, bei Nonnus 32, 187 ein Begleiter des

Dionysos, Sohn des Argasos CAgyaatörig). Zu xgiog 'Widder'.

Tgdyaeog mythisch. Zu xgdyog 'Bock'? Vgl. 7taxi]g Tgayaöaiog

Aristophanes Ach. 853. Kogv^ißctcog ein Inder bei Nonnus

(28,51 und sonst). Zu nogvftßog 'Haarbüschel, Haarwulst'.

b) "Agxtaog historisch, nebst 'Agniamv^ 'Aqköo). Zu agxt-xog

'hinreichend' "Agxixog, 'Agxixtov, ügiuoig und zu ijgxiaxai rjpxftf«.

'Agxtal-Xäog.

Tt Xta 16 t)g historisch, nebst TtUöm>< TtUo<o. Zu xeXt-x^

'Weihe', TiXi-xipog und zu rfUaöat xexiXeapai, TtXitSxf]g. Tilia-

uvdgog, TfXiai-yivrjg.

K6qi (Sog mythisch. Zu xogiöüaa&cti 'sich sättigen' xcxo-

(KtffUU, a-xogtoxog.

'Axtaldüg mythisch, nebst
y

Axiö(ov, Amata, Axtcivg. Zu

axtööaö&at 'heilen' ccmaxog "Axtöxog, a'xftfjua. 'Axi(S-uvögog, *A%i

ai-pßgoxog.

Erwähnt sei auch der Stadtname "Egtaog. Zu igi-xyg

'Ruderer', igexpog, igiocco öi-r\gt(S(Sc<.

c) Xdcgiöog historisch. Zu %dgt-g x<*gi-v 'Anmut', Xttgi-
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xi(iog und zu xtxctat<S\uu g«pl£opat, Ev^w^to?, xaPttfT*fe*0S-

Gifiiaog historisch, nebst Siplaoav. Zu fo'p1? 'fas', dessen

Stamm fapia- war (vgl. Verf. Griech. Gramm. 5
S. 198), fofitö-

xpf'cor, ^fj^taötffUfOi, Sipioxog.

d) Xt'Acvaoc historisch. Zu xfA*v<o 'ich befehle', xfAtvrma),

/tfAfvrcop, xiAfVft« und zu txtAevröijv xexf'Afvffpm, xtXwaxrig,

xckevapog.

e) iVYxatfos historisch (Megarer), nebst Ntxi}<S(b. Zu ivixijGtt

'ich siegte', v/xijtos, jV/xijrijg. Ntxfic-aoixi}, iV/x5<Jt-xpßT*j£ N'txrial-

61x0g.

£a>öog historisch, nebst Eaxsldäg, £m<sa. Zu tfaoa) -macu

'retten', <Sfoxr\q
y
£>

<ora>v, 2<nxäg. Ikbö-ircnog, Ecoöt-xkfjg.

f) Xa(>a£o£ mythisch und historisch, nebst A"a^a|^?. Zu

ga£a00a> 'ich ritze, kerbe' gapa|<u, xapa£f£.

yfi5|off (^v£ng), Vater des Herodot (vgl. Crusius Jahrbb. f.

class. Philol. 1891 S. 392). Doch wohl zu tjAvfca 'ich entwich',

alvxxdfa, &kv^tg
y

also mit der von Meister (Bezz. Beitr. 5, 2i3f.)

entdeckten Aphärese, wie sie viele Personennamen aufweisen,

z. B. raaläg = 'AyaisCäg (vgl. zuletzt über diese Erscheinung

Kretschmer KZ. 36, 270 ff.).

Möglicherweise hierher auch "E At£og, historisch, vgl. böot

iekgfov. Jedenfalls zu £A/<tfa> 'ich drehe, winde' lAlgm, eAtxros,

"-EA^og als Flussname (auf Keos) vergleicht sich mit

KafinvXog u. dgl. Es ist jedoch nicht klar, ob nicht "Ekt£og

das zum Eigennamen gewordene Adj. *iki£6g war, wovon in § 5

unter 1 2 zu handeln sein wird.

Adfiyog mythisch. Zu ikafitycc 'ich erglänzte', kdfi^tg.

slafity-ctyooTig.

TIti<Sog mythisch, nebst Ilelaav. Zu muaa 'ich überredete'

itimiCfiaiy nnaxiov, luiaig. nefa-avSoogy IJuaC-axoccrog.

g) "Ex-ßaaog mythisch, 'Ooei-ßaoog Oribasus Ovid Met. 3,

2 1 o, nebst 'Exßdaiog, 'Ooußdoiog, rttQißaou) Beiwort der Aphrodite

in Argos. Zu ßdaig 'Gang', ßaxog, 'AQ%s-ßdx'f]g.

h) Mvfjcog ein Paione bei Homer, nebst Mvrja<av. Zu pvä-

'gedenken' (ivri<saa&ai fAifivrjfiai und zu ^vr\C%f\vai^ ü-fivüaxog.

Mvifff-ayo^äc, MvriCi-xqdxrig.

jQfjöog ein Troer bei Homer. Entweder zu öoä- 'handeln' att.

i'ÖQäöa Sidoäfuci und Äfpacrihjv, öoäaxiog, hom. fyfjffrij?, ÖQijGpoiSvvfi,

oder zu öqö- 'laufen' att -iäoüv -ÖQaaofAici ion. -dpijao/uat.
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"Ovrjoog, thessalisch und anderwärts "Oväaog, historisch. Zu

övri-Gcti 'nützen' dv-oprjxog.
y

OväG-ay6gäg^ 'OvriGt-xki]g.

Avaog historisch, nebst Avoav, Avöat. Zu tXvoa 'ich löste'

Xvot-fitXyg. Avc-avÖQog^ AvaC-fiaxog.

II) Den Uebergang zu den Appellativa mögen einige von

nachhomerischen Schriftstellern ersönnene Namen machen.

Kvßdaöog, ein erdichteter Dämon bei dem Komiker Plato,

Fragm. Com. 2, 675. Zu xvßÖa 'mit vorwärts gesenktem Kopf,

vgl. xovyaaog zu XQvy« (unter III, c S. 186).

Alkiphron bietet in den Briefüberschrifton folgende vier

Parasitennamen

:

Aaxuvo-^avfiaöog 3, 47. Zu &ctvpa-t6g 'wunderbar* und

zu #avfia£a), &ctv(ia6v6g.

*Pct<pavo-%6QXuOog 3, 72. Zu xoQzd£(o 'ich futtere', %oq-

xaafAog. Vgl. den Männernamen XoQxaoog Schol. in Dionys. Thr.

gramm. Bekker's Anecd. II 655.

Xitigo-XlitiGog 3, 62. Zu Xtnlfa 'ich schäle', Xsmoxog,

iiitMfpa.
r

Päyo-<SXQdyyiOog 3, 42 (dies, nicht *Rtyr\GXQCLyyi<sog) ist

die richtige Lesart, s. Seiler zu der Stelle). Zu 6xQayyl£a> 'ich

drücke, quetsche, presse' axgayyloai. Also 'Beerenquetscher'.

III) Es folgen nun solche Appellativa, die ihrem Bildungs-

typus nach sich den angeführten Kurznamen an die Seite stellen.

Da für den unten zu erbringenden Beweis, dass sie mit den

Eigennamen ein und dieselbe Wortklasse ausmachen, nicht ohne

Wichtigkeit ist, welche Bedeutungskategorien unter ihnen ver-

treten sind, so mag hier die Einteilung nach begrifflichen Ge-

sichtspunkten geschehen.

a) Wörter für Personen und für Lebewesen über-

haupt
x6fi7taaog 'Prahlhans' Herodian I 209, 4, wozu der Scherz-

name Ko(i7taaevg bei Aristophanes Av. 11 26 (ITQO&vtörig *

Tuattvg). Zu xop7ra£o>, xofinttGx^ xo^Ttatffu*.

xgavyttoog 'Schreihals', bei Hesych Erklärung von ßaßd%xf}g

und von ßdßaXog (vgl. Lobeck Phryn. 338. 436); daneben der

Froschname KQavyactörig Batrachom. 246. Zu xQavyufa, xpavycrtfnjc,

XQavyaGfiog.

7toXl-ay6(>a<sog 'viel kaufend, emax': noXXccyoQaisov izctidiov

Pherekrates Fragm. Com. 2, 320. Zu ayopafca, dyoQccaxrjg
, ayo-

gaafiog.
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vßQiaog, vennutlich 'übermütiger Mensch', ist nur aus der

Aufzählung von Nomina propria und appellativa auf -usog bei

Theognost. Cramer's Anecd. Gr. Oxon. II 73, 17 bekannt, wo es

hinter dem Appellativum ä'iaog genannt wird. Zu ußp/£a>, vßffiax^g

thess. ^TßQÜSiäg, Chios "TßQiöxog, tißQHJuu. Vgl. auch "Tß^t^og^ zu

dem sich tißoioog verhält wie Ilvoacog zu IJvQafiog u. dgl. (S. 181).

i d v C o g 'Trunkenbold' und adjektivisch 'trunken'. Bei

Aristophanes Nub. 555 yoccvv iu&vor
t
v (vgl. Vesp. 1402). Das

Mask. tritt zufällig erst seit Menander hervor (Fragm. Com. 4, 88),

in der späteren Prosa aber begegnet iii&vaog auch als Femininum.

Vgl. Lobeck Phryn. 151 sq. Zu ifiiftvoct £fi*#v<rfbjv, ftt&vavijg,

fi£^v<y^ur, deren Stamm ft*{h>a- mit ai. mädlius- 'Süssigkeit', einer

Erweiterung von nuulhu = fi&h;, identisch war. Vgl. auch {it&vao-

xoxxaßog 'beim K. sich berauschend' Aristophanes Ach. 525 und die

komische Bildung iM&voo-xoQvßöig, von einem betrunkenen Weib,

Fragm. Com. 4, 666.

yoyyvaog 'einer, der murrt' Herodian I 213, 19. Zu

yoyyvfa, yoyyvGfiog.

yovv-xgovöog = 6 xcc yovccxct <JvyxQOV<av Photius unter

xkuioog. Zu xqovw -exQOvafhiv -xixQov6(ua, xaovaxiov, XQOwifuexixog.

yovv-itEaog so viel als yvvmxog, Beiname eines Gramma-

tikers Demetrius (La Ruche Homer. Textkritik 117). Zu tiuoov

(ituxov\ Tiicog, niarnut niatopu, ßaQv-jteörjg, von deren tf in § 4
zu handeln sein wird.

nokv-%eaog 'viel scheissend'. Das Wort ist bei einem un-

bekannten Komiker (Fragm. Com. 4, 696) attributiv auf voörjfi«

übertragen: ani}Xldyi)(i£v nolvyioov vo<Si)fxcczog. Zu %ioai

xc^dfifVog. Von ähnlicher Bildung ist ö&g 'Scheisser', vgl. ilaaicg

neben "EXctöog (S.i 80), xQsoäg 'Ausreisser, Feigling', 'EUvo&g u. dgl.
1

)

Tierbenennungen (vgl. TIr}yaaog, ü^öacog S. 181) sind fol-

gende Wörter:

yilaoog ('Lacher') wird bei Hesych s. v. tucxtolxQuvog als

eine Bezeichnung des Wiedehopfs angeführt. Zu ytXä- in arg.

di-eyika (Verf. Griech. Gramm. 8
S. 278) und zu yeldaaai yeyilaa-

fiai, yelticatrjg, dor. ytkctvr)g aus *yikcc6v7}g. Von ähnlicher Art war

yeXaaivog 'Lacher', im Plural 'die vorderen Schneidezähne' und 'die

Grübchen, die das Lachen auf den Wangen bildet', vgl. Mväaivog

(neben Mvf\<sog), 'Aotaivog, 4e£ivog u. a.

1) Vgl. zu diesen Wörtern auf -cog noch ncdtvooaog in § 5
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xavxaoog' oovig itoiog Hesych. Zu xavxafa so viel als tu

avxa Mya>. 1

)

b) Von den Gewächsbenennungen stellt sieb zunächst

ohne Zweifel hierher

niaog eine Art Erbsen, Adj. moivog, seit Aristophanes. Zu

mgi -xiöyutxa. 'ausgepresste Weintrauben, Trester', Ttxiaavi) 'ent-

hülste Gerste' 8
), nxloai enxiaftai, Jtua(i6g itxlGfiu, W. n{x)us- = ai.

pi*-. Auch

xiqacog 'Kirschbaum', das sich im nachklassischen Attischen

neben den älteren, mit lat. cornus, comum auf *krn- zurück

-

gehenden xpavo£, kqccvov, xoaveia einstellt, hierher zu ziehen

braucht man kein Bedenken zu tragen, da die Bildung aus dem

Griechischen selbst leicht erklärbar und Entlehnung aus einer

fremden Sprache nicht erweislich ist. Gleichwie lat. cornus zum

Neutrum cornu engere Beziehung hat, so hat sich xiQaoog an

tUQag 'Horn', xtqdaxr\g 'gehörntes Wesen', speziell 'Hornschlange',

auch Name eines Käfers8), xEQctö-yoQog , xtQ<xa-%Hlog usw. ange-

schlossen. Die dem Horn ähnliche Härte des Holzes der xoeevua

wird von Theophrast Hist. plant. III 12, 1 hervorgehoben. Vgl.

Hehn Kulturpfl. 6 390 ff. In morphologischer Hinsicht vergleiche

man Sifiiaog neben tHfug (ursprünglich Neutrum, *xb ftiiiig),

Sifuaxog, ^ifua-x^imv (S. 182). Weiterhin wäre

xagnaoog ein Gewächs mit giftigem Saft (dnoxdQTtaöov,

6noxdk7taaov), im nachklassischen Attischen, zu nennen, falls es,

wie wahrscheinlich ist, etymologisch zu trennen ist von xaonaaog

'Flachs', welches das entlehnte ai. karpasa- 'Baumwollenstaude,

Gossypium herbaceum' ist (s. A. Müller Bezzenb. Beitr. I, 280 f.).

Es wäre von xctQrtog aus gebildet, mit dem volksetymologisch von

den Griechen jedenfalls auch das indische Wort zusammengebracht

worden ist. Endlich ist hier, falls wir es wiederum mit einem

echt griechischen Wort zu thun haben,

xvTtaog, Name des Schneckenklees, im nachklassischen At-

tischen und bei Theokrit 5, 128. 10, 30, zu nennen: zu xvxCg

1) Vgl. überdies die Fischbezeichnung pv&og in § 5.

2) Vgl. aQwsarn 'Becher' zu aqwtoq S. 187. Von derselben Art

«ind die von Laorrcramtz a. a. 0. 13 ff. besprochenen, aber falsch be-

urteilten Idoava, ftvöavos, ferner Xelxpavov, rgm^avov, ötyavov.

3) Dies Wort war zunächst Substantiv, wurde aber oft attributiv

mit andern Substantiven verbunden, wodurch es den Wert eines Ad-

jektivs bekam, z. B. Soph. El. 568 xepaörrjv üa<pov.
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'kleiner Kasten, Kiste', xvxog 'Haut, Schale'. Vgl. Hehn a. a. 0.

399 ff-
1

)

c) Benennungen von Würfen beim Würfelspiel. Die

hier anzuführenden vier Substantiva auf -aaog gehören alle der

späteren Gräzität an.

xdyxaoog ('Lacher') bei Pollux 7, 204. Zu xayx<*£fOi xny-

%aöTTjg, HctyiaOpog.

xovqpaoog ('Verstecker') ebendaselbst. Zu xqvq?« 'heimlich',

vgl. Kvßdaaog zu xvßöa S. 183.

xlyxaaog' xvßtvxixog zig ßoXog Hesych. Vermutlich 'Wipper',

zu xCyxaXog xtyxXog 'mit dem Schwanz wippender Vogel'. xly-

xaaog : xCyxaXog = nixacog : nixctkog (d) u. dgl.

xlxxaaog wird bei Hesych als ßokov ovofia aufgeführt, wo-

nach man bei Photius p. 341 Nab., wo xCxxaaog' oßoXoü ovofia

überliefert ist, ßokov schreibt. Der engere Sinn von xlxxaaog

ergabt sich aus der von Hesych an erster Stelle gegebenen Er-

klärung 6 ix uov naQafnjQiwv idotog qecüv; man vergleiche auch

xlxxr\' i] cc.no xmv aidoCav tivooCfiia und xixxog' ducxtborjOig.

Dass man diese Würfe benannt hat als seien sie Lebewesen,

zeigt nicht nur der Ausgang -affos, sondern ist auch darum wahr-

scheinlich, weil bei Pollux a. a. 0. unter den dort aufgeführten

Wurfnaraen die Wörter Midag, Muvrjg, 'Aoynog, Aaxwvtg, KvxXtoittg,

titaxovxicxrig, nvaXlxrjg, ayvoxyg, dootvg u. dgl. vorkommen. Vgl.

auch ^nv9[i(i]iag' ßokov ovofuc (Hesych) = Eav&ictg Mein. Fragni.

Com. 3, 234.

d) Namen für Utensilien, Geräte u. dgl.

nlxuaog ein breitkrempiger Hut, auch Schirmblatt einiger

Pflanzen und Theaterdach, irn nachklassischen Attischen. Als

Personenname auf einer juugen Inschrift von Smyrna CIG.

n - 3369, 1

:

Taiog 'Aalviog Tlixadog. Zu 7UxaXog 'ausgebreitet,

breit' ns7xxc((icci und zu 7Uxuaoai imxao&rjv^ nixaopa.

Xwyaö og' xccvqeuc ftd<m£ Hesych. Zu Xwyaviov Wamme von

feistem Rindvieh', ktoydg 'Hure' (Lobeck Paralipp. 81, Prolegg. 406),

die mit kayaoog von Wurzel sleß- 'schlaff werden' ausgegangen

sind. Eine Variante des Xcoyctaog ist die ßoog xtgxog bei Hero-

das 3, 68. Daneben A(oyaol6r\g bei Nonnus 36, 282.

tiddiaog' SCxiXXct Hesych. Zu (ucMZa 'ich mache kahl'

Hctdtöca, nadiaxrjQtov.

1) Vgl. ausserdem »t>go? 'Buchabaum' in § 5.
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*Xoißaoog wird durch das überlieferte Deminutivum Xoißdatov,

ein Geschirr für die Ölspende (Epicharm), vorausgesetzt: vgl. itsxaoiov

Deminutivum zu ittxuaog.

äcpvoog, aQvGog dyystov rcXtxxbv GitvQiö&ötg Herodian I

2 1 3, 20. Das erste Wort zu cccpv(o 'ich schöpfe' a<pv<sacu axpvaai,

das zweite zu oqvü) 'ich schöpfe' a7r-apvfo/e, ccqvxt}Q, agvxccivcc und

zu »jpt;<y{fyv, ccQWSxrjg. Vgl. kqvOuvt] S. 185 Fussn. 2.

XQadioog wird als Benennung eines Weingefässes von Pol-

lux 6, 14 aus Xenophon zitiert. Mit XQaöatvca 'ich schwinge,

schwenke, schüttle' zusammenzubringen?

Hier mag noch, als eine nahe verwandte Formation,

öilcbnv genannt sein: uyytlov w xvdfiovg iq ttXXo xt xotovxov

ivitpqvyov Pollux 10, IOO, ayyog xcoapnxöV, iv 0» xovg xvdfiovg

<pavyowfiv Hesych. Pollux belegt das Wort a. a. 0. aus Alexis

und p. 122 aus Axionikos. Es ist mit 'Rüttler' wiederzugeben:

zu oclta atioai aioeionaty anoxog, otioxrig, analog von Wurzel

tueis- (ai. tvis- 'in heftiger Bewegung sein'); vgl. auch auao-

?rvy/c, otuso-Xotpog , von denen unten noch die Rede sein wird.

auöü>v trug den Ausgang von xvywv, xwdav u. dgl. (§ 3) und

verhielt sich zu einem nach dem in Rede stehenden Bildungs-

typus geschaffenen *<j«<jos, wie xavewv zu xatiaog (e), Avouv zu

Avcog% riilciov zu TTetoog u. dgl. (s. o.).
1

)

e) Sonstiges.

xaüöog 'Brand, brennendes Fieber' bei Aristoteles und den

Medizinern (davon xavffoojwat, xawroftec) , woneben xavöu>v in

gleicher Bedeutung und überdies in der Bedeutung 'dörrender,

sengender Wind'. Zu xaloa (aus *x«Jr

-f«) fxavff«, titl-xavxog^

iy-xavx7\g und zu xccvtfmpa, Ttvql-xav(5xog
y
xavaxixog*)

Aus cpiXo-rio&aaog 'Spott liebend, gern spottend' in einem

der gefälschten Hippokratesbriefe p. 1285, 29 Foes. (IX p. 378,

8 L.)
s
) ergibt sich ein *x(a&acog 'spöttische Aeusserung'. Zu

11 Vgl. ausser den unter d) aufgeführten Wörtern noch ccXtiaog

tainoov', tyov, tvQaog in § 5.

2) Nur erwähnen möchte ich im Anschlug an xavoog die

Hesychglosse xQavoov rb nvg. Daneben steht xpcrvpo? 'trocken,

spröde 1 und xpavpa eine hitzige Krankheit des Rindviehs und der

Schweine.

3) Die Stelle lautet: ovx dnelQcp <foi rmv roiovrtop JUöjjjvf reo rorüra,

eutpttog di (liag iv <£va£iOxa&ag<rt öt noXXdxtg ytvr\&{vxa xocl oi> di
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&£aaog, eine Versammlung, die zu Ehren eines Gottes

Opfer u. dgl. veranstaltet Zu int&tabv iiOQtvtVy ii&ta&'xoQtUtg

inixilu und &ia<saiioQiv<sui bei Hesych, ein abgeleitetes Verbum,

dessen Stammnomen in Giadtg' &va(u itaQct Actxaciv bei Hesych

erhalten ist. Verwandt ist ai. dhihanyänt- 'aufmerksam, andäch-

tig'. Diesem würde im Griechischen ein *&utlva> entsprechen,

*&i(dv(o aber verhält sich zu ö*a£co wie ^av^utva zu d-ocvitdfa u. dgl.

Die genaue Grundbedeutung von Olctöog wage ich nicht zu be-

stimmen, so viel aber scheint mir sicher zu sein, dass friaaog zu

seiner historischen Bedeutung dadurch gekommen ist, dass es

den Sinn von x°Q°Si dessen Attribut es ursprünglich war, in sich

aufnahm. S. Lagercrantz a. a. 0. 1 6 f. In die Irre sind ge-

gangen P. Rheden, der ein *dfiiueiuos als Grundform konstruiert,

die mit Ova zusammenhängen soll (Etymolog. Versuche auf dem
Gebiete der Idg. Sprachen, Brixen 1896, S. 33), und Prellwitz,

der ein Kompositum *Om-Oo- = ai. dhiya-dha- ansetzt und von

diesem ein *(ha{ho- = ftlctoog abgeleitet sein lässt (Bezzenb.

Beitr. 22, I28ff.).

xdfiiaog 'Lab, coagulum' bei Theokrit 7, 16 und 1 1, 66 wird

ansprechend mit ai. ttima-ti 'er erstickt, stockt, wird unbeweglich,

wird hart', tdmisici (Fem.) 'beklemmend, betäubend' verbunden.

S. Prellwitz Etym. Wtb. s. v. Es kann ein neutrales Substan-

tivum *ra^iia- zu Grunde gelegen haben. Schliesslich sei noch

der Ortsname (auf Kreta) KakkioQäcov erwähnt, der 'Bel-

levue' bedeutet und ein zu 6o«o> oQctötg gehöriges *ÖQc<öog 'Blick,

Schau' zu enthalten scheint. 1
) —

Dies dürften diejenigen Appellativa sein, welche für die

Frage des Ursprungs des Suffixes -60$ bei den Appellativa und

für die Frage seines Verhältnisses zu dem gleichlautenden Suffix

der Eigennamen zunächst in Betracht kommen. Die Ueberliefe-

rung weist darauf hin, dass wir es mit einem echt volkstüm-

lichen, der Alltagssprache angehörigen Bildungstypus zu thun

haben, wie denn noXlayoyctGog (S. 183) von Pollux 7, 15 ausdrück-

otMJojf J) ßcc6*av'n\v (wie die d^OTfjf»'*f't'T*c) <piXovtctftuGovTct. So der

Paris. C, eine Abschrift des (für die Briefe noch nicht verglichenen

guten Vatic. 276; q 1 Xot tn&ctoov <*T;fi/>ö>b; qp tkotco&äßaov ro vulgo.

Johannes Ilbkrg, an den ich mich wegen der reberlieferung der Stelle

wandte, vermutet ansprechend, dass tpiXormfraGov övxcc das Rich-

tige sei.

1) Uebcr ypcctfo;, v^oos, jjfpffos, jiQa^og, öqocos siehe § 5.
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lieh als yavlov ovopa bezeichnet wird (vgl. Lobeck Phryn. 436).

Wahrscheinlich war manches von diesen Wörtern schon längst

in den niederen Schichten der Bevölkerung im Gebrauch ge-

wesen, ehe es die auf uns gelangte Aufzeichnung fand.

3-

Ist nun das -cog der Appellativa und das der Propria wirklich

dasselbe Suffix? Ich glaube, die oben vorgeführten Thatsachen

sprechen laut genug dafür, dass dies der Fall ist. Freilich

stossen sich 0. A. Müller und Lagercrantz an der Thatsache,

dass die Eigennamen auf -<fog Kurznamen sind. Der letztere

Gelehrte sagt: „Vielleicht könnte man versucht sein, z. B. für

KQavyaGog und Jä^iaCog denselben Bildungstypus anzunehmen.

Aber die Kurznamen sind ja aus Vollnamen von zwei Gliedern

entstanden: Jdfiaöog aus Aa^uG-imtog vgl. Fick-Bechtel Gr.

Personenn. 23/' Inwiefern soll und kann dies aber für die

fragliche Verknüpfung einen berechtigten Hinderungsgrund ab-

geben? Ein etwas näheres Eingehen auf diesen Punkt dürfte

am Platze sein.

Wenn auch die Personennamen- und überhaupt die Eigen-

namenprägung oft gewisse Besonderheiten gegenüber der Bildung

der sogenannten Appellativa aufweist, so sind doch diese beiden

nominalen Wortklassen nirgends heute scharf geschiedene Gebiete

und sind es niemals gewesen. Es war ja nicht etwa seit uridg.

Zeiten fester Brauch, jedem Menschen nach seiner Geburt ein

Wort als Namen beizulegen, das in der betreffenden Sprach-

genossenschaft etwa so wie heute Friedrich, Otto, Hedwig nur

als Nomen proprium lebte, und ihn sein Leben lang nur bei

diesem Namen zu nennen. Und Wörter, die irgendwo die Rolle

von Eigennamen übernommen hatten, waren damit nicht für alle

Zeiten in appellativischer Benennung unbrauchbar geworden.

Z. B. konnte überall ein Name, der eine charakteristische Eigen-

schaft hervorhob, diesem oder jenem Menschen sich als Spitzname

auf kürzere oder auf längere Zeit anheften. Er konnte neben

dem eigentlichen Namen — neben dem bürgerlichen Namen, wie

wir bei Angehörigen geordneter Staatswesen sagen — eine Zeit

lang hergehen und ihn allmählich verdrängen. Damit verlor das

betreffende Wort nicht notwendig die Fähigkeit, ausserdem noch

für irgendwieviele andere Individuen, die alle die durch das Wort
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dargestellte Eigenschaft an sich tragen, d. h. als Appellativum

benutzt zu werden. Beispiele hierfür anzuführen ist unnöthig. 1
)

Und anderseits kann ein Eigenname auch wieder appellativisch

werden. Z. B. auf dem Wege solcher metaphorischer Anwen-

dung, wie wenn bei den Griechen starke Männer 'ffyaxAfjs, bei

den Römern hervorragende Künstler Jtoscius*), bei uns gegen

ihre Schwestern zurückgesetzte Mädchen oder überhaupt irgend-

wie ungebürlich zurückgesetzte Personen Aschenbrödel genannt

werden, vgl. noch die gleichartige Verwendung von Nimrod,

Krösus, Xanthippe, Nabob, Don Juan, Hans Wurst. Oder so,

dass sich ein Personenname in Verbindung mit einem Attribut

zu einem ganz allgemeinen Begriif wie 'Mann', 'Frau' oder 'Mensch*

erweitert, wobei der Eigenname oft geradezu die Natur eines

Suffixes annimmt, z. B. im Nhd. Dummerjahn (bei Seb. Franck

noch ein rechter dummer junge Jan), iMderjahn, FluderjaJtn,

Schmutzetjahn, Dreckerjahn u. a., dumme Lotte, faule I^otte usw.,

1Aigenfritze, Bummelfritze, Trödelfritze usw., Angstmeier, Heul-

meier, Schlaumeier, Vereinsmeier, Opportunitätsmeicr s
) usw. (wozu

Angstmeierci, Vereinsmeierei usw.). Auch werden Personennamen

auf verschiedenen Wegen zu appellativen Sachbenennungen (gleich-

wie dies auch appellativen Wörtern für persönliche Wesen überall

häutig widerfährt, z. B. nhd. der träger für tragende Balken,

die Hosen tragende Bänder und dgl.), z. B. Mcda&v, Name eines

Schauspielers aus Sizilien, der für die von ihm erfundene Be-

dienten- und Kochmaske verwendet worden ist, nhd. DietricJt,

früher als Knechtsname beliebt und im 14. Jahrhundert von den

Gaunern auf den Nachschlüssel übertragen. Vgl. unter anderm

Fick in Curtius' Stud. 9, 168 f. und A. Förstemann 'Über

appellativen Gebrauch der Eigennamen' in den Blättern für Han-

del usw. (Beiblatt zur Magdeburg. Zeitung) 189g, S. 2840"., wo

man noch andre Arten von appellativischer Verwendung von No-

1) Für das Griechische verweise ich auf F. Bechtel Die einstäm-

migen männlichen Personennamen des Griechischen, die aus Spitznamen
hervorgegangen sind (Berlin 1898).

2) Cicero De or. I 28, 130 itaque hoc tarn diu est consecutus, ut, in

quo tpiisque artificio excelleret, is in suo genere Roscius diceretur.

3) Leipz. Neueste Nachrichten 1899 n. 300 S. i: Warum soll der

Deutsche dauernd den Maulkorb der Opportunität sin eier tragen,

warum soll er nicht berechtigt sein, frischweg seine Meinung aus-

zuspi-echcn?
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mina propria angeführt findet. So gibt es überall und immer

Uebergänge und Zwischenstufen zwischen den Appellativa und den

Eigennamen, und zwar verfliessen die Grenzen um so mehr, je

weiter wir in der Sprachgeschichte zurückschauen. Diesem Um-
stand wird heutzutage lange nicht genug Rechnung getragen,

was seinen Grund in dem hat, was R. M. Meyer Zeitschr. für

deutsch. Altert. 43, 158 bemerkt: „Unsere polizeilichen Melde-

ämter, Tabellen und Listen haben uns mit der Zeit daran ge-

wöhnt, die natürliche Eingliederung der Eigennamen in das übrige

Sprachmaterial ganz aufzugeben und diese ganz als Worte sui

generis zu behandeln."

So finden sich denn Stammbildungssuffixe, die zur Prägung

von Eigennamen dienen, in der Regel hierüber hinaus auch im

Kreis der Appellativwörter. Z. B. war bei den Germanen von

ältester Zeit her -inga- -unga- in Menschennamen, besonders in

Geschlechtsnamen, im Schwang, und daneben erscheint dieses

Suffix, und zwar im Verlauf der historischen Entwicklung der

altgermanischen Mundarten an Häufigkeit der Verwendung zu-

nehmend, in AppellativWörtern, wie z. B. ahd. arming 'homo

pauper', cdHing 'Edelmann', scilUng (got. skiUiggs, aisl. skülingr)

'Schilling' *), fiordung 'quadrans, der vierte Teil'. Im Griechischen

erscheinen neben den Personennamen wie TIvQQuxog^ Oikkaxog,

£t(t6(paxo<s, rvlu$, Adßal- die Appellativa wie (pvkuxog cpvkat,

'Wächter', öiktpa^ 'Ferkel', ooxaxog üaxaxog 'Meerkrebs' (zu oaxiov

ai. asthdn- 'Knochen'), dvkaxog <KJAa| 'Beutel', jUffu*£ 'Wiese';

atöaxog ' 6 xrjg Öuipvyg xkaöog, ov xuxi%ovxeg üfivovp xovg fttovg

= AXaaxog (zu Aiöiyiv^g^ ATawv usw., s. Fick-Bechtel Per-

sonenn. * 49). -ax(o)- und jenes germ. -unga- decken sich, die

gemeinsame Grundform war *-»?o-, das durch Erweiterung von

Nasalstämmen mittels -qo- entsprungen war. Vgl. Verf. Grund-

riss II 249 f. 251 f., v. Baiii>eh Die Verbalabstracta in den german.

Sprachen 1630"., Sütterlin Geschichte der Nomina agentis im

German. 18 ff., Wilmanns Deutsche Gramm. II 367 ff., Lobeck

Prolegg. 307 ff. , Fick Curtius' Stud. 9, 192 f.

In allen Sprachen ist die Benennung des Leblosen nach der

Analogie von Belebtem, insbesondere die Verpersönlichung des

i) Nach Pott, Schade und Kllue zu ahd. scellan 'schallen, klingeu,

tönen', nach Pbbsson (Kuhn'» Zeitschr. 33, 286 f.) zu aisl.sMia 'spalten,

scheiden'.
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Leblosen ausserordentlich häufig. Ein Beispiel bot sich schon

S. 186 bei Besprechung der Bezeichnung von Würfen im Würfel-

spiel. Ausserdem sei an unsere Werkzeugbenennungen wie bohrer,

gasmesser, fernsprechcr
1
) und an Wörter für Schiffsgattungen wie

dampfer, hreuzer, Schnellsegler erinnert; hier sind Gegenstande

als lebendige Vollbringer einer Handlung angeschaut worden.

Es ist daher natürlich, dass da, wo Suffixe für Personennamen

und für Appellativa zugleich üblich sind, die Appellativ» nicht

ausschliesslich auf Menschen gehen, sondern oft auch auf andere

Concreta. Hierfür noch einige Beispiele. Zunächst seien zu den

oben für german. -inga gegebenen Beispielen hinzugefugt ahd.

srerning sceril'mg 'Schierling', mhd. hclsinc 'Strick um den Hals',

ahd. füstiling 'Fäustling, Fausthandschuh', aisl. espingr 'Boot aus

Espenholz', byrdingr 'Lastschiff', ahd. keisuring 'Kaisermünze'.

Weiter erscheinen im Griechischen neben den Eigennamen auf

-a>v, Gen. -tovog, wie Exgocßuyv, <X>elöa)v, dQOfiwv, Olkarv, Tip.(üv

und den appellativen Personenbezeichnungen wie axQceßav 'Schie-

ler', (ptiöav 'Sparer', tywkcov 'Wollüstling', yvitptov 'Geizhals',

(puymv 'Fresser', x^t^tov 'Fürchtling, Flüchtling' 2
), ov^avlcov 'Him-

melsbewohner' Wörter mit Sachbedeutung wie ßkrj%(ov (ion. yAij-

%(av) 'Polei', xvgxov 'Werkzeug, worin Missethäter krumm ge-

schlossen werden', v.udwv 'Glocke', xQißav 'abgetragener Mantel',

7tdi>(ov
{
fivo7taQ(ov) eine Art leichter Schiffe, kupnav ein Würfel-

wurf, und (ptlötov bedeutete auch ein Ölgefäss, aus dessen engem

Hals das Öl sparsam auslief (vgl. nhd. liohtsparer , ein Gerfit

zum Verbrennen von Kerzenstümpfen), ÖQopcav ('Läufer') auch

ein schnellsegelndes Fahrzeug. Vgl. Kühner -Blas» Ausführl.

Gramm. I
3
476, Ostiioff Forschungen im Gebiete der idg. Stamm-

bild, n 46 f., Eick Ourtius' Stud. 9, 187 ff. Natürlich ist auch

die Tierwelt nicht ausgeschlossen: z. B. ahd. friscing 'Frischling',

engiring mhd. cngerinc engerlinc 'Engerling', mhd. stiehelinc 'Stich-

ling'; gr. xvaxcnv dor. 'Bock' (der 'Fahle', zu %v7]xog 'fahl'),

dgopav auch 'Seekrebs'; ikeüg eine Eulenart, axxayag ein Wiesen-

vogel, xijkag 'Kropfvogel' (neben tpayüg 'Fresser', %Hkug *homo

11 Vgl. gr. $at6ri'iQ 'Zerschmetterer, Hammer 1

,
ccQvxrjg 'Schöpfer,

Schöpfgefiiafl', Xa^inx^Q 'Leuchter' u. dgl.

2) Horn. xgt]Q(ov ist nicht eigentlich Adjektivuni, als da« es ge-

wöhnlich bezeichnet wird. Tp^pon- rtikhia war eine Verbindung wie

£cvi]Q oxQuxrtföi.
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labrosus', MrjxQ&g, 'Ale1-ag usw. *). Warum sollen sich nun unsere

Appellativa auf -aog zu den Personennamen auf -aog nicht ebenso

verhalten haben, wie etwa yftötov, wenn es von irgend einem

sparsamen Menschen oder wenn es von einem seinen Inhalt spar-

sam herauslassenden Gefäss verwendet wurde, zum Eigennamen

<I>eldo>v? Die Bedeutung der einzelnen Appellativwörter auf -aog

kann, wie die andere Suffixe aufweisenden Wortklassen zeigen,

mit denen ich sie in Parallele gestellt habe, keine Bedenken her-

vorrufen, vielmehr ist sie unserer Ansicht von vorn herein nur

günstig. Wer vielleicht an der Bedeutung von xatiaog, *x(bdctaog

in tpiloxu&aaog und von *oQäaog in KakXiooüaov Anstoss nehmen

sollte, wäre an Wörter mit namenartigem Suffix wie mhd. hfiling

'Geheimniss' und an solche mit einem für Nomina agentis gelten-

den Suffix wie mhd. fehler, ireffer zu erinnern.

Lagercrantz sagt a. a. 0.: „Will man den Zusammenhang

unter ihnen [zwischen den Bildungstypen xoavyaaog und Jdfia-

aog\ indessen nicht aufgeben, würde freilich der Ausweg offen

bleiben, dass die Appellativa auf -aog nach dem Vorbild der

Kurznamen ins Leben getreten sind. Aber, wie ich glaube,

stehen nicht unerhebliche Bedenken einer solchen Meinung ent-

gegen." Hier scheint übersehen zu sein, dass Einschränkung auf

ihren ersten Teil nicht allein die komponierten Eigennamen, die

sogenannten Vollnamen, erfahren, sondern auch die komponierten

Appellativwörter. Im Griechischen zeigt sich dieser Zug der

Sparsamkeit in den sprachlichen Ausdrucksmitteln z. B. bei ntxvg

'Fichte', welches Kurzform aus einer mit ai. pltu-däru- 'Fichte',

eigentlich 'Saftbaum, Harzbaum', identischen Zusammensetzung

war (Kret8chmer Kuhns Zeitschr. 31, 328, Hirt Idg. Forsch.

I, 478), bei hom. fauxog = ixaxrj-ßokog i%axi]-ßeXixi]g 'fern-

treffend', äschyl. xdaig = xaat~yvr}xog (avxoxccoi-yvr}xog) 'Bruder'

(vgl. Wackernagel Kuhn's Zeitschr. 33, 13 ff.), jünger anavog =
O7tavo-7t(oy(av 'mit spärlichem Bartwuchs', ßlctiog = ßiaio-davaxog

'gewaltsamen Todes sterbend', um von appellativischen Kurz-

formen mit namenartigen Suffixen wie vtyüg = vty-ayoQäg 'der

Grosssprecherische' zu schweigen. Aus andern idg. Sprachen

1) Ueber die Formationen mit -äs s. Fick Curtius' Stud. 9, 184 f.,

Fick-Bkchtkl Personenn. * 29, Küiixer-Rlahs Ausführl. Gramm. I 493 f.,

Hatzidakis Einleit. in die neugr. Gramm. 182 f., Schulze Kuhn'« Zeitschr.

33, 229 ff., Jannaris Histor. Greek Grammar p. 295, Diktbrich Byzant.

Archiv 1, 166 f.

PhiL-hiit. CImm 14
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mögen genannt sein ai. pasu = pasu-kamum- pasv-ijyä- 'Tier-

opfer', ürru- = ürvägni- 'Höllenfeuer', asta- = asta-giri- 'Berg

im Westen', air. dobrnn — dobor-chü Bezeichnung der Fischotter

('Wasserhund'), nhd. bock, Jager — boekbicr, lagrrbier, gross (die),

grosschcn = grossmuihr, grossmüttnüivn , engl, rail = rail-road,

pig = piy-iron. 1
) Durch diese Kürzuug, die in allen Sprachen

ganz vorzugsweise der gewöhnlichen Alltagssprache eigen ist, und

die jeder in seinem Sprachgebiet Gelegenheit hat neu aufkommen

und sich ausbreiten zu sehen 2
), können auch Appellativa auf

-oog aus appellativischen Komposita hervorgegangen sein, z. B.

xctvaog 'Brennfieber'; nicht minder natürlich die nahe verwandten

auf -<joji>.
3
)

Es wäre nun freilich verkehrt, bei jedem einzelnen Appella-

tivum aut -aog den Nachweis zu verlangen, dass ihm ein Kom-
positum mit gleicher Bedeutung vorausgegangen sei, dessen erstes

(ilied es gebildet hatte. Nachdem überhaupt einmal Appellativa

auf -aog ins Leben getreten waren, konnten nach deren Muster,

ohne Ansehung des Ursprungs des Ausgangs -Oog, immer neue

geschaffen werden. Auf diese Weise sehen wir ja zahlreiche

Appellativa mit den Kurzformsuftixen (ov (-(ovog), -üg, germ.

-inga- -unga- u. a. nur nach älteren einstämmigen Wörtern mit

gleichem Ausgang aufkommen. Das Gleiche gilt, wie wir S. 1 80 f.

gesehen haben, von den Eigennamen. So ist denn auch von

hier aus kein Argument gegen unsere Auffassung zu entnehmen.

Schliesslich noch etwas, was die formale Analyse der Nomina

auf -aog betrifft, Ottdtov epudwv neben Oud-tnxog &tidi-XQ<rn)g

Onöi-%Qccxi]g (Paoo-xpan/S und Au$u% yülix% neben siuß-innog

1) Vgl. Cirtics in seinen Stud. 9, 112 und Zur Kritik der neuexten

Sprachforschung 85, Fick Curtius' Sind. 9, 170 ff., Hkzzknbergkr iu

seinen Beitr. 1, 167, Schul*»: Kuhn'* Zeitschr. 33, 401 f., 0. Fkankk
Wiener Zeitschr. für die Kunde des Morgen). «, 239 tf, Zacharias Gött.

gel. Anz. 1889 S. 999, Geldnkk Ved. Stud. 2, 274 t., Zimmkk Kuhn's

Zeitschr. 32, 163 ff.

2) In gewissen Gegenden von Nord- und Mitteldeutschland hat

seit etwa zwei Jahren die Bezeichnung ober für Oberkellner stark um
sich gegriffen. Handlungsreisende und Studenten werden für weitere

Verbreitung dieser bequemen Kurzform sorgen. Scherzweise wird auch

herr ober für herr olterrryiemngsrat u. dgl. gesagt.

3; Zu atic,o)v 'Bohnenrüttler' * Gtid xvcqio^ * atiao-xvct(io^j ver-

gleiche man attai-z&wv fdie Erde rüttelnd, erschütternd', attao-XotfOg

'den Helmbusch schüttelnd*.
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(Auß-lnnct) zeigen Suffixe, die der Kurzform als solcher eigen

sind. Per wesentlichste Bestandteil des Ausgangs von "Eoctaog^

das <y, ist dagegen auch schon in den Vollformen 'Equa-ntnog
y

EouCi-xXTj$ usw. vorhanden. Als eigentliches Kurzformsuffix

darf demnach bei den Wörtern auf -oo-g nur das Element -o-

betrachtet werden, eine Auffassung, mit der auch Fick-Beciitel

Personenn. ~ 23 rechnen. Eine genaue Parallele zu &el&-av:

0tl6-f7t7tog usw. geben nur die Fälle wie Mvr]o-(ov : l\/tvr\G-

ccyoQÜg^ atia-<av : auai-y&tov ab, und in dersolbeu Art stellt

sich ikaa-ag (xoeaüg, %tGicg, 'Eksvaüg) :

y

Ekuam%og gegenüber von

Mi}ZQ-ug : Myxo-ixixijg u. dgl. Wenn man nun -0- als ein be-

sonderes Kurzformsuffix neben -<av- u. a. ansetzt, so wäre ebenso-

wohl z. B. "Ekcca-o-g MvfjO o-g zu teilen, wie etwa M^xo-o-g

(neben Mi\xQ«g Mijxouv Mi}xo<a). Doch kommt darauf, ob man

-o- ein sekundäres Kurzformsuffix nennt, wenig an, da mit dieser

Benennung durchaus nichts darüber bestimmt sein kann, auf

welche Weise die in Rede stehenden Formen auf -og zu ihrem -0-

gekommen sind. Jedenfalls ist aber auch von dieser Seite her

kein Anlass gegeben, unsere Appellativa auf -aog von den Eigen-

namen auf -aog zu trennen.

Und so sehe ich zu dieser Trennung überhaupt nirgends

einen stichhaltigen Grund.
»

4-

Hiermit wäre die eine der beiden im Eingang von uns auf-

geworfenen Fragen erledigt, und es folgt die andre Frage, welches

der Ursprung und die Entwicklungsgeschichte unseres a Suffixes war.

Namentlich auf Grund der eingehenden Erörterungen von

O.STiioFF Das Verbum in der Nominalcomposition S. 1 69 tf. ist

man heute ziemlich allgemein der Ansicht, dass z. B. xeotl't-iißQOxog

rdie Menschen ergötzend', xavvai-nxtQog Mie Flügel ausspannend',

icoxfOi yviog 'die Glieder stärkend', Aoy.tot kuog, duftaai-fißQoxog

'Sterbliche überwältigend', /tu^uaL atoaxog als erstes Glied die

Substantiva xt(rtyig, xuvvaig, uoxiatg, öcipuaig enthielten. Das

Suffix dieser Nomina lautete ursprünglich -//- , dessen t unver-

ändert noch z. B. in ctfi noyxig, tpccxig^ ß(oxi uveioa^ Koxi-Em]g

(Sciii i.ZE Quaest. ep. 159), 'Ooxlko%og vorliegt. 1

)
Gleichartige

\ ) Das von Christ Sit/.ungsber. «1. bayrr. Akademie 1890 S. 200

hierher gestellte AtmtQCug. hilschr. Variante bei Theokrit io, 41, war
volksetymologische Umgestaltung von JiTvtifOttj.

14*
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Komposita des Altindischen sind dati-rära- 'Gaben spendend' (vgl.

Jual-<pQtov) , Iianti-deva- Name eines sagenhaften Königs (Mie

Götter erfreuend') u. a. Man hat diesen Kompositionstypus der

idg. Urzeit zuzuschreiben.

Dass Nomina mit Suffix -ti- den ersten Teil der Zusammen-

setzung ausmachen, halte ich trotz Jacobi Compositum und Neben-

satz S. 61 ff., der in dem Anfangsglied Formen der 3. Sing. Ind.

Präs. sieht, für richtig. Nur nehme ich an, dass in der Zeit, als

diese Komposita aufkamen, der //-Stamm nicht in der Funktion

eines Nomen actionis, sondern in der eines Nomen agentis gesetzt

wurde, woran auch schon Ostuofk a.a.O. 172t". gedacht hat.

Dass diese Nominalbildungen bereits in urindogermanischer Zeit

auch als Nomina agentis verwendet wurden, ist ja unzweifelhaft,

vgl. z. B. ai. dhuti-s 'Schütteier', av. rä'ti-s 'Spender', gr. (uZgitTtg

'Wegraffer, Räuber', air. tü'd aksl. tatu 'wer heimlich entzieht,

Dieb', adjektivisch ai. vdsti-s 'begehrend', dabhäi-s 'beschädigend'

u. a. (vgl. Verf. Grundriss II, 276. 431). Die Komposita wie

TSQtyl-lißQOxog ai. däti-cära-s waren demnach von vom herein

nicht anders gedacht und empfunden als solche wie oßgi-xcrxo?

'Unheil stiftend', öaxi-ftvpog 'das Herz fressend, kränkend', raka-

mvftfjg 'Leiden ertragend', (pvyo-7txok^iog 'den Krieg fliehend',

av. tinda-x*ar*mi- 'Glanz erlaugend', nidä-sna'&is- 'die Waffen

niederlegend'. Denn dass das vordere Glied dieser letzteren Bil-

dungen von Haus aus ein Nomen agentis oder, was auf dasselbe

hinauskommt, ein partizipiales Nomen gewesen ist, steht mir eben-

falls auch heute noch fest-, für die o-Stämme, wie <pvyo-,

av. vinda-, ist an die arischen Participia praeseutis mit Suffix -0-

( Bartholomae Kuhn's Zeitsehr. 29, 537 ff.) zu erinnern. 1

)

Wie es in jenen weit vor aller Geschichte liegenden Zeiten

gekommen ist, dass in allen diesen Komposita das regierende

Glied die erste Stelle erhielt, ist eine Frage für sich, eine Frage,

zu deren Lösuug, wie mir scheint, die Mittel fehlen; wir müssen

1) Das h von &q%{-xccxos usw. darf uns, wie ich wegen Jacobi a.a.O.

52 f. bemerke, nicht daran hindern, für einen nominalen Stamm
zu erklären. Denn wie will man beweisen, dass -e- bei den nominalen

o-Stämmen, wenn sie sich mit einem zweiten Nomen zu einem Kom-
positum verbanden, von uridg. Zeit her ausgeschlossen war? Scheint

doch gerade die partizipiale d. h. zugleich verbale Natur des ersten

Gliedes infolge einer nahe gelegenen Assoziation das -c- vor dem Er-

satz durch das sonst verallgemeinerte -o- gesrhützt zu haben.
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die Thatsache, wie sie ist, einfach hinnehmen. 1
) Für das Arische

wird die Existenz dieser Komposita bestätigt durch die Klasse

von Nominalkomposita, deren erstes Glied, das Regens, ein ge-

wöhnliches Part. Praes. Akt. ist, wie ai. vidäd-vasu-b 'Güter ge-

winnend', (Jhärayat-kavi-s 'Weise enthaltend', av. frädut-gae&a-

Mie Welt fördernd'. Dass auch die Griechen das erste Glied

unserer <T-Komposita wirklich im Sinne eines Part. Akt. empfanden,

zeigt vielleicht am besten der Umstand, dass bei Sophokles 0. R.

316 yxv (ptv, (poovtiv o>g Stivbv $v&a ^ir\ xiXi] Xvr) (pQOvovvxi

(„wo es einem nicht frommt, dass er einsichtig ist") mit den

Worten tili] Xvt) dasselbe gesagt ist, was man sonst durch Xvai-

xiXig y auszudrücken pflegte.

Die femininen Abstrakta auf -01g bekamen, als verbale No-

mina, zum Teil den Wurzelvokalismus von Formen des zugehörigen

Verbum finitum, z. B. stellten sich neben r/tftc, (vöig, q>v£ig, Xu!*ig

die Formen eo-uioig (im Arkadischen für att. ex-xtatg), gevaig,

<pt$$igi Ifj^ig. Dieselbe Uebertragung, aber in weiterem Umfang,

zeigt, sich im ersten Glied der fft-Komposita. Da z. B. UQtyi fißgoxog

mit ugtyai xeQtyeiv, nuvaC-novog mit xavGut navaetv^ ovi)Gi-noXig

mit ovrjGai 6vr\<SHv^ xuvvalnxtQog mit xavvdca xavvüetv assoziiert

war, so schuf man Tuai-yovTj böot. Ilial-dixog nach uioui xilauv

(daneben riefte), (pfcialftßQoxog nach tp&tüsai y&üativ (daneben

qpOArtc),
y

Avußr]<si vmg nach ßfjOcu ßi)<St<S&ai (neben ßuoig), Xxi\di-

XOQog nach axr
t
öca gxt\guv (daneben cxdoig\ Xvai-novog nach Xvaat

Xvöuv (daneben Xvöig) u. dgl. mehr. Die Funktion als Partizip

hatte das //-Nomen in dieser Klasse von Komposita in eine innigere

Beziehung zum eigentlichen Verbum gebracht als in dem Fall,

dass es Nomen actionis war.

Ein anderer formaler Unterschied, der mit dieser funktionellen

Verschiedenheit der //-Stämme im Zusammenhang stand, ist der,

dass in der Komposition bei vokalisch beginnendem
Schlussglied das 1 von -tft-, wenn das <H-Noinen Nomen
agentis war, ebenso regelmässig fehlte, als es vorhanden
war, wenn es diese Funktion nicht hatte. Im letzteren

Falle gehen die öt-Stärame mit den anderen Stämmen auf 1.

Für die erstere Regel, die durch sehr viele Beispiele zu belegen

ist, vgl. iQva-uQfHixeg
,

TiXlo-avÖQog^ Mvntf-ayöpac, Avo-aQxog,

riuö avÖQog, (p&cio ijvioQ, ^Ava$-tQp.og 'Äy^a-fQfiog (vgl. "ÄQ%-tQfiog

1) Vgl. G. Meyer Curtins' Stud. 5/ 26 ff.
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u. a. Fick-Beohtkt, a. a. 0. 113), nlr^-icxiog^ Kxrfi-tmtoq 'FAda-

innog x

)\ bei ctvvai-EQyog MvijOi-EQyog xioXvCi-egyeiv, i)6i-Em)g

svQ^Ci-BTtiig^ wksoC-oixog, Saßi-ava:* Tt (ir}Ot-ctvct£ u. dgl. kommt £
als ursprünglicher Anlaut des Schlussteils in Anschlag. Auf der

andern Seite stehen 6xacl-aQxog *Anstifter, Anführer eines Auf-

ruhrs', xall-a^xog 'Anführer einer grösseren Heeresabteilung',

mi dQiog 'Beamter, welcher der kr^ig vorsteht*, KTi}al-u(flpQ auf

Tenos (daneben Kxi]G-aQypg , das als xTcoptvog npgijv zu denken

ist, vgl. Kxi]<S-i7tTTog Kxi]G-ciqIxi]), die mit noU-agxog-, XctQi-dv&yg,

nvöi dveiQcc, ocQyi odovg*), 'itpi-aveiQa u. dgl. harmonieren. Hierzu

(pQuGi-iiQtöqg (auch (pQuan^Xlötjg durch Dissimilation, Schulze

a. a. 0. 521), das doch wohl eher als xr)v <pquGiv uqxvwv zu

fassen ist denn mit Fick-Bechtel a. a. 0. 282 als den Üat. Plur.

(pQccOi enthaltend. Auf MvuGictQixov auf der phthiot. Inschrift

SODI. n. 1461,65 ist wenig zu geben, da auf derselben Inschrift

wenige Zcilon weiter die auch aus Lcbadeia (n. 426, 5) bekannte

Form MväßccQExog (vgl. EaG-ctgexa , NiKr}<s-ec(>ixT}, *Hyi]G-dt>ixog)

erscheint: d^ixi) bildete sowohl in Komposita mit verbalem als

auch in Komposita mit nominalem Anfangsglied den Schlussteil,

und da es sich um einen Eigennamen handelt — Eigennamen darf

man ja nicht immer um ihren etymologischen Sinn befragen —

,

so konnte leicht eine Entgleisung geschehen. Dagegen sind

wiederum ß(oxi-dveiQa
y
Beiwort von Phthia (A 155), und Kccaxi-

avEigct, Name einer Frau des Priamus (0 305), sichere Beispiele

für unsere zweite Regel. Zwar meint Osthokf a.a.O. 179, in

ß(oxidv£tQu 'Männer ernährend' sei t vor dem folgenden Vokal

erhalten geblieben, weil dies Kompositum wegen des x vor der

aoristischen Umdcutung bewahrt gewesen sei. Aber da fragt

man doch: warum ist hier nicht t in 0 verwandelt worden, wenn

der erste Teil der Zusammensetzung, wie in so vielen andern

Fällen, verbal, als Partizip, empfunden war? Vielmehr enthielt

ßaxidvUQa , wie schon TGEQtnrjg in der in Fussn. 1 angeführten

Schrift S. 191. 233 mit Recht behauptet hat, dasjenige ßaxig.

1) S. die Beispielflammlungen von T6tQinr\g Td GvvdtTcc xfjs

ylmaarig S. 102 ff. und von Christ Sitzungsber. der bayer. Akad. 1890

S. 201 ff., speziell für die Personennamen Fiok-Bkchtkl a. a. O.

2) xvdi'dvfiQa, eigentlich "sich auszeichnende Männer habend'
1 Beiwort von \id%r\ bei Hörnen und apyi-odoecr 'blinkende Zähne
habend' enthielten die Adjektivstämme xv6t- und «pyt-, über die

Wackehxagel Vermischte Beitr. (Basel 1897) S. 8 if. zu vergleichen ist.
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welches das Femininum zu ß(oxi}g (av-ßcoxijg) war. Wie avu-

ttvttoa
t
männergleieh

,

(homerisches Beiwort der Amazonen) zum

Kompositum zusammengezogenes ccvxl ävÖQog ovaa war, so lag

dem ßwuaveiQu thatsächlieh oder ideell ßüxig ocvÖqüv 'Nährerin

der Menschen' oder ßüxig avdgüai 'Nährerin für die Menschen'

zu Grunde. Zur Stellung der beiden Worte in der kompositio-

neilen Vereinheitlichung vergleiche man Fälle wie tffllO-ltQTiiULOQ

in-jto-Trorccuog von Tnitog Ttoxctpiog aus (Wackernagel Kuhns Zeit-

schr. 33, 44). Ingleichen Kuöxiüvitoa auf Grund von *xdoug

avÜQog oder avdyl 'eine Zierde, ein Schmuck für den Mann'

( zu xixadjum, "A-xaoxog, 'Em-xuGzrj); diese Bildung lag besonders

nahe, falls xvdi-uviiQa älter war und als 'den Ruhm der Männer

bildend, zur Verherrlichung den M. gereichend* aufgefasst wurde.

Kine späte Nachbildung nach den genannten Feminina auf -avuqa

war atooiavtioa 'Rettung für die Menschen seiend, bietend* bei

Theodorus Prodrom us in dem Lobgedicht auf den heiligen Nikolaos

bei Migne l'atrol. Graec. 133 p. 1228 jjaijp', ilioio Vdlaaaa yXv-

xvQQoe, ooMSutvuQct. Ob dieser Verskünstler freilich noch die

richtige Empfindung für die wahre Natur der uns beschäftigenden

Komposita hatte, ist um so mehr zu bezweifeln, als durch den

Schwund des / in Xfoat-avctg, tvQrßi-t'Xi]g u.dgl. (S. 198) die Grenze

zwischen den beiden Kategorien sich teilweise verwischt hatte.

Woher nun die in Rede stehende Bildungsregel? 1

) Nach

ii Sie ist, beiläufig bemerkt, bei der Deutung des schwierigen

Namens ion. dor. 'lloiodog lesb. Alaiodog (vgl "lla-uvdgog ,

'

Ha-ccyOQi]

)

in Betracht zu ziehen. Daas hier noch der ursprüngliche Anlaut a von

udög nachwirkte, ist schwerlich anzunehmen. Vgl. Fick-Bkchtkl a. a. O.

4 40. 138, IWfmann Grieth. Dial. II 420 f. , Sciulzk (»Ott. gel. Anz.

1897 S. 004 f. Ferner sei hier noch erwähnt, dass ßqr-apfiojv 'Tänzer'

(9 250. 383) nicht einen Stamm ßrji- enthalten kann, den G. Mkvkr
Curtius' Stud. 113, Schai-kr Kuhn's Zeitschr. 22, 525, Christ Sitzungs-

ber der bayer Akad. i8<jo S. 188, Kretschmkr Kuhn s Zeitschr. 30, 572

in diesem Kompositum suchen. Das erste Glied war entweder ein

Substantivuiu *jJi
4
To-s, beziehungsweise *ßt

t
rri, 'das Aufsetzen des Fusses'

zu dieser Bedeutung vgl. Dklhritk Vergl. Syntax II, 77 über ßrivat),

eine Formation wie xofroj xotrrj, ßlaarög ßläaxri 11. dgl. (Vcrf Griech.

Gramm.* S. 201 1; dann war der Sinn der Zusammensetzung 'im Schreiten

Ebenmaas, Ordnung, Takt haltend' — oder ein Substantivura *ßr,x$o- mit

der Bedeutung 'Fuss* oder 'Glied, Gliedmass' iai. (jdlra-m 'Glied, Glied-

raass. Kön^r'); dann hatte ursprünglichen *ßr\x^-aQ\uav das erste (>

durch Dissimilation eingebüsst, der Sinn aber war 'die Füsse' oder

'die Glieder harmonisch bewegend'.
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Osthoff wäre der Verlust von t in iQve-ctQitaxeg usw. die Folge

der Anlehnung unserer Komposita an die a-Tempora der zu-

gehörigen Vcrba. Er sagt a.a.O. 178: „Bildete man fortan diese

ersten Kompositionsglieder nach der Analogie somatischer Aoriste,

so musste natürlich das -1- von -öl- vor nachfolgendem Vokale

ebenso überflüssig erscheinen, wie das -0- von <pvyo- in qpvy-a/xf11^
das -€- von qwpe- in (pi$-aö7tig" Dies ist wenig wahrscheinlich.

Bei den o-Stämmen findet sich die Vokalelision, ohne dass ein

Unterschied gemacht ist zwischen nominaler oder verbaler Geltung

des Stammes: z. B. tnn-ttyu>y6g ebenso wie q>vy-aCftir}$. Warum
soll also, wenn igvö-dg^iaxeg durch Vokalelision für * igvOt-aQ^areg

(vgl. ai. rltyäp- riti-ap- 'Wasser strömend') eingetreten ist, nicht

auch noM-uQ%og zu *7t6k-aQ%og geworden sein? Oder, wenn man
noU-utrfpg crtmg, warum soll man sich dann nicht auch *iQWfi-

uQtuneg haben gefallen lassen, da doch das 1, wie die Formen

(p^uöt-^ßqoxog^ £T7]<si-ypQog , Avßl-fia%og u. dgl. zeigen, bei dein

näheren formalen Anschluss an die ff-Tempora des zugehörigen

Verbums keine Rollo gespielt, sondern nur— um alter Terminologie

zu folgen — als 'Kompositionsvokal' fungiert hat?

Ich gebe eine andere Erklärung, die zugleich zum Ver-

ständnis des Ausgangs -öog der Kurzformen den Schlüssel bietet.

Sowohl in Nomina actionis als auch in Nomina agentis wurde

seit uridg. Zeiten Suffix neben -ti- gebraucht. Z. B. sravdt-

'Fluss', väghrit- 'Beter, betend', stüt- 'Preis, Lied', deva-sttit- 'die

Götter preisend' av. stüt- 'Lobpreiser', F. 'Preis', ai. hrüt- 'Schä-

diger, Feind', srüt-kurna- 'hörende Ohren habend', av. frraotö-stät-

'in Flüssen stehend, befindlich', gr. xiXqg -rjxog 'Renner', ap/ijc

-fjxog und ctQyixi ccgyixu 'strahlend, glänzend', itXag -axog 'Schwim-

mer', <fidr}QO-ßQ<ag -&xog 'Eisen fressend', lat. scges -ctis, tcges -rtis.

saccrdös -Ötis, got. mitajts, Stamm mitad-, 'Mass' (neben andd.

metod aisl. miottutr 'Messer, Ordner, Bildner, Schöpfer', ahd. sceffid

'Schöpfer'). Vgl. de Saussure Mein, de la Soc. de ling. 3, 202 ff.,

Verf. Grundr. IT 365 ff., Idg. Forsch. 9, 368, Bartholomae Grundr.

der iran. Phil. I 99, Streitberg Idg. Forsch. 3, 34°f 1
) Solche

1) Mit Recht betrachtet man -ti- als Erweiterung von -t- mittels

i. Besonders einleuchtend ist diese Auffassung bei dem Wort für die

Nacht, das teils als *nokt- erscheint (ai ndkt-, Nom. Sg. nnk, gr. rv&

-xtos, air. in-nocht khac nocte', got. Gen. Sg. nahts, lit, Gen. PI. nakti),

teils als *nokti- (ai. ndkti-s, lat. Gen. PI. noctium, got. Nom. Sg. nahU,

ahd. nahti-gala, lit. nakti-8, aksl. noife).
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/-Stämme waren neben den /i-Stämmen als Nomina agentis auch

im ersten Glied von Komposita im Gebrauch. Im Arischen ist

diese Bildung als lebendige Kategorie nicht mehr vorhanden.

Sie hat aber die Grundlage für die oben S. 197 berührte im Ve-

dischen und im Altiranischen auftretende Klasse von Komposita

gebildet, deren erstes Glied ein das zweite Glied regierendes Part.

Praes. Akt. war, wie z. B. ai. viddd-rasti-s 'Güter gewinnend'. Ich

stimme Jacobi a. a. 0. 7 off. darin bei, dass diese Wortklasse

eine Neuerung des arischen Sprachzweigs war. Aber seine An-

sicht, dass in älteren Komposita mit Präsens- oder Aoriststamm

als erstem Gliede, wie av. rindn-xvat*fM-, dieser verbale Stamm
zur Verdeutlichung seiner Funktion durch Anhängung eines / in

den schwachen Partizipiaistamm verwandelt worden sei, ist zu

weit hergeholt Die ersten Glieder in ai. tarad-dvesas- 'Feind-

schaft überwindend', Bhardd-väja-, eigentlich 'Labung bringend',

av. tacat-vöhu- 'Blut fliessen lassend' u. dgl. waren vielmehr

Formen auf uridg. *-ct-, also Formen wie ai. sravdt-, und nächst

verwandt mit den Nomina agentis auf -ati- = uridg. *-rti- wie

rdnuiii- 'Liebhaber, gern habend', irknti- 'Räuber, Mörder'. Nach

dem Uebergang von c in a in urarischer Zeit war es unausbleib-

lich, dass diese Zusammensetzungen morphologisch identifiziert

wurden mit den zahlreichen Zusammensetzungen, die einen wirk

liehen Partizipiaistamm mit Suffix -nt- in der schwachen Gestalt

enthielten, wie svanäd-ratiia- 'rasselnden Wagen habend', hhrajad-

rs(i- 'glänzende Speere habend'. Die Folge dieser Assoziation

war dann, dass man von beliebigen w/-Partizipien aus Komposita

schuf, in denen diese Partizipia das zweite Glied regierten,

z. B. ai. dhäraydt'knvi- 'Weise enthaltend'.
1
) Ein anderes war

das Schicksal der Komposita mit einem /-Stamm im Grie-

chischen. Bekanntlich waren die Griechen sehr empfindlich gegen

Verundeutlichung konsonantischen Stammauslauts in der Kom-

positionsfuge, die so häufig eintreten musste, wenn das Schluss-

glied selbst konsonantisch begann. Daher hielt sich von den beiden

Stammauslauten -ti- und der letztere nur vor vokal isch an-

lautendem Endglied. Es entsprechen also morphologisch einander

z. B. 'Axi<s-avÖQO$i Tsli<s-u$io<; und ai. vidnd-ftsva- 'Rosse ge-

1) Ob die in Rede stehende uridg. KomponitionsklaRse im Altin-

dischen ausserdem noch durch gewisse Eigennamen, z. B. Srut-drya-,

Srut-ärvan-, vertreten ist, ist eine schwierige Frage, auf die hier nicht

eingegangen werden kann.
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winnend* (in dem Patronymieum Väidadasvi- enthalten), av.

Ar*) at-aspa- eigentlich
t
Rosse gewinnend* (vgl. mit dem ersten

Teil dieser Zusammensetzung gr. dk(p£oC-ßoiog 'Rinder einbringend').

Nachdem nun in urgriechischer Zeit die Elision von kurzen e-,

o- und a-Vokalen aus dem Satzsandhi auf die Kompositionsfuge

übergegangen war und z. B. tpvy ~ aixtirjg neben (pvyo-7txoXi^og^

(pig^-aamg &€Q-dv&r}g neben (pfgi-novog Q>BQE-v(xog autgekommen

war (vgl. Wackehnagel Dehuungsgesetz 23 tf., Verf. Griech.

Gramm. 3
S. 139. 164t'.), regelte man bei unsern der innern

Sprachform nach gleichartigen Zusammensetzungen die formale

Doppelheit so, dass bei konsonantisch anfangendem Schlussteil

nur -Gt-, bei vokalisch anfangendem nur -<y- gesetzt wurde.

Auch sind jene asigmatischen Komposita für unsere sigmatisehen

noch in der Weise vorbildlich geworden, dass z. B. nach ccyyvmg

'AyrivmQ mit Vokallängo in der Fuge (zu «wjp) die Formen 6uc

rjvwQ deia-j'ivcoQ, £tj|-7jv&>(>, XiirtOuvaiQ gebildet wurden, ent-

sprechend axec-aidvvog (zu 66vvr\) u. a.

Das <y des Typus i^vd ocq^uxig kann nicht lautgesetzlich

aus t entstanden sein. Zunächst stellte sich 0 in den Formen

mit -tt- ein. Wie das lirgriechische Lautgesetz, das hier in Be-

tracht kommt, zu formulieren ist, ist bekanntlich strittig, s. darüber

Verf. Griech. Gramm. 3
S. 66. Fand der Uebergang von -Tt- in -<si-

nur vor Vokalen statt, so waren alle Formen wie tctwßl-itTSQog

TiQtyi ^,ßQOTog ebenso Analogiebildungen wie Nom. Akk. Sg. td-

vvOtg xdvvöiv, ri(i\^ig xtQtyiv und wie die Ableitungen auf -Gifiog

wie ßcccmog neben ßdoig ßdtiiv. Ob dann aber 6 nur vom Simplex

her eingedrungen wäre, wo es in gewissen Kasus lautmechanisch

aufgekommen war, oder ob man in die Zeit zurückzugehen hatte,

wo noch Formen wie *J-£Qvxi-ccQuccxte (neben * J-£ovx-ccq(auxec) be-

standen, in denen der Lautwandel stattfinden konnte, und die

ebenso wie die Simplicia den Komposita mit konsonantisch an-

hebendem Schlusstoil das <J analogisch zuführen konnten, bleibt

zweifelhaft. Zur Verschleppung des a in Formen, in denen auf

diesen Konsonanten kein palataler Vokal folgte, vergleiche man
die im Anschluss an maiofiat (maovnui) und vielleicht auch an

l'mOE (vor vokalischem Anlaut) erfolgten Neubildungen: imaov
für tmxov, ni(Si)[H(, niaw^u (Kkktkc'iimkk Vascninschr. 83. 122);

auch der Nom. Akk. Sg. Neutr. maog war Neuschöpfung, ver-

mutlich im Anschluss an niaeog (Ttlöovg), falls es einst *7t£xog mxiog

gegeben hatte (vgl. Wackerxagkl Kuhns Zeitschr. 30, 315,
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Verf. Grieth. Gramm. 3
S. 570). In den Formen des Typus

tQvo ctQiiaxeg ist 0 schon in vorhistorischer Zeit ganz durchge-

drungen.

Nach dem Gesagten ist es verlockend, das in den home-

rischen Hymnen und bei Hesiod auttretende vielbesprochene

ytQtoßiog 'Lebensunterhalt hervorbringend, Nahrung gewährend'

mit Ji sti lieber die Zusammensetzung der Nomina (Gott. 1861)

S. 45 auf *<p£Qfd-ßiog (*<ptQtx-ßiog) zurückzuführen: dies ent-

spräche genau den ai. ]ihard(l-väja-, eigentlich
fLabung bringend',

dbhaidd-vasu- 'Güter herbeibringend', wenn wir blutrot- nach

seiner älteren morphologischen Konstitution, als Fortsetzung von

uridg. *blicrct-, verstehen. Indessen bieten sich auch andere Mög-

lichkeiten. Osthoff a. a. 0. 195 (vgl. Christ a. a. 0. 197)

nimmt an, dass das Nebeneinander von ogtc-xtpog und ogsoi-xotTog,

iyyto-itakog und iyzeol-nctkog u. dgl. die Form cptgio-ßiog statt

*(ptQtoi-ßiog erzeugt habe. Scut lzk dagegen in den Quaest.

ep. 20 glaubt, man habe yfotaßiog statt *<ptQt-ßtog gebildet, da

man das aus *q>iQt-T£uxi]g hervorgegangene <piQtooa.%r
t
g fälschlich

als rptQto-auxijg aufgefasst habe. 1

) Mit den von J. Balnack

Studia Nicoluitana (Leipz. 1884) 5 4 1". dem (pBQioßtog an die

Seite gestellten Formen "Ho ßovkog, Avo-fcidiig, Zwo vtxoc, die

nicht mit diesem Gelehrten durch Synkope von 1 hinter 0 erklärt

werden dürfen, und die den Ansatz von älterem *<jp£of'<J -ßiog

stützen würden, ist es leider nichts. Aller Wahrscheinlichkeit

nach hat keine von diesen drei schwach beglaubigten Formen in

der lebendigen Sprache existiert.

Und nun zu den Kurzformen auf oog.

Man hat ihr -00- in unmittelbaren Zusammenhang gebracht

mit dem -00- der Formen Aatpo-&qi%, OTQttyo-dixog (tfT(>£i/'ooWw),

Qityo-xlvdvvog, GHGo-nvytg^ oqgo tqiuivu, die ohne Zweifel ebenso

verbal empfundenes Anfangsglied hatten wie unsere Komposita

mit 01- und a-.
2

) Aber das o- dieser Formen erklärt unser

-00g nicht. Neben -oo- gibt es auch Komposita mit -oe~. Von

1) Zu der von Schllzk zusammengestellten Literatur über (ptQte-

ßiog füge man hinzu Fick Be/.zenb. Bcitr. 17, 323, wo »lies Wort selt-

samerweise als rptgt-aßto* analysiert und die Lautgruppe aß als eine

Komi des uridg. <f betrachtet wird.

2) iXt£6-xfQiog, das man überdies nennt, bleibt besser bei Seite,

da denen, die es schufen, der Anfangsteil vermutlich ein Adjektiv

*m£dg war. Wir kommen uuteu (§ 5 S. 215; hierauf zurück.
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diesen erseheint hei Homer erst eins, ä-xeoaexoii'qg (vgl. «x*tof-

xofujs in dem Päan CIA. III, 171, 4). Nachhomerisch sind

mgai-noXig, 'ÖQci-Xüog (Thespiae), 4e&-i>i'xä (Phokis). Erst nach-

homerisch sind aber auch alle jene Zusammensetzungen mit -öo-.

Der Ursprung dieser a- und -00- ist klar und bereits von

SciiöxBERG, Zacher und Osthokf erkannt: € und 0 sind aus

den Zusammensetzungen mit nichtsigmatischem ersten Glied wie

öaxi-dvfiog «£#'-x«xoc, <pvyo-7iz6Xt(iog q>aivo-\ii]otg eingedrungen.

Dieser analogische Ersatz des -1- durch -e- und -0- betraf, was

ein Blick auf die als Vorbilder wirkenden Formen sofort ver-

standlich macht, nur solche Formen, in denen a von der soge-

nannten Wurzelsilbe nicht durch einen Zwischenvokal getrennt

war, nirgends Formen wie aQXföt-yviog ,
Tavval-nxtQog, Act^nal-

orgecrog. Wären nun die Kur/formen auf -00g im Anschluss an

die Formen XEityo-&Qt£ usw. entsprungen, wie glaubt man sich

dann mit den beiden Thatsachen abfinden zu können, dass ~oog

— wie die Eigennamen beweisen — ein allgemeingriechisches

und in der homerischen Zeit längst eingebürgertes Bildungs-

element gewesen ist (man beachte insbesondere das S. 1 80 f. über

-c«sog Bemerkte), und dass -aog nicht bloss in zweisilbigen Formen

wie Aa^og auftritt, sondern auch und viel häufiger mit Zwischen-

vokal, in den Ausgängen -teog ~u(Sog vßog itiog.
1
) Wie demnach

dieser Deutnngsversuch fehlgeht, so führt auch das nicht zum
Ziel, was bei Fick-Bechtel a. a. 0. 23 geboten wird: die Namen
auf -aog seien auf den aus -<j* abgeläuteten Aoriststamm -ao

zurückzuführen, wie er im Imperativ Xvaov zu Xvoe erscheine.

Ich mag hier nicht die Frage des themavokalischen <x-Aorists

und die Frage der Imperativform auf -aov aufrollen (vgl. Verf.

Griech. Gramm. 3
S. 3 1 8 f. 345 und die dort angeführte Literatur).

Jedenfalls entbehrt diese Hypothese Fick's schon darum alles

i) Zu den Formen wie Ad^og würde E#-a|oe (historischer Namei
mit Ev-a£ig, "l£tov und A^i-Ttolig gehören, wenn diese Namen von

Fick-Bkchtkl Personen n. * 63 richtig an homer. Imper. a^trs Inf.

fitrut, {n-uxrog. ayta angeknüpft wären. Bkchtkl bezeichnet jetzt im
Hermes 34, 401, wo er neu Aii-yiv^g hinzubringt, den Zusammenhang
mit äybi als fraglich. Mit Recht. Ich erinnere an lat. Axius, das

nach W. Otto .lahrbb. für das*. Philol., Suppl. 24 p. 862 zu na-are a.cä-

menta zu ziehen ist. Die Wurzel dieser lat. Wörter ist im Griechischen

durch f, == *r/x-r vertreten. EZ-cel-og scheint also uridg. 8 gehabt

zu haben.
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festeren Bodens, weil in der Zeit, wo die Kurzformen ff für r

bekamen und Assoziation mit dem ff-Aorist möglich wurde, -ffo-

in diesem Tempus, vom Konjunktiv abgesehen, nur eine ganz

untergeordnete Rolle gespielt haben kann.

Eigentliche Kurzformen zu den Komposita mit -fft- waren,

wie die Namen zeigen, die Formen auf -aig: Mvifitg zu Mv-ipi-

xpmjs, Züatg zu Zwfft-xAiJs, Avaig zu Avai-p.a%og, Zev$ig zu

Ztvil-paxog, Nixäaig zu Niyiüal-öäfiog, Tikecig zu TtUoi-yivi]g usw.

Vgl. "Akxig zu 'Mxi-a&ivrig ,
Kvdig zu Kvdi-xXfjg, Kodxig zu

Koaxi-Synog u. dgl. (Fick Personenn. 1
p. XX. XXVIII). Dagegen

gehörten Mvrfiog, £cbaog, Avaog^ Nixäoog usw. morphologisch

zunächst nur zu Mvrja-ayooäg, £<üO-uvÖQog
y
Ava-avdoog, Nitida-

ayooäg usw.; vgl. üvoog zu rivQ-mnog nvq-nutii\ nvq-nokog,

MffXQog zu Myxo ix£xr)g, Slxog zu "Slx-aoyog. In jener vorhisto-

rischen Zeit also, als sich in den Zusammensetzungen der Wechsel

zwischen -ti- und ~t- (-ff*- und -ff-') noch nicht nach dem An-

laut des zweiten Gliedes geregelt hatte, gab es auch eine doppelte

Klasse von Kurzformen, und diese beiden Klassen erhielten sich

bis in die historische Zeit hinein. Nicht nur die Kurzformen

auf -ffig, sondern auch diejenigen auf -aog standen, wie das in

aog analogisch eingedrungene ö zeigt, in urgriechischer Zeit noch

in lebendiger Beziehung zu den Vollformen, und -aog verdankte

seine Erhaltung und weitere Verbreitung wohl zu einem nicht

unwesentlichen Teile dem Umstand, dass das männliche Genus

an ihm einen deutlicheren Ausdruck hatte als an aig. Zu dem

Vollformtypus Mvija-ayoQäg gehörte aber nicht bloss der Kurz-

formtypus Mvffiogy sondern gehörten auch die Kurzformen auf

-fftov, wie Mvijffcav, /fpx^ffcav, xctvffoov, aelawv, die auf -ffo> ffw,

wie £(00(6, 'Aqmaip, und die auf -aäg, wie Mvrfiug (als Kose-

namen mit Konsonantengemination Mvuaaag in Kierion), ikuaag,

die von gleicher Art wie IlvQUiv Mi}xqg>v, Mi\XQ(a, Myxocig u. dgl.

waren. Und auf der andern Seite stellen sich z. B. Mvyoiog

Mvr\al(ov Mv^atäg mit Mv-ffltg zu Mvr}Ci -xQaxrjg, wie Ilvoläg zu

77vpi-iUxjurijs, "Akxiog 'Akxiäg mit "Akxig zu 'Akxi c&ivijg, KvöCüg

mit Kväig zu Kvöi-yivyg u. dgl. Da das -o- von -aog in der

historischen Gräzität nur in den Kurzformen gebräuchlich war

(denn von den Komposita Xeityo&Qi^, axostyoÖixcb usw. ist hier

abzusehen), so hatte dieser Vokal vom Standpunkt der Form-

analyse dieser Zeit aus den Charakter eines Kurzformsuffixes,

wenngleich die Formen auf aog durch ihn nicht so deutlich und
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scharf als Kurzformgebilde gekennzeichnet waren wie die Nomina

auf -cm» -aav (Gen. -avog -onvog) usw. l

)

Nachdem -aog als produktives Bildungselement über seinen

ursprünglichen Bereich hinausgekommen war, konnten mit ihm

Formen auch unmittelbar von Nomina aus geschaffen werden.

Auf diese Art dürfte das S. 185 besprochene xi^aoog von xtyctg

aus (vgl. xtQaOTyg xtQccGqjooog) gebildet worden sein.

Zum Schiusa bleiben noch zwei das -ff- betreffende lautliche

Fragen zu erledigen. Nach unseren Ermittelungen brauchen wir

uns bei der Meinung von LaOEBORANTZ a. a. 0. 19 nicht länger

aufzuhalten, der Ausgang -uoog von nö^naaog enthalte entweder

Suffix -.so- wie ai. niöksa- * Befreiung* und sei dann aus *-adaog

hervorgegangen, oder er sei aus -caiog entstanden wie vtfieaGuoy

1 , (f. ui 'f.) aus *i'£««rt«o). Bei der Unmöglichkeit, die Appellativa

auf -aog von den Eigennamen auf -aog zu trennen, scheitert

diese Ansicht schon an der Thatsache, dass die zahlreichen Eigen-

namen auf -ffoc, -om\ -ffw -ffw auch in den ausserattischen

Mundarten, bei Homer usw., -ff-, nicht -ffff-, -tt- oder ähnliches

aufweisen. Das durchgängig einfache -ff- der Eigennamen bei

Homer schliesst älteres -dff- (-tff ) oder -tt- ebenso aus, wie das

ausnahmslos einfache ff von imaov bei demselben Dichter die

Zurückführung dieses Aorists auf die Form *imzüov widerlegt. 2
)

1) JdaccGOi stellt Walt. Otto Nomina propria latina oriunda a

partit ipiis perfeeti, Jahrbb. für elass. Piniol., Sappl. 24 p. 780 mit lat.

Domitus zusammen. Dieser Name gehört jedoch nebst ai. Dutttti s,

was hier nicht näher ausgeführt werden kann, zu derjenigen Namen
klassc, die im Griechischen u. a. durch 'kxtarog (Autoru-d^iof.

r/xtffro?), "Aquxoi [AQÜTo-yhvrtf, Jr^i-d^rog), "Equto$ (EQccro-ytvri?, Ntx-
t'i{iccTog), K).vTog .KXvr-ao^idi^, Ayd-x^vrog), Kqito$ ' hoiTÖ-ßoviog, dr

k
uö-

XQtTog , 'I'üvTä '//'«iTo-xiiJif , KcuXi-if uvtu^} , Htfitarog (0tiitaTO-ytvr
ti\

Aivstos Nix-aivttog . Kg^rog (0s6-XTtjTOi , $ftij?os > 0to-ffiltjvog\ XdQ-
Tf>iT Jüu6-z«QT<>g\, livvTog vertreten ist. Ks liegen diesen Kurznamen,
gleichwie den Vollnamen, aus denen sie hervorgegangen sind, Verbal-

adjektiva auf ~t<>- zu Grunde, teils mit passivischer, teils mit intransi-

tiver Bedeutung. 1 Hiermit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass

unter den von Otto behandelten Nomina propria mit partizipialem

f-Suftix nicht auch solche sich befänden, die an unsere uridg. Namen
mit -Ii- und -t- im ersten Glied anzuknüpfen sind. So mag z. B. die

Göttin Donata, welclu; Uno ansprechend als den quae vovnm nujriam

domut (äaptiZti) deutet, auf einen Vollnamen zurückgehen, der sich in

griechischem Gewand als
*
dctfiadivv^ffog darstellen würde.)

2) Bei dem Standpunkt, den Laokhchantz einnimmt, könnte man
fragen, ob nicht -ao$ auf -rcJ:ag zurückzuführen sei. Ks wäre das so
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Was ist aber i ) von dem 0*0* in den böot. 'Ayuaal-däpog 'Ayacoi-

yixtovj Tekeaai-axlQOTog und in den dichterischen Formen Aafia66-

ayoQÜ Kaibel Ep. gr. no. 254, 2 un&
y

Ayua(a)i-xXttog (« — i) Bull,

de corr. hellen. XIII 404 no. 21 (vgl. hierzu Schulze Gött. gel.

Anz. 1897 S. 900) zu halten? Und wie kam man 2) zu Formen

wie Ilela-avÖQog TIu6og (zu ml&(o), "litnaöog (zu InTtd^ouca =
*innctdtou(u), x6(iita<Sog (zu xofi7ta£« = *xofinaS *a>), 'Axova-ayogcig

(zu qxova-xo-g, Stamm axovo*-), mcog (zu tnxiGxcu, W. n(x)ta-\

ottötov (zu aianaxaiy W. (ffto*-), da man doch, wenn Suffix -t-

zu Grunde lag, *TIetax-ccv6Qog, *neiaxog, ^Innacxog
,

*xdfwroroTOi,',

*^xov<yr-ayo^äff, *niaxog, ^aiiaxav zu erwarten hätte?

Für das geminierte a von 'AyaaaC- öäfiog usw. bietet sich

eine zweifache Erklärungsmöglichkeit. Zunächst ist die Annahme
sekundärer Uebertragung aus dem Aorist zulässig, also die An-

nahme von Einwirkung der Formen ayccöoaa&cci (zu *ayaio[iai

aus *ayaO-LO^iui
y

ayatftöc), xiXiöäai (zu TfAft'w xtXio aus *xtk£6t(a,

im-xeXtöxiog, TtXecx-uyoQag) und dccficcOGcct (zu iöu[id<sdL

TiV)AaficcGxi}g).

Diese Neuerung konnte um so eher geschehen, als auch die Parti-

cipia des o*-Aorists selbst als Personennamen verwendet wurden,

z. B. ^Ayaaöccfjiivog, 'AqxiGöccgy 0Qaaßa^ev6g (vgl. Fick Personenn. 1

p. LV). Weiter fragt es sich aber, ob nicht die Gemination von

den Kurznamen herübergekommen ist. In diesen war bekanntlich

denkbar, dass z. B. •xoujratf/o-s in *xo^nuaJ:og (woraus lautgesetzlich

x6fina6og) umgestaltet worden sei wie xtxccöntvog (Pindur) in xtxcca-

fttvog (Homer), 66firj in ööfitj, TloXvtpQädy.a>v in TloXvtpQaa\LGiv , und
Formen wie ytXccoog* osiacov wären mit solchen wie ytXuoy.cc {ytyiXafSyLai),

att6fiog (aiatia^iai) zu vergleichen. Auch bei den Eigennamen wäre

auf diese Art das urgriechisch einfache 6 lautgesetzlich gerechtfertigt,

da -raf- -aaf- schon in urgriechischer Zeit zu -af- geworden ist.

Aber man kommt damit nicht durch. Denn erstens: wo Hessen sich

Grundformen wie *' Jjr»cc<?.Ft-xpaTj}s ,
*'
Egctof i-xXtf r

tg ,
* 'EqccoS -innog

bildungsgeschichtlich anknüpfen uud unterbringen V Zweitens haben
urgriech. und kret. fisfog = att. iaog und urgriechisch *vo6fog = att.

voaog bei Homer die erste Silbe lang; überliefert sind die Schreibungen

100g und voveog (vgl. Bechtki. Philolog. Anzeig. 1886 S. 15, Verf. Grundr. II

p. XIII und S. 1022, Ber. der sächs. Ges. der Wissensch. 1897 S. 29,

Griech. Gramm. 8
S. 45). So müsste man erwarten, dass in den home-

rischen Namen "EXaaog, JdpctGog, "Iaeog usw. die dem Ausgang -oog

vorausgehende Silbe metrisch lang aufträte. Davon ist aber keine

Spur. Dass die Eigennamen bezüglich der Digammawirkung prinzipiell

keine Ausnahmestellung hatten, lehrt z. B. floXvidog E 148. N 663. 660

d. i. UoXvftdJ-og = alt. lloXvtdog.
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Konsonantengemination allgemeingriechisch ein beliebtes ßildungs-

element geworden, vgl. 'AyaOOäg, Jdfiaooig u. a., deren oo auf

gleicher Linie mit der Geminata in KXio(ifug
y
'AyufNhoj OlXXwg

usw. steht. Ueber diese Alternative kommen wir vorläufig, so viel

ich sehe, nicht hinaus. Einfluss des Aorists wäre auszuschliessen,

wenn Komposita wie Ogaol-6t]fiog y
'lmtaoi-xQdxrig (Verbalstämme

(ppadi-, injcad ) im Böotischen mit oo zum Vorschein kämen. Denn

während in diesem Dialekt die Gemination des o der Kurznameu

als oo erscheint (Beispiele bei Schulzk a. a. O. Fussn. i),
1

) wie

auch uridg. ss in dieser Mundart als ao geblieben ist, hatte der

s Aorist auf dentale Explosiva auslautender Stämme tt als laut-

gesetzliche Fortsetzung von tö, z. B. xuxecOxtvaxxi)
,

xofiixxafuvoi

(Kretschmek Kuhns Zeitschr. 31, 45^, Verf. G riech. Gramm. 3 10 1).

Müssten hiernach böotische Vollnamen mit <£(»atfa(t)-, 'Imutoo^t)-

als Anfangsglied ihre Geminata aus den Koseformen bezogen

haben, so müsste man natürlich auch das 00 von T(Xsooi-6x\(>oxog

nicht von im xiXiaowvxi mit uridg. sondern vou Kurznameu

mit 00 herübergekommen sein lassen.

Was die andere Frage anlangt, so nötigt das einfache ö,

welches den Komposita mit -01- und 0 CE^aai-xX^g^EffoOinnog)

und den Kurzformen auf -00g ("Equoog) usw. von Haus aus eigen

war, zu der Annahme, dass für die auf einen dentalen Ver-

schlusslaut oder auf 0 ausgehenden Basen der Bildungstypus der

vokalisch auslautenden Basen maassgebend geworden ist. Dies

konnte leicht in Folge davon geschehen, dass bei einer Anzahl

von unseren Voll- und Kurzformen, die eine vokalisch auslautende

Basis hatten, im System des zugehörigen Verbums und im Ge-

biete der dem Verbum nahe stehenden Nomina auch Formen mit

o vor der Endung lagen. Neben \Ep« 01 xXf
t g 'EQuo-imtog "Eqh-

Oo-g (zu (Qa (xai igaxog) gab es i)quo&t}v yQuaxai iquoxog "EQaOxog

"EyaOfiog eydouiog u. dgl., ebenso yQxeoxai u. dgl. neben "AQxe-oog

1) Deu Scnui.zE
,

8chen Beispielen Jdyxtoatg (Jafucacig), Kätptooiog,

<Pqcioo- fügt Mkistkr hinzu: MiXiacog IGSept. 1 1752. 2428. 2716. 2718.

2720. 2822. 4162 [Bullet, de corresp. hellen. XXIII (1899) S. 92 Z. 17J
und Mvaaog 1742, 19. Das durch MiXiacog vorausgesetzte MiXioog
scheint mit Mihg -trog, MtXlxt] iböot. MtXixä), MtXixav, MhXixm zu

tiiXt -ixog /.u ^ehöreu, wozu auch MeXioxdt MtXiaxitov. vgl. Xäotoog
neben Xüoixo-g, Xaqtxtav, Xaotxu» und Xaqiaxtog (S. 181 f.). MiXtaeog
gehört hiernach zu unseren Kurznaiuen. Dagegen lässt Mvaaog ver-

schiedene Auffassungen zu und kann ein ursprünglich einstämmiger
Name sein.
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'A^xi-cvtv (zu ^xf-rdg), itivrjc&riv a-pi>üGxog u. dgl. neben Mvj\-o-

uyögäg Mv^-öi-xparifc Mv^-ffoj Mvij-Gwv (zu plpvij-Tai), 71vq(-

xavaxog u. dgl. neben xav-cog xav-aav (zu inl-xav-xog) und so

iu andern Fällen. Daher stellten sich durch proportionale Ana-

logiebildung z. B. "imtaoog zu <7wratfTj]s Tit7ta<S[ia u. dgl. (imta^opui

aus *mjrad-tofuzt), TJacl üxgaxog Ilela-uväQog Iltlcog Tltloutv zu

mmiaxai ntiaxlov u. dgl. (mföa), Wurzel woAu^ftfo^ zu

x£X(OfUvog u. dgl. (x^£g>, Wurzel 3rf<J-), i**&vaog zu fU^i^vGxcci

ifii&va&yv iis&varijg (iu&vg- = ai. madhu$-\ Gtlocov zu aiaeiGxcci

<5tiGTi)g Geiapog (ctlto^ Wurzel aeto- uridg. /um-), 7r/öo$ zu

?jtt*<jt<u mgi nlafiaxa u. dgl. (Wurzel 7r(T)ttf-, uridg. j>m-). Ein

Analogon zu diesem Vorgang bietet die Geschichte des x-Perfekts.

Dies war von Haus aus nur bei vokalischen Stämmen vorhanden,

z. B. Wfripca, fiißccxa. Da nun z. B. -xixtioxcti -txda\h\v -xtioxiov

tc/öw ixeiöct neben r»« x« (Basis t«-), iÖQuafhjv dgücxiog öquüü)

tÖQÜou neben 6{öqu xa (Basis dpc7), Ofiatfioaxai 6(Aooih]aopat

iofioau neben öfiwpo-x« (Basis 6jwo-), aUctfa neben öagja*-x« (Basis

oli ) standen, so kam man zu nimixa neben Tcimiozai rrt/tfw

froitf« (7w/dw), zu tjo^oxa neben fjofiotfra* aopoffw tjofiotf« («wiögto),

7«yvfivcx« neben )'t>fii'acfa> fyuftvaö« (yvfii>a£a>) , jriqpöaxa neben

nicpQuaxcu cpQuato fqppaaa (<ppa£o>), ianeixu neben lamiOxcu amiöio

iantiaa (öWväw), aiaeixa neben ciaeioxai oelcw toeusu (vgl. oben),

fOTtuxct neben tditaaxai andam iönaou (oituo-), ion. ccxijxot/xa dor.

axovxa neben ijxovarcu äxovtfOfitu t)xovtf« (axoutf), fft/taxa neben

xfxiltOtcu ixiktOa (xtkto-). Vgl. überdies die Futurformen wie

d/xaw dixöo statt dtxaöca (*($tx«TGa>), xtUco xikü statt xskioßio

xcliotOy welche auf Grund einer gleichartigen AnalogieWirkung

nach dem Muster von Formen wie x^ftaw xpepä) geschaffen

worden sind.
1

)

i) Zu beiden unsere Voll- und Kurzformen betreffenden Neuer-

ungen zugleich lassen sich vielleicht gewisse Vorgänge in der Ent-

wicklungsgeschichte der mit Suffix -ti- gebildeten femininen Abstrakta

vergleichen, die ja mit den in xawet-itxtQOs , xeeipi-fißQoxog usw. ent-

haltenen Nomina agentis formal identisch waren. Eine bei beiden

Formationen übereinstimmend erfolgte Neuerung begegnete uns schon

S. 197, die Herübernahine des Vokalismus aus Formen des zugehörigen

Verbums, z. R. Tnoi-tpovri wie ark. ie-xkiatg nach rettia* htiact. Kine

andere Art der Abhängigkeit von der Gestaltung des Verbum finitum

bekundet sich in dem Gegensatz von niaxig^ Ttvartg, lj)oxtg und o^itfis,

qppaatf, «MtWif, oitiiaig. Die letztere Bildung war durch apaat,

tfgdaai u. dgl. bedingt. Im Argiv. nun erscheinen mit aa die Formen
Phil hi.tei.... iHt»y 1;,
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Mit den S. 183 ff. aufgeführten Formen ist die Zahl der appella-

tivischen substantivischen Barytona auf -aog mit urgriechisch ein-

fachem -ff- nicht erschöpft. Es sind unter diesen noch einige,

bezüglich deren die Frage aufgeworfen werden muss, ob sie der

mit den Kurznamen auf -aog identischen Klasse von Appellativa

anzuschliessen sind. Um der Darstellung des Ursprungs dieser

Formation nur möglichst gesichertes Material zu Grunde zu legen,

habe ich oben von ihrer Erörterung abgesehen und lasse sie

hier folgen 1
):

1) ahtöof, 6, Aristophanes fragm. 521 D. und Neutr.

iiksiaov bei Homer, 'Weingefäss, Becher', wird ansprechend mit

lit. U-ti 'giessen', got. leijms 'Obstwein' ahd. lul 'latex, poculum'

verbunden.2
) Während nun Schräder bei Hehn Kulturpfl. 6 157

*aXuriov als Grundform ansetzt, was morphologisch nicht wahr-

scheinlich ist, geht Schulze Kuhn's Zeitschr. 29, 255 von

*aXiixfov aus, was an dem tu- Stamm des Germanischen einen

gewissen Anhalt hat, wenn auch unerwiesen ist, dass das aus

-tß- entsprungene -ffff- (vgl. rioatosg) hinter Vokalläuge der Ver-

&ktdööios, dcitooTeydaatoSy iotucooiog, alle drei zu Verba auf -£a> gehörig,

und da die Bronzeinschrift der Sammlung Tyskiewicz nebeneinander

ctXiäcaiog und xara&toiog bietet, so liegt keine Gemination von e unter

dem Einfluss der folgenden Lautgruppe t-f Vokal vor, sondern ent-

weder war -aat- lautgesetzliche Entwicklung aus -an- und att. ijltaais

ist dann zunächst aus *j}iiccaGtg hervorgegangen (vgl. Dajiielsson Era-

nos 1, 4, Verf. Griech. Gramm. 8 S. 66), oder es gab seit urgriechischer

Zeit nur den Ausgang -aig, nicht -aatg^ und &Xiccaoig und Genossen

haben ihr aa vom Aorist und Futurum bezogen. Ich sehe nichts, was
entscheidend gegen das eine oder das andere spräche. Ist aber die

zweite Auffassung die richtige, so hat man a%iaig^ (fQaatg, axevaoig,

onhaig, ittlcig (zu niv&og, Ttdooptti) ebenso für Neubildungen nach

solchen Formen auf -ctg, die von vokalischer Basis ausgegangen sind,

anzusehen, wie "Iitnaaog, ntnuxa, dixä> u. dgl. Analogieschöpfungen

nach "EQccöog, tittixct, xpcu-ä u. dgl. gewesen sind. [Vgl. Nachtrag
]

1) Das von Lobeck Prolegg. 419 zusammen mit yovv-xqov6ogy cpiXo-

xa&aoog u. dgl. aufgeführte tv-t£og tvtpvrig (Hesych) ist ferne zu halten.

Wie tü-io^og (tvdo£iä) zu do£a, ünö-ßvQCog zu ßvQöa geschaffen worden
ist, so schlo8s sich efo£og (tve£Lü) an ein Fem. *f%u an, das, wie Schulze

Quaest. ep. 293 gesehen hat, durch die adverbialen Qav und Igf/s ver-

treten ist.

2) Nicht einleuchtend ist die Anknüpfung an Xitog Xtoadg bei C.

A. Müller De 21 litera p. 52.
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einfachung unterlag. Da aber gerade die Gerätschaftsbenennungen

unter den 'Wörtern mit Namenklang' eine hervorragende Rolle

spielen, so wäre auch Zugehörigkeit zu unserer Wortklasse sehr

wohl möglich. Das Neutrum wäre nach Analogie von öinctg und

hvjuXXov an die Stelle des Maskulinums getreten.

2) fyov (Akk. Sg. Mask.?)- öeafia>xi)Qiov bei Hesychius be-

deutete wohl ursprünglich 'vinc-umm* und stellt sich zu ifir\;ag'

&v£ccg. SexxaXol, "Iptytog' Ilooeidüv 6 £i5y«os, fyöV xbv xiOöov.

8ovp«H, die man teils an lat. vinciö, teils an lat. vibrö got. W-

waibjan 'umwinden, umhüllen' anschliesst (s. Thurnbysen Ueber

die Herkunft und Bildung der lat. Verba auf -io S. 33, Lager-

crantz a. a. 0. I53f., Persson Zur Lehre von der Wurzelerweit.

175). Ueber die blosse Möglichkeit der Zugehörigkeit von tt/;ov

zu unserer Wortklasse kommt man nicht hinaus. Wegen ttyov

vgl. S. 216.

3) 7taXlv-OQ6og 'sich rückwärts bewegend, zurückeilend,

zurückfahrend' (F 33 a>c on xig xi ÖQOKOvxa iö&v itaXivoQOog

(atiaxri) scheint, wie 7tahv-OQfuvog
y
zu oqvv^i opffat, 'OprY-iUtyos,

^Oqcl-Xoyipg OQdt-xxwtog OQCi-Piqy^g, "OgG-imtog
,

^ÖQüi-Xäog, oqgo-

xqUxivcc
1

} zu ziehen. Dann wird man das Wort aber nicht, wegen

seines -er-, mit ai. ärba-ti 'er fliesst, gleitet* in unmittelbaren Zu-

sammenhang bringen dürfen, zu dem es J. Schmidt Vocal. II 459,

Osthoff Das Verb, in der Nominalcomp. 1 80 und Persson a. a.

0. 84 stellen, mag das ai. Wort immerhin dieselbe Wurzel haben

wie oQvvfii. Eher mag es eine unsrer Kurzformen sein.

Zuzufügen ist, dass man ein ÖQCog 'Trieb, Keim, junger

Schoss', als Bildung aus oqvv^l ö'(>(tat, in oQöo-daxvj], eine Art

Erdfloh (der die Keime der Pflanzen abbeisst) bei Aristoteles

h. a. 5, 19, annimmt.

4) xvl-og 'Buchsbaum'; das Adjektivum nv^ivog schon Sl

269. Das Wort scheint hierher zu fallen, wenn es zu nvnvog

'dicht, fest' gehört. „Das Holz des buxus 2
) wurde seit dem

frühen Alterthum wegen seiner Härte, Dichtigkeit, Schwere, un-

vergänglichen Dauer . . . hochgeschätzt" (Hehn a. a. 0. 224, vgl.

daselbst auch S. 231. 573).

5) ftvijoc, ein glatter, schlüpfriger Meerfisch, woneben in

gleicher Bedeutung (ivfrv G(tv£(ov mit deutlichem Kurz-

1) Den Anfangsteil von 6q6o-&vqti verbinde ich mit ai. vdrhlyas-

'höher' vdrsman- 'Höhe'.

2) Das lat. Wort ist aus dem Griechischen entlehnt.

16*
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formsuffix. Zugehörigkeit zu aito-fivooa} a^vaaixatj fivxTijp opxvTijg*

lat. müctu* e-mungö, lit. smukti 'gleiten' aksl. smykati sc 'kriechen'

ist namentlich wegen mügil evident. Der Kurzformcharakter von

pv£og bleibt aber etwas zweifelhaft wegen pv^a 'Schleim', dessen

morphologische Konstitution strittig ist (vgl. Johansson Kuhn's

Zeitschr. 30, 421, Paul-Braune-Sievers Beitr. 15, 234^ Persson

Bezzenb. Beitr. 19, 270).

6) ygdaog 'alter übelriechender Schmutz, Gestank nach

altem Schweiss', im Attischen seit Eupolis, wozu ygaatov 'nach

altem Schweiss riechend'. Dürfte mit yfpwv, yijp«c, y$ccvg, y$aiän

ai. jdra-ti jurä-ti jirya-ti jfirya-ti 'er wird morsch, löst sich auf*

zur Basis gcr,i- zu stellen sein. Es enthielte demnach die Ablaut-

form *grj- — ypa-. Zur Bedeutung vgl. xhtxacog S. 186.

7) vijaog dor. vüaog, 15, 'Insel', auch 'Halbinsel'. Nach

einer aus dem Altertum stammenden und seit Lobeck Paralipp. 1 2 4

und Pott Wurzelwörterb. I 1, 372 oft wiederholten Etymologie

hätte das Wort, zu vr^ta 'ich schwimme' (lat. närc, ai. sna-ti 'er

schwemmt, badet', air. snäm 'das Schwimmen' ) gehörend, ursprüng-

lich ein im Wasser schwimmendes Stück Land bedeutet. 1
) Wenn

nun auch dieser Herleitung nicht gerade zur Stütze gereicht,

dass Aiolos x 3 nkanjj ivl v4\<s& wohnt — dies ist ein märchen-

hafter Zug — , und dass auch anderwärts von schwimmenden

Inseln die Rede ist (Herodot 2, 156), so kann man sie sich

immerhin gefallen lassen. Kleinere Inseln, besonders aus der

Ferne gesehen, machen ja leicht den Eindruck von etwas auf

dem Wasser Liegenden. Dem Anlaut *av- (vgl. t-vvtov 0 11)

ist die genannte Odysseestelle günstig (vgl. Härtel Horn. Stud. 1*

18), nicht aber darf für ihn Yltkonovvrfiog u. dgl. verwendet

werden (vgl. Christ Sitzungsber. der bayer. Akad. 1 890 S. 175):

denn der Umstand, dass die attischen Inschriften ebenso regel-

mässig XsQQovr
t
oog mit einem v als TJekonovv^Cog^ VtfAcüJKxoW^o*o$,

riQox6vvt}<Jog mit zweien aufweisen (Meisterhans Gramm.2
S. 74),

erhebt es über jeden Zweifel, dass die Formen mit vv einen Gen.

Sg. auf -og enthalten, dessen -g dem v- assimiliert worden ist

(Verf. Kuhn's Zeitschr. 27, 591 f., Wackernagel ebend. 29, 126).

1^ Man hat vfjöog überdies mit lat. insula zusammengebracht. S.

Stolz Idg. Forsch. 4, 238. Doch ist diese Vereinigung lautlich bedenk-

lich, und die Herleitung von insula aua in salö (vgl. auch lit. sala

'Insel') ist vorzuziehen.
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Dass vfjOog, gleichwie qftapog, nach yata, %6qü femininisches

Genus bekommen hat, ist längst erkannt.

Eine etwas andere Auffassung des wurzelhaften Teiles unseres

Wortes scheint mir aber kaum minder berechtigt als die vor-

getragene. Neben snä- gab es von uridg. Zeit her eine Variante

mit i<-Diphthong mit dem Sinne 'netzen, fliessen, triefen': ai.

snäti-ti 'er entlässt Flüssigkeit, trieft', snuta- 'fliessend' von der

Mutterbrust, bei Hesyeh vavei '§iu, ßkv&t, hom. vatov 'sie troffen,

waren zum Ueberfliessen voll' (»222), bei Hesyeh vaixtoq ' §itov,

xolvQQOog, kontrahiert att. väroQ Soph.fragm. 256, 1 D. aus*va/fTop,

väftet und vaCfiog 'Flüssigkeit, Quell, Nass' aus *vafina und

^ufeCfiog, Niwevg Nrigrildig aus *v«/«po-, bei Hesyeh vöa *
7117/17 •

Auxavtg}) Hierzu noch zwei der Bildung wegen beachtenswerte

Eigennamen: iVjjung, bei Empedokles die Personifikation des

feuchten Elements, 13 docx^voig tiyyu XQOvvwpu ßoöxuov (35), aus

*väftoxtg^ und iVitaa, die Pflegestätte des Dionysoskinds, worunter

man sich einen feuchten, saftig fruchtbaren Ort, im besondern

ein quellreiches Waldgebirge oder eine feuchte Aue daehte, und

dessen Bildung der von TUcct (Wurzel pi-) gleicht (F. Froehdk

Bezzenb. Beitr. 21, 187 ff.). 80 lilsst sich nun vfjüog auch auf

^üfeoog zurückführen. Dass nirgends ein *vütcog oder *»>i}£<fos

als ältere Form von vaöog vfjaog überliefert ist, würde kein ernstes

Hindernis sein. Denn auch y*^- dor. yäd- in hom. yrj^ita yri&rjOa

yq&oevvog usw. erscheint nirgends mehr in der Ueberlieferung als

ytffO- yäffr-, obschon durch lat. gaudeö, das wegen gävisus aus

*(fävid€ö hergeleitet werden muss, Ursprung aus yöJ-e&- erwiesen

wird (erst auf Grund der kontrahierten Form kam, wie der Sitz

des Accents zeigt, die Perfektform yiyrj&a, dor. yeyä&cc auf). So

Hesse sich denn vrfiog semasiologisch an die Seite von aisl. cy py

ags. /j c$lond i$lond 'Insel', ahd. autvia ouwa mhd. ouwe nhd.

aue au 'Wasserland, wasserreiches Wiesenland, Halbinsel, Insel'

stellen, die von ahd. aha 'fliessendes Wasser' got. alra 'Wasser,

Wasserguss, Fluss' abgeleitet sind, sowie an die Seite des mit

ags. icetr aisl. ver 'Meer' zu verbindenden ahd. warid werid (N. )

mhd. wert (M.) 'Halbinsel, Insel' nhd. werder meist 'kleine Fluss-

insel'.

1) Vgl. Schulze Quaest. ep. 51. 475, Pkksbon Zur Lehre von dor

Wurzelerweiterung 142 t, v. Wilamowitz- Mokllkndorf Eurip. Herakl.

H» 139 f.
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Zur Bestimmung des Ursprungs des -o- in unsenn Worte

fehlt es an festen Anhaltspunkten. *väTto-g und *vävcog, be-

ziehungsweise vä/mo-c und *vüJ:txiso-g wären lautgesetzlich zu

rechtfertigen, zur Not auch morphologisch. 1
) Daneben muss aber

jedenfalls auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass vrjaog

eine Kurzform auf -<sog war. vffiog : Nr}Qtvg = Tliaaog : nta^og

niaXog, <poßeai-6TQurr) : <poßtQog, "Agnaoog '"Agitalog a^taXiog u.dgl.

Ziehen wir vfjüog als 'Schwimmling' zu snä-, so erschiene die

Kurzformbildung besonders angemessen.

8) xigaog xioaov 'fest, trocken' und t\ %iQCog 'Festland',

im Gegensatz zum Feuchten, zum Meere, dürfte ursprünglich nur

Substantiv gewesen sein. Wenn es nun richtig mit xigadog, %(Qag

verbunden wird, deren Grundbegriff der des Massigen, der festen

Masse gewesen zu sein scheint (Ahrens Beitr. zur griech. und lat.

Etymologie I 182), so mag es hierher gehören. Ebenso

9) xvQöog' to iv vtyu oixoSoftrjficc Hesych, das neben zvQOig

steht und mit diesem von Wurzel tuer- 'fassen' lit. tverti (Fick,

Bezzenb. Beitr. 1, 335) herstammt. Eine andre Möglichkeit ist,

dass xvqoig durch Angleichung an nvpyog zu zvQöog umgebildet

worden ist.

10) "Agct^og, Name eines Kaps in Elis, das ins Meer vor-

spriugt, dürfte ursprünglich appellativisch 'Wellenbrecher* bedeutet

haben, da es augenscheinlich zu ugdoOEiv (Fut. aQa&iv) 'mit Ge-

räusch schlagen, klatschen, schmettern' (Herodot 6, 44 6u<p&ti

qovxo TtQog tag 7tixQC(g uQctaaoiitvoi) gehört. Vgl. ctQa£i-x*iQog.

Die Hexivische Variante ^AQci^g war Flnssname, vgl. XaQa£og:

XaQafyg, Av£og : Av&g u. a.

1 1) Eine etwas kühne Vermutung sei über das etymologisch

noch völlig unaufgeklärte d Qotiog 'Thau, Nass' vorgelegt, dessen

feniininisches Geschlecht durch das gleichbedeutende toai} itQGy

hervorgerufen worden ist. Eine Anzahl von Wurzeln tritt teils

mit einem Konsonanten teils mit diesem Konsonanten + r im

Anlaut auf, eine Variation, deren Ursprung noch unaufgeklärt

ist. So z. B. gr. (f)(yfjyvviit : (j-~)cfyvüfu; lat. framjö got. brikan:

ai. bhanäjmi; lat. früges got. brükjan : ai. bhundjmi', ahd. sprelthnn :

spehhan 'sprechen'; mndd. tvrase 'Rasen': ahd. teaso 'Wasen'.

1) Wer vi)eos mit vtfaw in engeren Zusammenhang bringt, darf

nicht, wie manche thun, *växips als altere Form anseteen. Hieraus

wäre *vfj0oos, att. *v^ttos entstanden.
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S. Noreen Abriss der urgerm. Laut]. 2 19 ff., Verf. Grundr. I
2 426 f.

So lässt sich ÖQoaog, als lautgesetzliche Fortsetzung von *vooaog
y

mit voxtog voxioog 'nass', as. mit ahd. «asj 'nass' (Wurzel not- nod-)

zusammenbringen (vgl. ir. druckt 'Thau, Thautropfen', ahd. tropfo

as. dropo zu ahd. triofan 'triefen', Wurzel dtirub-). Das -a- von

ÖQÖcog lässt dann freilich, da das Wort mit seinen Ableitungen

fast nur im Ionisch-Attischen (noch nicht bei Homer) überliefert

ist, verschiedene Auffassungen zu: neben unserm Kurzformsuffix

-0*0- kommt Entstehung aus -xa-, -xaf- (vgl. Taog aus *fixafo-g
9

voaog aus *voxafo-g) und -xt- in Frage.

1 2 ) Schliesslich ist ein Blick auf die Adjektiva auf -aog zu

werfen, da unter ihnen wenigstens eines ist, das wahrscheinlich

ursprünglich barytone Kurzform auf -aog gewesen war: xi&aaog

'zahm, kultiviert'. Curtius Verbum II
2 416 hat zwar unrichtig

diese Adjektivklasse mit unsern Substantiva auf -aog identifiziert,

aber richtig, wie ich glaube, als ihr Suffix uridg. -so- bestimmt.

Ich muss in Kürze hierauf eingehen.

Sicher steht altes -so- für Ao£öc 'seitwärts gebogen', da es

mit lat. Ji*ms (luxäre) zusammengehört und dessen s ursprüng-

liches s gewesen sein muss. 1
) Darnach wird aber altes s zu-

nächst auch für folgende Adjektiva wahrscheinlich, die einen

ähnlichen Sinn wie Xo£6g haben. jtaftifJöV »afinvXov Hesych.

yafif^og 'gebogen, gekrümmt' Aristophanes (ya(i^-6)vv^ Homer),

das man mit lit. gembe 'hölzerner Wandnagel, Knaggen' gumbtts

'Erhöhung, Auswuchs, Knorren' vergleicht, und das von yva(inx(a

trotz dessen yv- kaum zu trennen ist ( vgl. Bugge Kuhn's Zeitschr.

3 2, 44, Pedersen Idg. Forsch. 3, 3
1 4). faptybv ' wxfinvXov, ßXaiaov

Hesych, zu Qu^xpij 'gebogenes Messer', Qauyig 'krummer Haken',

$a(i(pog N. 'krummer Schnabel'. *iXil-6g 'gewunden' in tXi£6-xiQ(ag.

Diese Auffassung dieses Kompositums empfiehlt sich teils wegen

der Bedeutung, teils wegen der Dreisilbigkeit von &U|o- mehr als

der Anschluss an die S. 203 f. erörterten Zusammensetzungen mit

verbalem Anfangsglied Xuy6-&Qi£ usw. Von "EXii-og Hessen wir

es S. 182 dahingestellt sein, ob es mit *iXi£6g identisch (vgl. iocecog

"K(Hixog, ioaaxog "Eoaaxog u. dgl.) oder Kurzname gewesen sei. (jvaog

'zusammengezogen, zusammengeschrumpft, runzelig', zu Qvxog 'ge-

zogen' (jxni'iQ 'Zieher, Spanner', (vfiog 'Zugholz, Zugriemen
9

;
}vaog

1) Das zu Zo£og gehörige UxQioq 'schräg* führt Wälde Kuhn's

Zeitschr. 34, 478 vielleicht richtig auf *leks-r-io- zurück.
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auf *§vxio-g zurückzuführen und mit nhd. rauh und lit raükas

zusammenzubringen (Schräder Kuhn's Zeitschr. 30, 48 1
, Prell-

witz Et. Wtb. 277) verbietet sich sowohl aus lautlichen Gründen

(aus der angenommenen Grundform wäre *§voa6g *^vrxog ent-

standen) als auch wegen des von §vo6g nicht zu trennenden Sub-

stantivs gvrlg 'Runzel* (vgl. Curtiis in seinen Stud. 6,271 f.).

yuvaog
r

krumm, schief, verschoben', wovon yavöuSag ' ^f£v6i)g

(Hesych): zu yvrjg 'Krummholz' yvQog 'Rundung', wohl auch mit

yavkog 'gewölbtes Gefäss' yavkog 'Kauffahrteischiff' verwandt (vgl.

C. A. Müller De £ litera p. 47). Auch das S. 211 erwähnte

ityov' xbv xusöov. SovQLOt (Hesych) scheint seinem Sinn und seinem

Aecent nach hierher zu fallen : es war zunächst Attribut von xufoög

gewesen. Von diesen Adjektiva können nun wiederum folgende

ihrem Suffix nach nicht wohl getrennt werden. (poi$,6g 'empor-

stan•end
,

, vom Haar, Aristoteles: zu cpoiaoo) e<poi£a. <po$6g 'spitzig':

des q>- wegen ist die Zugehörigkeit von ahd. icahs 'scharf', welches

man verglichen hat, und welches ff = uridg. s auch in diesem

Wort sichern würde, sehr zweifelhaft, und unhaltbar ist jedenfalls

die Vergleichung mit lat. con-vents (vgl. E. Zupitza Die germ.

Gutturale 33). xgvaog 'zerreiblich, schwächlich', zu xixovpui T^i)ff«t,

xovoi-ßtog, xpitoig' voaog. novog (Hesych). *d(>vty6g io dovtyo -yiQcnv

'schäbiger, abgelebter Greis', zu dovma} idovtya. fivacc ' fizap«,

litliiaafiiva, fivaa(>d (Hesych), zum Neutrum (ivaog (aus *fivxaog),

vgl. fivdog (ivddto; die Grundform war * ^ivxao g. avaov * £i}qov

(Hesych), zu ava 'ich trockne' (a<puv(o\ avog^ avanjoog; da saus-

dic Wurzel war, so wäre, falls wir es nicht mit einer jungen

Schöpfung zu thun haben, *saus-so- als Grundform anzusetzen.

KOfityog 'geziert, geputzt' hat keine sichere Anknüpfung: die Zu-

sammenstellung mit lit. szvdnkus 'anständig, fein, angemesseu'

(Bezzenb. Beitr. 6, 237) ist unstatthaft, weil dem lit. szv- im

(iriechischen n- entsprechen würde.

Zwischen zwei Vokalen fiel -s- in urgriechischer Zeit aus,

und so bedürfen die Formen £vff6$, rpvfföc, yavcög noch einer

Erläuterung. Ihr historisches 0 erklärt sich daraus, dass ein Teil

der Adjektiva, welche Konsonant + ff enthielten, mit ff-Formen

gruppiert war, deren ff andern Ursprungs war und in zwischen-

vokalischer wie in postkonsonantischer Stellung erscheint. So war

z. B. xctfityog mit «e«fit/m, %api\>i-novg 'den Fuss wendend' (Grusi^s

Idg. Forsch. 4, 169 ff.), (pQi£6g mit f<jppl£a, q>Qi£-uv%f}v eigentlich

'den Hals sträubend' ( vgl. axosy ctvmv), <pQi$6-&Qt£ 'das Haar
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sträubend' l

) assoziiert, und neben diesen letzteren ö-Formen standen

solche wie crpvcftr, xqvC-ccvioq xgval-ßiog mit zwischenvokalischem tf.

So ergaben sich leicht Neubildungen auf -cog auch bei vokalisch

auslautender Basis.

Zu diesen Formen gehört nun scheinbar auch das Adjektiv

xidaGog* von dem wir ausgingen. Es ist im Attischen von

Aeschylus an überliefert und war, wie ufh]vri xix&ii 'Amme',

xtx&og 'Muttcrbrust', eine Reduplikationsbildung aus fh\- 'saugen*

(fh)ouxo % &i]ki\ usw.). Zu berücksichtigen ist nun erstens, dass

das Wort mit seinem Ausgang -aaög unter den Adjektiva auf -oog

isoliert steht, zweitens dass es unter diesen Adjektiva das einzige

zweier Endungen ist. Erwägt man überdies, dass ri&aaög mit

seinem o sich zunächst zu dem Fem. xi&ag in der Verbindung

xi&ug opvic. 'die zahme Henne, Haushenne' Anth. Pal. IX 95, 1

und zu Tifouvoficu
f
ich säuge' (Lukian Tragodopod. y4 "i/o«v ixt-

fajvaxo Tiftvg) stellt, und erinnert man sich der Formengruppen

wie diaoog : aiafcg : ai. dhisanyünt- S. 188, jlaxuvo&avpaaog : dav-

tuefa (aus *&avfuiö-u»):&avnalv(o S. 183, so dürfte ziemlich evident

sein, dass u&aoög ursprünglich Substantivum war, die Betonung

*xföuaog hatte und 'Säugling. Pflegling* bedeutete. Der Endton

wurde ihm erst zugeführt, nachdem es Adjektiv geworden war.

6.

Unser Ergebnis Ist in Kürze folgendes. Seit urindogerma-

nischer Zeit gab es Komposita, dereu erstes Glied ein Stamm mit

Suffix -t- oder mit Suffix -ti- war, welcher als Nomen agentis

fungierte und Regens des zweiten Gliedes war. Der Wechsel

zwischen -/- uud -//- wurde auf griechischem Boden so geregelt,

dass sich -/- vor vokaliseh anlautendem, -Ii- vor konsonantisch

anlautendem Schlussteil festsetzte. Das vordere Konipositionsglied

wurde auch für sich, als Kurzform, verwendet: der Doppelheit -t-

1) Der mythische Name $pt£o; wird gewöhnlich, /.. B. bei Pkkm.ku-

Plkw (Jriech. Myth. II* 8. 311, zu tpQto<no gezogen. Darnach hatte man
die Wahl zwischen einem Kurznamen zu Komposita mit verbalem An-

fangsglied wie tpQi£6-&Qi& und einem als Namen gebrauchten f("£o»-
' Schwierigkeit bereitet aber der Umstand, dass 4»pi'|o>* nach der besten

Ueberlieferung t gehabt hat. Dass man im späteren Altertum den

Namen von (fQioeto herleitete (daher stammt offenbar die Schreibung

$räof bei Diod. Sic), ist für die Frage des Ursprungs des Namens
belanglos.
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und -ti- in den Komposita entsprachen dabei die Ausgänge -to-s

und -ti-s. In urgriechischer Zeit trat nun <f für t zunächst vor i

ein und verbreitete sich dann analogisch auf -t- und -tos. Wäh-
rend der Gebrauch dieser Bildungstypen in weitem Umfang für

Eigennamen nachweisbar ist, die Vollformen auch als Appellativa

von urgriechischer Zeit her geläufig waren, erscheint die Kurz-

form auf -cog in appellativem Sinn verhältnismässig nur selten

in der Literatur. Sie gehörte ganz vorzugsweise der Sprache des

niederen Volks an, und es steht zu vermuten, dass hier weit mehr

Wörter dieser Art, zum Teil wohl nur als kurzlebige Modewörter,

geschaffen worden sind als die Ueberlieferung uns an die Hand
gibt. Dass auch die Kurzformen auf -<si$ appellativisch verwendet

worden seien (vgl. das S. 193 genannte xaoig 'Bruder* aus dem
einer andern Kompositionsklasse angehörenden %a6l-yvi}xog) , ist

nicht nachweisbar.

Nachtrag zu S. 210 Fussn. 1. Gegen die Annahme, dass das

ao von arg. älictooig aus dem Aor. und dem Fut. fibertragen sei, spricht

iv xav &y6Qceaaiv auf der von Th. Rbinach Revue des etudes grecques

XI (1899) S. 57 ff. veröffentlichten, erst während des Drucks dieses

Aufsatzes mir bekannt gewordenen Inschrift von Tanagra, A 21. Denn
der Aorist der Verba auf -£co hat im Böotischen xz (auf dieser Inschrift

xccvccöxevccttri , &jtoXoyixxct<ffhrft.
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SITZUNG VOM 16. SEPTEMBER 1899.

Herr Böhtlingk: Zum lateinischen Gerundium und Gcrun-

divum.

Dass das Gerundium ein Casus obliquus des impersonalen

Gerundivum ist und demnach ursprünglich wie dieses passive

Bedeutung hatte, wird man wohl nicht in Abrede stellen können.

Dass cundum est wie itur und tYwro est passive Bedeutung hat,

wird wohl auch nicht bezweifelt Ist nun irgend ein Grund vor-

handen, eundi in tempus est eundi anders aufzufassen? Das

entsprechende irapersonale Participium necessitatis im Sanskrit,

das auch in den obliquen Casus verwendet wird und auch hier

y>assive Bedeutung hat, habe ich in diesen Berichten, Bd. 49,

S. 135 Nomen passionis und das leidende Object Nomen patientis

zu benennen mir gestattet. Das Gefühl für die passive Bedeu-

tung des Gerundium verloren die Römer schon früh: sie empfan-

den es als einen obliquen Casus des substantivirten Infinitivs und

nahmen keinen Anstand, zu demselben wie zum Infinitiv das

Object im Accusativ hinzuzufügen. Diese durchaus unlogische

Construction gewahren wir schon beim impersonalen Gerundivum.

Aus Speyers Vedischer und Sanscrit- Syntax, S. 61 ersehe ich,

dass ein Römer aeternas poenas in moric timmdumst sagte,

wahrend der Inder in diesem Falle den Genetiv statt des Accu-

sativs gebraucht hätte, was gewiss logischer ist.

Diese im Sanscrit von mir bemerkte Construction verleitete

mich in ZDMG. Bd. 53, S. 203 fg. zu der kühnen Annahme, in

den Verbindungen «irt, /tu", sui, nostri. vcstri videndi est copia, bei

denen ohne Rücksicht auf Genus und Numerus des Pronomens

videndi unverändert bleibt, sei dieses nicht Gerundivum, sondern

Gerundium, d. i. mein Nomen passionis, und das vorangehende

Pronomen mein Nomen patientis. Wie ich ebendaselbst bemerke,

fand dieser Einfall nicht die Billigung Brugmanns. Inzwischen

habo ich über jene Construction weiter nachgedacht und verfiel

dabei auf zwei andere Erklärungsweisen, die ich hier vorzutragen

mir erlaube.
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Wenn der Römer eine logische Congmenz des Pronomens

mit dem Gerundivum hätte erreichen wollen, würde er in den

Fall gekommen sein, »<«, /wt, sui videndae und nostri, vestri, sui

videndorum und videndarum est copia zu bilden, was sein Ohr

und Sprachgefühl gewiss verletzt hätte. Da die Pronomina äusser-

lich weder das Genus noch den Numerus unterscheiden, vielmehr

alle der Form nach als Genetive Sg. masc. oder neutr. erscheinen,

so konnte man wohl auf den Gedanken kommen, der logischen

Congruenz zu entsagen und der lautlichen den Vorzug zu geben.

Der zweite Erklärungsversuch bezweckt auch der logischen

Congruenz gerecht zu werden. Auf den Genetiv des persönlichen

Pronomens einen zweiten Genetiv als Apposition folgen zu lassen,

hat man wohl vermieden, da dieses zu Zweideutigkeiten oder sehr

auffallenden Verbindungen Anlass gab, indem die Genetive des

persönlichen Pronomens mit den Genetiven masc. und neutr. des

possessiven Pronomens zusammenfallen. Jfet, /wt, sui patris oder

miscri entsprach nicht einem mihi, tibi, sibi patri oder misero,

sondern meo u. s. w. patri oder misero. An eine Apposition

sororis oder miserac nach mei, tut, sui oder an eine Apposition

sororum, miserorum oder miscrarum nach nostri, vestri war gar

nicht zu denken. Dieses brachte mich auf den Gedanken, dass

auch videndi nach mei u. s. w. nicht als Gerundivum, sondern als

Gerundium, und die vorangehenden Pronomina nicht als persön-

liche, sondern als possessive aufzufassen seien. Mei videndi est

copia würde demnach ursprünglich es ist eine Gelegenheit für

mein Gesehenwtrdenmiissen bedeutet haben. Stimmt man dieser

Auffassung bei, so zeigen auch Constructionen wie exemplorum

eligendi potestas nichts Auffälliges. Wie meus filim sich zu frairis

filius verhält, würde sich mei videndi zu exetnplorum eligetuii ver-

halten, und dieses Gerundium würde mein Nomen passionis, und

eaemplorum mein Nomen patientis sein.

Dass ein irre geleitetes Sprachgefühl, worauf alle Analogie-

bildungen zurückgehen, überaus häufig eine Sprache bereichert,

erkenne natürlich auch ich an, und zu einer solchen Bereicherung

des Lateinischen gehört auch der Uebergang des Gerundium mit

seiner ursprünglich passiven Bedeutung in einen obliquen Casus

des Infinitivs mit activer Bedeutung.
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GESAMMTSITZUNG BEIDER CLASSEN
AM 14. NOVEMBER 1899.

A. Erman: Nekrolog auf Georg Ebers, vorgelesen von

Herrn Sievers.

Georg Ebers, der am 7. Aug. 1898 von uns geschieden

ist, gehört nicht zu den Gelehrten, deren Verdienste sich allein

durch die Aufzählung ihrer grossen und kleinen Schriften ge-

nügend kennzeichnen lassen. Denn wie hoch man auch seine

wissenschaftliche Arbeit bewerthen mag, noch grösseres hat er

doch gewirkt als Lehrer und als der begeisterte Vorkämpfer

seiner Disciplin.

Die kalte kritische Arbeit, die zunächst das Einzelne richtig

zu stellen sucht, lag seiner Natur ferner; ihn trieb es vor allem

dazu, das alte Aegypten lebendig im Gesammtbilde zu schauen

und es sich und anderen zu vergegenwärtigen. Was er damit

Treicht hat, wie er Interesse, Liebe, ja Begeisterung für das

Land der Pharaonen erweckt hat, in den Kreisen der Gelehrten

•sowohl als in den weitesten Schichten des Volkes, das ist all-

bekannt. Und indirekt ist es doch auch der strengen Wissenschaft

xn Gute gekommen, und so manches, was wir heute in der

Aegyptologie freudig aufgehen sehen, entstammt der Saat, die

Ebers gesäet hat, und vermag zu wachsen, weil er den Boden

bereitet hat.

Auch mit seiner eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit hat

Ebkrs zunächst bei Gebieten eingesetzt, bei denen er auf eine

grössere Zahl wissenschaftlicher Interessenten hoffen konnte, bei

der späteren Geschichte Aegyptens und bei den Berührungen

zwischen Aegypten und dem alten Testamente. Diese letztere

Arbeit — „Aegypten und die Bücher Mosis" (1868) - erwies

sich als ein nützliches Buch und erlebte sogar eine zweite Auflage.

Das hübsche Buch „durch (tosen zum Sinai
44

(1872), das

seiner ersten aegyptischen Reise entstammte, behandelt in seinem

Hauptteile das gleiche Grenzgebiet.

l'hil. hUt CWnu« l*W IC»
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Seine zweite Reise, die er im Winter 1872/1873 unter-

nahm, brachte ihm reichen Ertrag. Zusammen mit Ludwig

Stern entdeckte er die grosse biographische Inschrift des Amenem-

heb, des Feldherru Thutmosis' III, und bei einem der thebanischen

Antikenhundler glückte es ihm, jenes grossen medizinischen

Papyrus habhaft zu werden, von dessen Existenz sich schon seit

einiger Zeit die Kunde in Europa verbreitet hatte. Dieser

Papyrus, der heute Ebers' Namen trügt, und den er 1875 in

Gemeinschaft mit Stern in einer monumentalen Publikation heraus-

gegeben hat , wird immer eines der werthvollsten Stücke in der

Hinterlassenschaft des alten Aegyptens bleiben; damals, vor einem

Yierteljahrhundert wirkte das Bekanntwerden dieses grossen Textes

geradezu neu belebend auf die Aegyptologie.

Zum ersten Male gewann die aegyptische Philologie einen

umfangreichen, nicht allzu dunkeln Text, der die grammatischen

Formen konsequent bezeichnete. Ebers selbst nahm an den

grammatischen Untersuchungen, die sich an seinen Papyrus knüpften,

keinen direkten Antheil; desto eifriger war er bemüht, dem

eigentlichen Inhalt des grossen Buches gerecht zu werden. Das

Studium der aegyptischen Medicin hat fortan den Mittelpunkt

seiner wissenschaftlichen Arbeit gebildet. Mochten neue Funde

auch vorübergehend seinen lebhaften Geist auf andere Gebiete

locken, zu den römischen Mumieubildern oder zu der koptischen

Kunst, immer wieder kehrte er doch zu seinem gewohnten

Arbeitsfelde zurück. Im Jahre 1889 erschien seine Abhandlung

„die Maasse und das Kapitel über die Augenkrankheiten". J#95

der wichtige Aufsatz „wie Altaegyptischcs in die europäische

Volksmedicin gelangte", 1897 die Abhandlung über „die Körper-

teile, ihre Bedeutung und Namen im Altaegyptischen".

Wenn es bei diesen Bruchstücken geblieben ist und wenn

Ebers nie dazu gekommen ist, seine einschlägigen Studien ab-

zuschliessen, so lag das im Wesentlichen an der schweren Krankheit,

die ihn gegen Ende der siebziger Jahre befiel, um ihn nie wieder

freizugeben. Wohl hat er mit seltenem Pflichteifer trotz alle1
"

Leiden seine wissenschaftliche und litterarische Thätigkeit fort-

gesetzt bis an sein Lebensende, aber bei der Mühe, die ihn) die

Benutzung jedes Buches verursachte, konnte es nicht ausbleiben,

dass die Arbeit nur langsam von Statten ging. Und doch durfte

er befriedigt auf seine Laufbahn zurückblicken. Als er 1858

seine aegyptischen Studien begonnen hatte, war die Aegyptologie
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eine junge Wissenschaft, die in Deutschland überhaupt nur von

zwei Gelehrten gepflegt wurde und an der die Wenigsten Antheil

nahmen. Als er die Augen schloss, war seine Disciplin innerlich

und äusserlich gefestigt, die Zahl der Arbeiter hatte sich fast

verzehnfacht, in den weitesten Kreisen war das Interesse für

das alte Aegypten erwacht und lange angestrebte wissenschaftliche

Pläne begannen sich zu verwirklichen. Er durfte sich sagen, dass

das nicht zum kleinsten Theile sein Werk war.
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B. Windisch: Nekrolog auf Albert tSoc/y.

Am 24. Juni 1899 eutriss uns ein früher Tod den Orien-

talisten Dr. Albert Socin, ein thätiges Mitglied unserer Gesell-

schaft seit dem Jahre 1891. Albert Socin, geboren am 13. Oc-

tober 1844 zu Basel, entstammte einer alten Familie, die seit

der Mitte des 16. Jahrh. in Basel ansässig ist, und über deren

Vorgeschichte E. Kautzsch in seinem an persönlichen Daten

reichen Nekrologe in der Zeitschrift des Palästinavereins, Band
XXII S. 1 ff'., aus Familienbüchern weitere Auskunft giebt. In

seinen ersten zwei Universitätsjahren erwarb er sich in Basel

eine mehr allgemeine philologische Bildung — auch Ribbeck

war damals sein Lehrer — , den orientalistischen Studien wendete

er sich erst von Ostern 1864 ab in Göttingen unter Ewald und

Benfey (ZDMG. XXVIII 153), in Leipzig unter Fleischer, Krehl
und Brockhaus zu. In der Weise der älteren Zeit hatte er seine

orientalistischen Studien sehr breit angelegt, so dass er als Docent,

abgesehen von den semitischen Sprachen, nicht nur auch Türkisch

und Persisch, sondern im Anfang seiner akademischen Laufbahn

in Basel auch das Sanskrit gelehrt hat. Promovirt hat Socin im

Jahre 1867, aber weder in Göttingen noch in Leipzig, sondern in

Halle unter Gosche, und zwar auf dem Gebiete des Altarabischen

mit einer Bearbeitung der schwierigen, in die Zeit vor Mohammed
zurückgehenden Gedichte des 'Alkama al-Fahl. Er verbrachte dann

noch das Wintersemester und das Sommersemester der Jahre 1867

und 1868 in Berlin und rüstete sich dort, wohl namentlich von

Wetzstein (s. Ber. d. K. S.Ges. d. W. 1895 S. 202) maassgebenden

Rat empfangend, zu der grossen Reise in den Orient, die er zu-

sammen mit seinem Fachgenossen Eugen Prym im November 1868

antrat, und von der er erst nach zwei Jahren, im December 1870

zurückkehrte. Von dieser hochwichtigen Reise hat er gezehrt sein

ganzes Leben lang, sie ist bestimmend gewesen für seine wissen-

schaftliche Individualität und Bedeutung. An diesem Gelehrten-

leben kann man besonders schön beobachten, wie die späteren Jahre
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vorwiegend doch nur das zur Entfaltung bringen, was die wissen-

schaftliche Begeisterung und die wissenschaftlichen Impulse der

jungen Jahro in Angriff genommen haben. Und das persönliche

Verdienst Socin's schon in diesen Anfängen liegt darin, dass ihn

nicht ein glücklicher Zufall in den Orient entführte, sondern dass

es sein eigenster Wille und Entschluss gewesen ist, der ihn auf

diese Forschungsreise hinaustrieb, angeregt vielleicht schon durch

Fleischer'», hauptsächlich aber durch Wetzsteins Vorlesungen

über das Vulgärarabische. Einen zusammenhängenden Bericht

über diese an Beobachtungen, Forschungen, Aufzeichnungen, aber

auch au Gefahren und Mühsalen reichen zwei Jahre hat er nicht

veröffentlicht. In der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen

Gesellschaft erschienen damals Auszüge aus Briefen von ihm, die

Vorreden zu seinen Textpublicationen berichten über einzelne Theile

seiner Reise, aber erst Kautzsch hat in dem erwähnten Nekrolog

eine kurze Uebersicht über die ganze Reise gegeben, gestützt auf die

im handschriftlichen Nachlass gefundene Beschreibung derselben,

die er noch vollständig zu veröffentlichen gedenkt, Kairo, Syrien und

Mesopotamien waren das geographische Gebiet seiner Forschungen.

Von Beirut aus zogen Socin und Prym zusammen über den Liba-

non nach Damaskus, wo sie längeren Aufenthalt nahmen, von da

südlich über Tiberias nach Jerusalem und über Djerash durch

den Hauran zurück, von Damaskus aus nochmals nordwärts nach

Ma'lüia. Dann trennten sich die beiden Forscher, und unternahm

Socin allein die grosse Reise von Damaskus quer durch die

syrische Wüste nach Bagdad. Von hier aus kam er in grösseren

und kleineren Ausflügen nach Kerbela, nach Mosul und Nineve,

und bis nach Erzerum.

Nach dieser ersten Reise habilitirte sich Socin 1871 in

Basel, trat aber Anfang des Jahres 1873 (Januar bis Juli) im

Auftrag der Firma Baedeker eine zweite Orientreise an, die ihn

abermals nach Aegypten, Palästina und Syrien, bis nach Palmyra

führte. Damit waren seine Wanderjahre zu Ende. Die Frucht

dieser zweiten Reise war das zuerst 1877 erschienene Handbuch

für Reisende der Firma Baedeker „Palaestina und Syrien".

Nachdem Socin im October 1873 in Basel eine ausser-

ordentliche Professur erhalten hatte, wurde er für Ostern 1876

als ordentlicher Professor dor orientalischen Sprachen nach Tübingen

und von da für Ostern 1890 als Nachfolger Fleischers zu uns

nach Leipzig berufen.
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In Socin war eine zielbewusste, sich geltend machende

Energie und eine allen Lagen gewachsene praktische Klugheit in

seltener Weise verbunden mit der Freude auch an der stillen

Arbeit des Gelehrten, und über alle dem lagerte ein mittheilsames,

fröhliches Gemüth, das ihm überall Freunde erwarb. So steht er

vor uns zugleich ein kühner Forschungsreisender und ein hervor-

ragender, bedeutender Gelehrter. Den grössten Erfolg hat er als

Forschungsreisender gehabt, aber auch als Gelehrter ist er seine

eigenen Wege gegangen, die der orientalischen Wissenschaft

wichtige Erkenntnisse und Anregungen gebracht haben.

Socin kannte den Orient aus eigener lebendiger Anschauung.

Im Gespräch und wohl auch im akademischen Unterricht erzählte

er gern mit einnehmender Lebendigkeit interessante Einzelheiten

aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen und Erlebnisse. Doch

nur einmal hat er in längerem Zusammenhang ein Urtheil über

die Zustände des heutigen Orients abgegeben, in seiner Leipziger

Antrittsrede, die er auch erst im Jahr 1896 in den „Grenzboten"

drucken Hess, unter dem Titel: „Die socialen Zustände der Türkei

und der Islam".

Socin's wissenschaftliche Richtung hatte einen praktischen,

auf das Thatsächlichc der Gegenwart gerichteten Charakter. Dazu

kam ein ausgeprägt-kritischer, manchmal fast skeptisch zu nennender

Grundzug seines Wesens. In dieser Beziehung ist wohl sein ver-

storbener Tübinger Freund A. v. Gutschmidt, der scharfe Kritiker

der alten Geschichte, nicht ohne Einfluss auf ihn gewesen. Socin

war eine gesellige Natur und er war auch wissenschaftlich nicht

gern allein. Wie er sich freute, wenn man ihn zum Vertrauten

machte oder ihn um Rath fragte, so liebte er es auch, sich bei

jeder Arbeit, die er vorhatte, mit den besten Sachkennern in Ver-

bindung zu setzen. Aus diesem geselligen und praktischen Zuge

seines Wesens erklärt sich, dass er seine Arbeiten zu einem

grossen Theil im Verein mit einem ihm dazu besonders geeignet

erscheinenden Fachgenossen ausgeführt hat, die eine mit diesem,

die andere mit jenem, wie es der Sache entsprach. Es war dies

bei ihm kein Zeichen von Schwäche, denn er war jedem seiner

Mitarbeiter mindestens ebenbürtig an Kenntnissen und Begabung,

sondern dies Zusammenarbeiten behagte ihm und verbürgte ihm

eine grössere Zuverlässigkeit der Resultate, da er überall mög-

lichst sicher gehen wollte. Nirgends aber war Vorsicht mehr ge-

boten, als wo es sich darum handelte, den Orientalen ihre Sprache
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und ihre Ueberlieferungen vom Munde abzulauschen: indem zwei

sich zu diesem Zwecke verbanden, diente der Eine zur Controle

des Andern, und dieses Verfahren hat den Publicationen von Socin

und Pkym, von Socin und Stumme eine besonders grosse Zu-

verlässigkeit verliehen.

In seiner akademischen Thätigkeit hat Socin immer das A 1 1
-

arabische in den Vordergrund gestellt, auch hat er, ausser einer

kleineren Arbeit in Band XXXI (1877) der Zeitschrift der Deut-

schen Morgenländischen Gesellschaft, im Jahre 1885 eine viel-

benutzte, die alte Sprache darstellende Arabische Elementar-

grammatik veröffentlicht, die in diesem Jahre in 4. Autlage

erschienen ist, aber auf dem altarabischen Gebiete liegt nicht sein

Hauptverdienst. Dieses besteht vielmehr darin, das* er theils

allein, theils zusammen mit Prvm und später Stumme verschie-

dene moderne Dialekte orientalischer Sprachen aus dem Munde
von Eingeborenen in grösseren Textstücken litterarisch fixirte, über-

setzte, grammatisch und lexikalisch verwertbete oder der weiteren

Verwerthung von Seiten Anderer zugänglich machte. Socin

schliesst sich daher in dieser durch seine Reisen bedingten Richtung

seiner Studien den modernen Linguisten an, die ihr Hauptaugen-

merk auf die modernen jetzt gesprochenen Dialekte richten, deren

Laute mit fast physiologischer Genauigkeit zu bestimmen suchen,

um die Ergebnisse dieser Bestrebungen in letzter Instanz doch

wieder für die ältere Sprachform der Litteratur und für die

Sprachgeschichte nutzbar zu machen. Für seine lautphysiologischen

und metrischen Zwecke holte er sich gern Rath bei einem zweiten

Freunde aus der Tübinger Zeit, bei E. Sievers. Wenn auch die

alte orientalische Philologie noch ganz andere Aufgaben hat, für

die nur wenig aus dem heutigen Orient zu gewinnen sein durfte, so

rauss doch die Kenntnis* der modernen Dialekte und die Messung

der alten Sprache an den modernen Dialekten als eine wichtige

Bereicherung der orientalischen Wissenschaft bezeichnet, werden.

Dem Inhalt nach stehen diese von Socin und seinen Mit-

arbeitern der Wissenschaft zugeführten Texte nicht sehr hoch, es

sind Märchen, Gedichte, Sprichwörter, Redensarten, aber sie spiegeln

die Denkweise des Volkes wieder, bieten der vergleichenden

Märchenkunde mancherlei werthvollen Stoff und enthalten auch

beaebtenswerthe Nachklänge der älteren Litteratur.

Ein erster Vorläufer seiner Publicationen war das Tübinger

Universitätsprogramm vom Jahre 1878 „Arabische Sprichwörter

Digitized by Google



Nekroloo auf Albkrt SoCIX. 229

und Redensarten". Aber die erste bedeutende Frucht der grossen

Reise war das von E. Prym und A. Socin gemeinsam heraus-

gegebene Buch „Der neu-aramäische Dialekt des Tür 'Abdin",

Göttingen 1881. Die beiden Gelehrten lernten diesen Dialekt in

Damaskus kennen aus dem Munde eines aus dem Tür 'Abdin.

einer an Kurdistan angrenzenden Gebirgslandschaft, stammenden

Syrers. Diesem Werke folgte bald, von Socin allein bearbeitet,

ein zweites „Die neuaramäischen Dialekte von Urmia bis Mosul",

Tübingen 1882, das aber zum Theil auf s. Z. in Berlin gemein-

schaftlich mit Georg Hoffmann aus dem Munde eines Nestorianers

aufgenommenen Aufzeichnungen beruht. Daneben veröffentlichte

er in demselben Jahre, gleichfalls allein, in Band XXXVI der

Zeitschrift der DMG. seine Sammlungen im arabischen Dialekte

von Mosul und Märdin. Nach einer längeren Pause, die mit

anderen Studien ausgefüllt war, erschien als weitere Frucht der

Reise wieder ein gemeinsames Werk von Prym und Socin, das

sich auf iranischem Sprachgebiete bewegte und eine wesentliche

Bereicherung unserer Kenntniss des Kurdischen brachte: „Kurdische

Sammlungen, Erzählungen und Lieder in den Dialekten des Tür

Abdin und von Bohtan", St. Petersburg 1890, gedruckt auf

Kosten der Kais. Akademie. Er kam später noch einmal auf

diese Studien zurück, indem er für Geiger und Ki/hn's Grundriss

der Iranischen Philologie den Ueberblick über die Sprache der

Kurden übernahm (1898).

Seine Uebersiedlung nach Leipzig brachte ihm neue An-

regung. Et war emsig beschäftigt, die Materialien, die er aus

dem Orient mitgebracht hatte, vollständig aufzuarbeiten, und es

ist ihm dies auch gelungen, so dass man doch in gewissem Sinne

von ihm sagen kann, dass er sein Tagewerk vollbracht hat, wenn

ihm auch nicht die Freude zu Theil geworden ist, Alles saubor

gedruckt vor sich liegen zu sehen. Das Manuscript seines An-

theils an der Bearbeitung der im neuaramäischen Dialekte von

Maf

lüla gesammelten Erzählungen liegt in der Hauptsache fertig

vor und harrt mit der ergänzenden Arbeit Prym's der Veröffent-

lichung.

Aber Socin hat auch das vollendet, was er selbst als sein

Hauptwerk bezeichnete, die Bearbeitung einer Sammlung neuerer

Gedichte aus Centraiarabien, über die er in unseren Berichten vom
Jahre 1895 S. 202 ff. eine vorläufige Mittheilung gemacht hat.

Das ganze Werk, ausser den Texten und deren Uebersetzung auch
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eine Grammatik und ein Wörterbuch enthaltend, wird mit Hülfe

einer von Seiner Excellenz Herrn Minister Dr. v. Sevdewitz

freundlichst zugesagten Unterstützung in unseren Abhandlungen

erscheinen. Die ersten Druckbogen hat er noch selbst gesehen

und die äussere Einrichtung des Ganzen noch selbst nach seinen

Wünschen bestimmen können; der weiteren Durchführung durch

die Presse wird sich in der dankenswerthesten Weise sein von ihm

hochgeschätzter Schüler Dr. H. Stumme unterziehen.

Auch seine geographischen Studien, die sich auf den heutigen

Orient und dessen Namen bezichen, stehen mehr oder minder mit

der grossen Reise in Zusammenhang. So vor Allem seine in der

Zeitschrift der DMG. Band XXXV (1881) S. 237—269 erschie-

nene Abhandlung Zur Geographie des Tür
r

Abdin, ferner seine

Artikel Lebanon, Mesopotamia, Palaestinu, Phoenicia, Syria in der

Encyclopaedia Britannica. Selbst auf diesem Gebiete ist es ihm

vergönnt gewesen, das was er zu sagen hatte, bis zu einem ge-

wissen Grade abzuschliessen: die „Liste arabischer Ortsappellativa",

die er in Band IV der Zeitschrift des deutschen Palästinavereins

veröffentlichte, erscheint jetzt nach seinem Tode in Band XXII

in einer von ihm selbst revidirten und bedeutend erweiterten Ge-

stalt, und ebenso bringt das 3. Heft von Band Uli (1899) der

Zeitschrift der DMG. S. 471—500 eine noch während seiner

Krankheit von ihm eingereichte Abhandlung über die arabischen

Eigennamen in Algier, in Form einer eingehenden Kritik des

offiziellen Vocabulaire destine a fixer la transcription en francais

des noms des indigenes.

Die letzten grösseren Arbeiten, die er noch bei seinen Leb-

zeiten herausgegeben hat, bewegen sich ganz in der Richtung

seiner hauptsächlichen Dialektstudien, verdankten aber ihre Ent-

stehung einer durch einen Zufall gegebenen neuen Anregung. Als

in den Jahren 1892 und 1894 eine marokkanische Truppe von

Akrobaten in Leipzig und Dresden Vorstellungen gab, nahm er,

wesentlich von Dr. Stumme unterstützt, die Gelegenheit wahr, auch

für zwei Dialekte des Neuarabischen von Marokko Sprachproben zn

gewinnen. Sie sind veröffentlicht in Band XIV (1893) und XV
(1894) unserer „Abhandlungen", die erste Abhandlung „Zum ara-

bischen Dialekt von Marokko" von ihm allein, die zweite „Der

arabische Dialekt der Houwära des Wad Sus in Marokko" von

ihm in Verbindung mit Dr. Stumme verfasst. Mehr nebensächlich

hatte er schon zuvor im Jahre 1892 in Band XLVI der Zeit-
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schrift der DMG. eine Abhandlung „Bemerkungen zum neu-

arabischen Tartuffe" veröffentlicht, und an diese schloss sich dann

sein Leipziger Decanatsprogramm vom Jahre 1897 an „Zur Metrik

einiger ins Arabische übersetzter Dramen Moliere's".

Selbst die von seinen Hauptinteressen scheinbar abliegenden

Nebenarbeiten zeigen, in wie seltener Weise seine ganze wissen-

schaftliche Thätigkeit gleichsam aus einem Gusse war. Mit soiner

Kenntnis* des heiligen Landes steht sein Interesse an den Fragen

des Alten Testamentes in Zusammenhang. Hier war ein dritter

alter Tübinger, sein treuer Freund, der Theologe E. Kautzsch,

sein Hauptarbeitsgenosse. Mit ihm zusammen gab er zuerst

Freiburg i. B. 1888, in 2. Auflage 1891 heraus „Die Genesis

mit äusserer Unterscheidung der Quellenschriften", nachdem er

schon zuvor mit ihm zusammen in der Schrift „Die Echtheit der

moabitischen Alterthümer", Strassburg 1876, gegen die Echtheit

derselben aufgetreten war. Mit R. Smend zusammen behandelte

er die berühmte Inschrift des Königs Mesa von Moab, Freiburg i. B.

1886, auf Grund einer genauesten Untersuchung der Fragmente

des in Parw befindlichen Steines. Noch vor kurzem konnte er in

unseren „Berichten" vom Jahre 1897, S. 171— 184, auf Grund

einer im Verein mit H. Holzinger unternommenen Revision der

früheren Arbeit constatiren, dass die von ihm mitvertretenen An-

gaben immer noch am genauesten den Thatbestand wiedergeben.

Auch seine kleine Abhandlung über die Siloahinschrift in Band

XXLL ( 1 899) der Zeitschrift des Palästinavereins sei noch erwähnt.

Seine grossen Verdienste als Mitbegründer und reger Förderer

des deutschen Palästinavereins sind in Kautzsch s Nekrolog ge-

bührend gewürdigt. Ebenso war er ein hochgeschätztes Mitglied

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. In den Jahren

1876— 1878 war er für den Wissenschaftlichen Jahresbericht der

letzteren, und länger noch, bis 1882, in ähnlicher Weise biblio-

graphisch-berichterstattend für den Palästinaverein thätig, ab-

gesehen von den zahlreichen Anzeigen und Kritiken, die er über

viele Jahre vertheilt im Literarischen Centralblatt, im Literatur-

Blatt für Orientalische Philologie und in anderen Zeitschriften

veröffentlicht hat

Neben den litterarischen Arbeiten ging nicht minder erfolg-

reich die akademische Thätigkeit Socis's einher. Als Docent

wirkte er nicht durch glänzende Beredtsamkeit, nicht durch zu-

sammenfassende Ueberblicke über grosse Gebiete, über geschicht-
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liehe oder literarhistorische Fragen, sondern was an ihm fesselte,

das war seine in raschen Worten aus dem Innersten quellende

Begeisterung für die Gegenstände seiner Studien, sein kritisches

Urthoil gegen alles Bedenkliche, sein von selbst gegebener prak-

tischer Rath, mit dem er die Jüngeren anzuleiten verstand. Und
auch insofern war er ein echter Lehrer, als es ihm nie lang-

weilig wurde, immer wieder von Neuem die jüngeren Generationen

in die Elemente der orientalischen Sprachen einzuführen, die

Schüler immer von Neuem auf die Feinheiten der Sprache auf-

merksam zu machen, und ihnen geduldig zu helfen, die ersten

Schwierigkeiten zu überwinden. Er sprach gern von seinen

Schülern, und diese haben ihm ihre Dankbarkeit an seinem Grabe

bezeugt.

Auch darin zeigte er seine Liebe zur Wissenschaft, dass er

keine Kosten für seine Bücher scheute. Eine herrliche Bibliothek

stand ihm für seine Studien zu Gebote, aber ihr Reichthum ist

auch vielen Andern zu Gute gekommen, denn er war gern bereit

auszuleihen, was er besass. In hochherziger Weise sorgte er noch

in seinem letzten Willen für die orientalischen Studie», indem er

dor Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft seine

kostbare Handschriftensammlung und von seinen Büchern alle die,

die sie noch nicht besass, wohl über zweitausend, vermachte, sowie

dem Orientalischen Institut an unserer Universität seine Lexika

der orientalischen Sprachen und ein vollständiges Exemplar der

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

Der Bibliothek der letzteren ist auch sein noch nicht für

den Druck vollendeter litterarischer Nachlass zugeführt worden,

in dem eine Grammatik des Vulgärarabischen und Massen von

Zetteln zu einem Wörterbuch des Neusyrischen besonders wichtig

sind. Auch dieser unvollendete Theil seiner Lebensarbeit wird

nicht verloren sein.

Zum Schluss mögen hier die Worte eine Stelle finden, mit

denen ein hervorragender Fachgenosse, Professor Praetorius von

Halle, Socin's Bedeutung an seinem Sarge zusammenfasste : „In

der Studirstube, auf der Lehrkanzel hat er vielleicht seines

Gleichen gehabt. Gross aber war Socin als Reisender, Sammler,

Beschreiber. Wohl hatten schon lindere vor ihm aus dem ara-

bischen und syrischen Morgenlande neue, lebendige Kunde gebracht;

aber das waren allos mehr Gclegenheitsgaben von solchen, die

irgend ein Amt oder anderweitige Reiselust in jene Gegenden
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verschlagen hatte. Socin aber hat mit bewusster, ausschliesslicher

Absicht und mit reichem Erfolge als geschulter Philologe und

wohlvorbereiteter Geograph grosse Strecken des syrisch-arabischen

Morgenlandes (und noch darüber hinaus) durchforscht, seine eigene

Person dabei nicht schonend. Was er von dort mitgebracht, die

von ihm gesehene und erlebte Anschauung hat vielfach neues

Leben und helles Licht auf bisher Totes, Unverstandenes geworfen.

Die zahlreichen Sammlungen seiner Reisen hat er selbst leider

nicht alle ausschöpfen können. Und so muss es denn nach seinem

Tode anderen überlassen bleiben, das zu ernten, was er gesät."

Ein überaus reichhaltiges wissenschaftliches Leben ist früh-

zeitig abgeschlossen worden. Erst wenn sein Hauptwerk und

was er sonst hinterlassen hat, gedruckt vorliegen wird, werden

die engeren Fachgenossen endgültig beurtheilen können, wie weit

schon ihm selbst die Verwerthung der durch ihn der Wissen-

schaft zugeführten Materialien gelungen ist.
l

)

1 Einige Angaben dieses Nekrologs verdanke ich Herrn Pkym, der

die (inte hatte eine Correctur zu lesen.
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Am 17. August 1899 starb in Gotha der Orientalist

Dr. Wilhelm Pektsch, Oberbibliothekar der durch ihre Samm-
lungen von orientalischen Handschriften berühmten Herzoglichen

Bibliothek zu Gotha, Mitglied unserer Gesellschaft seit dem
Jahro 1888.

Er war geboren am 19. April 1832 zu Coburg, besuchte das

Gymnasium daselbst und widmete sich dann auf den Universitäten

Berlin und Tübingen unter der Leitung von Albrecht Weber 1

)

und Rudolf Roth dem Studium der indischen und awestischeu

Philologie. Sein Studiengenosse war vom Winter 1850/51 ab

der bedeutende amerikanische Sanskritist und Sprachforscher

W.D.Whitney. Für den Eifer und die hohe Begabung des jungen

Gelehrten spricht, dass er schon im Jahre 1852, kaum 20 Jahre

alt, bei F. Dümmlkr in Berlin einen modernen Sanskrittext mit

englischer Uebersetzung herausgab: Ksitisavams'ävallcarita, the

Chronicle of the family of Räja Krsnacandra of Navadvlpa, Bengal.

Das Jahr darauf veröffentlichte er, gestützt auf Vorarbeiten von

Roth und Whitney, im 3. Band von Weber's Indischen Studien das

allen Vedisten bekannte Alphabetische Verzeichniss der Versanfauge

der Rksamhitä, das noch immer neben den in den Vedaausgaben

von Max Müller (1874) und Aufrecht (1877) gegebenen Indices

benutzbar ist. Erst nach diesen Arbeiten promovirte er 1854 in

Berlin mit der Herausgabe des Upalekha, de kramapätha libellus,

eines kleinen Sanskrittextes, der eine künstliche Recitationsweise

des Rgvedatextes behandelt. Er ging dann nach England in

der Absicht, seine vedischen Studien weiter fortzusetzen und eine

1) A. Weber, mit dem Pkhtscii bis an sein Lebensende nahe be-

freundet war, widmete ihm in der Nationalzeitung vom 22. August 1899

einen Nachruf, den mir Herr Weber nebst einigen weiteren brieflichen

Angaben zur Verfügung stellte. Letzteren entstammt das corrigirte

Geburtsdatum. In Weber's Zuhörerliste hat Pertscii Nummer 3, vor

ihm sind verzeichnet als Nr. 1 Karow, Nr. 2 Siegfried.
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Ausgabe des Taittiriya Aranyaka vorzubereiten. Aber seine im

Jahre 1855 erfolgte Anstellung an der Herzogliehen Bibliothek

zu Gotha wies seiner wissenschaftlichen Thätigkeit andere Wege.

Er ist daselbst geblieben bis an sein Lebensende, seit 1879 als

Oberbibliothekar, seit 1883 nach Makquakut's Tod auch Direetor

der aus Bibliothek und Münzcabinet bestehenden Friedensteinschen

Sammlungen. Als Bibliothekar ist er vorbildlich geworden durch

das liberale Entgegenkommen, mit dem er die handschriftlichen

Schätze der Gothaer Bibliothek den Gelehrten zugänglich gemacht

hat, und als orientalistischer Philologe hat er sich ausgezeichnet

durch die seltene Ausdehnung seiner Sprachenkenntniss und durch

die Akribie, mit der er nicht nur für die Herzogliche Bibliothek

zu Gotha, sondern auch für die Königliche Bibliothek zu Berlin

die grossen Kataloge der persischen, türkischen und arabischen

Handschriften ausgearbeitet hat. Die orientalischen Handschriften

der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha erschienen 1859 ms l %93 iu

drei Theilen, von denen der I. Theil die persischen, der II. Theil

die türkischen, der III. Theil in 5 Bänden die arabischen Hand-

schriften enthält, mit einem Anhange, der auch die übrigen orien-

talischen Handschriften mit Ausnahme der persischen, türkischen

und arabischen verzeichnet. Dazwischen leistete er dieselbe grosse

Arbeit für die officiellen Handschriftenverzeichnisse der Königl.

Bibliothek zu Berlin, indem hier der IV. und VI. Band von ihm

herrühren, ersterer das Verzcichniss der besonders grossen und

schönen Sammlung der persischen Handschriften, Berlin 1888,

letzterer das Verzeichniss der türkischen Handschriften der Königl.

Bibliothek zu Berlin, Berlin 1889. Auch in seinen kleineren

Arbeiten tritt das Interesse, das er au den Handschriften nahm,

hervor. An der Gurupüjäkauinudi , einer Festschrift zu Ehren

seines Lehrers und Freundes A.Weber (1895) betheiligte er sich

mit der Beschreibung einer neu erworbenen schönen Päli-Handschrift

der Bibliothek zu Gotha (S. 108-— 1 15). Seiner bibliothekarischen

Handschriftenkunde entstammte auch die Abhandlung über die

arabische Uebersetzung des Amrtakunda, die er für eine Fest-

schrift zu Ehren seines andern Lehrers, K. Roth, beigetragen hat

(1893), S. 208— 212.

Pertsch darf aber noch auf zwei besonderen Gebieten als

gründlicher Specialist bezeichnet werden, obwohl er nicht die Zeit

gefunden hat, dies durch umfänglichere Arbeiten zu beweisen. Er

war auch ein ausgezeichneter Münzkenner. Auf dieses Gebiet
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beziehen sich, abgesehen von Besprechungen numismatischer Werke,

einige in der Zeitschrift der deutschen Morgenl. Gesellschaft ver-

öffentlichte kleinere Arbeiten: in Band XXII (1868) zwei Merk-

würdigkeiten der Herzoglichen Sammlungen in Gotha, 1. eine

Gemme mit Pahlawi-Inschrift, 2. die Medaille des Awrangzeb; in

Band XXV S. 605—617 (187 1) Bericht über eine Sammlung

indischer Münzen, die von G. Bühler dem Königl. Münzcabinet

in Berlin geschenkt worden war; in Band XLV S. 292—294
11891) Verzeichniss der aus Fleischers Nachlass der DMG
überkommenen Münzen.

Ein anderes Specialgebiet, auf dem er mehrere Aufsätze

veröffentlicht hat, ist die Fabellitteratur, für die ihm wie für

die Münzkunde seine Kenntniss der verschiedenen orientalischen

Sprachen besonders zu Statten kam. Schon in Band II der Zeit-

schrift Orient und Occident S. 261—268 erschien von ihm eine

kleine Abhandlung „Ueber Nuti's italienische Bearbeitung von

Symeox Seth's griechischer Uebersetzung der Qalilah wa Dimnah",

letzteres die bekannte arabische Version des indischen Pancatantra.

Wichtiger ist in Band XXI der Zeitschrift der DMG S. 505—551
I1867) eine grössere Abhandlung Ueber Nachschabfs Papageien-

boeh. eine aus dem Jahre 1330 p. Chr. stammende persische Be-

arbeitung des indischen Fabelwerks Sukasaptati. Er hat diese

Stadien wenigstens in der Besprechung einschlägiger Werke bis

in die späteren Jahre fortgesetzt, so in einer Besprechung von

R. Schmidts Ausgabe des Sanskrittextes der Sukasaptati, und

in einer Besprechung von Pi ntoxi's Ausgabe des ZT{<puvixr)g xui

Ilvr^kaxT^g , der griechischen Version der arabischen Qalilah wa
Dimnah, in den Jahrgängen 1890 (Nr. 39) und 1892 (Nr. 52)

der Deutschen Litteraturzeitung.

Pertsch war auch correspondirendes Mitglied der Berliner

Akademie und der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

1'hiL-bUt. C1»M« ISW. 17
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Herrn Meister.

Am 7. August dieses Jahres verschied in Dresden einer der

ehrwürdigsten Vertreter der classisehen Philologie, Alfred Fleck-

eisen, seit 1874 ordentliches Mitglied unserer Gesellschaft. Ge-

boren am 23. September 1820 in Wolfenbüttel besuchte er das

Gymnasium in Helmstedt, hierauf die Landesuniversität Göttingen,

wo er namentlich zu Schneidewin nahe Beziehungen hatte. So

mannigfaltig die Anregungen waren, die er hier orhielt, so trat

doch schon früh die Vorliebe für das alte Latein hervor, dem

der beste Theil seiner Lebensarbeit gewidmet werden sollte. Die

erste Probe seines Könnens bilden die im Jahre 1842 erschie-

nenen Exercitat'umts Plauiinae, eine durch Methode und wissen-

schaftliche Energie gleich ausgezeichnete Untersuchung über die

Perfectformen von ire nebst Compositis, deren Verdienst um so

grösser ist, je schwieriger es vor dem Erscheinen des RrrscHxschen

Plautus war, das Material kritisch zu sichten. Aehnlichen Werth

hat der im Jahre 1847 im 2. Bande des Philologus erschienene

Aufsatz über das affirmative nc bei Pronominibus. Hatte schon

die erste Abhandlung den jungen Forscher in Beziehung zu Ritschl

gebracht, so gestaltete sich diese im Laufe der folgenden Jahre

zu einem Freundschaftsbunde aus, der durch das Leben beider

Manner hindurch sich als ein kostbares Gut bewährt hat. Die

schönsten Früchte dieses Bundes traten bald nach dem Erscheinen

der RiTSOHLSchen Prolegomena zu Tage, erstens in der überaus

scharfsinnigen, die Einzelprobleme selbständig fördernden Recen-

sion (Jahrbücher 1850. 1851), sodann in der bei Teubner in den

Jahren 1850 und 1 85 1 erschienenen Textausgabe von 10 Stücken

des Plautus, die anfangs freier gestaltet, später sich enger an

Ritschl anschloss. Mit der lebhaftesten Theilnahme begleitete

Ritschl, der in Fleckeisen den Fortsetzer seines Plautus sah für

den Fall, dass er selber an der Vollendung gehindert sein sollte,

das Erscheinen jedes neuen Stückes: fand er doch hier die nämlichen

17*
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Principien vertreten, für die er Bahn gebrochen, und denselben

freudigen Glauben an den Erfolg kritischer Arbeit und metho-

discher Fragestellung. Aber auch die Recension der Prolegomena
war reich an wissenschaftlichem Ertrag. So findet sich hier im

Gegensatz zu Kitschl zum ersten Male das Iambenverkürzungsge-

setz, das heute gilt, begründet, wenn auch der consequente Aus-

bau der Arbeit Anderer vorbehalten blieb. Durch das Stocken

der RiTSCHLSchen Ausgabe blieb auch der FLECKEiSENsche Text un-

vollständig. Einige kleinere Arbeiten des Jahres 1854 ('Catonianae

poesis reliquwe und r
die Dichterfragmente bei Gellius') sind als

Gelegenheitsschriften erschienen.

Neben Plautus war es der zweite Hauptvertreter der drama-

tischen Litteratur, Terenz, dem Fleckeisen besondere Sorgfalt

zuwandte. Im Jahre 1857 erschien zunächst eine Ausgabe des

Textes, die den von Bentley und Ritschl aufgestellten Forderungen

in metrischer und kritischer Weise gerecht zu werden suchte, wäh-

rend daneben eine grössere kritische Ausgabe geplant war. That-

sächlich hat auch Fleckeisen den Terenz nie aus den Augen ge-

lassen; was durch Umpfenbach, Dziatzko und andere geleistet,

wurde gewissenhaft benutzt, und so konnte denn im Jahre 1898

zwar nicht eine kritische Ausgabe, wohl aber ein völlig umge-

stalteter Text mit knapper adnotatio erscheinen, allen Freunden

der altlateinischen Poesie ein willkommenes Vermächtniss.

Das Jahr 1861 brachte die kleine aber wichtige Schrift

über lateinische Orthographie (50 Artikel aus einem Hülfs-

büchlein für lateinische Rechtschreibung). Angeregt durch Ph. Wag-
nkr's orthographia YcrgUiana und Lachmann's Lucrez, mehr aber

noch durch die auf handschriftlicher wie epigraphischer Grund-

lage ruhenden Forschungen Ritschi/s, die sich 'wie ein warmer

Hauch' in den Arbeiten zur lateinischen Sprachgeschichte in den

50er und 60er Jahren fühlbar machten, hat Fleckeisen die Not-

wendigkeit einer Reform an 50 einzelnen Beispielen mit durch-

schlagendem Erfolge methodisch dargethan. Viele von seinen Auf-

stellungen sind bald Gemeingut geworden. Auf dem Boden der

plautinischen Excurse bewegen sich auch zum grösseren Theile die

im Jahre 1864 erschienenen kritischen Miscellen, worin der

Versuch gemacht wird, die Länge des norainativischen a in einer

Anzahl plautinischer Verse zu erweisen. Um von den zahlreichen

kleineren Aufsätzen und Miscellen der Jahrbücher abzusehen, er-

wähne ich nur noch seine Textausgabe des Cornelius Nepos.
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Emendationen zu diesem Autor hatte Fleckeisen schon im Jahre 1849
veröffentlicht, als er noch in Weilburg wirkte und von dort aus

zu dem im nahen Hadamar angestellten K. Hai.m freundschaft-

liche und fruchtbringende Beziehungen angeknüpft hatte.

Je mehr in den letzten Decennien die selbständige produc-

tive Thätigkeit zurück trat, desto mehr rückte seine Wirksam-

keit im Dienste der Jahrbücher, an deren Redaktion er seit

dem Jahre 1852 betheiligt war, in den Vordergrund. Getragen

von der festen Ueberzeugung, dass auch dem Lehrer die beste

Kraft aus ernster und hingebender wissenschaftlicher Arbeit zu-

ströme, gab er dieser Zeitschrift sehr bald das wohlbekannte

charakteristische Gepräge. Wie er dabei seines Amtes mit feinem

Verständniss für die Forderungen der Wissenschaft und die Eigen-

art der Forscher sowie mit seltener in Grossem wie in Kleinem

nie versagender Treue gewaltet hat, wie er die Besten zu wich-

tigen Beiträgen zu gewinnen wusste, wie er fördernd, helfend,

mahnend, warnend in das bunte und mannigfaltige Getriebe ein-

gegriffen hat mit entgegenkommender Freundlichkeit und selbst-

loser Unterstützung, hat H. Petkr in seinem 'Rückblick auf Alfred

Fleckeisen's Leitung der Jahrbücher für classische Philologie' in

eindrucksvoller Weise dargelegt-

Wer aber die ganze Wirksamkeit Fleckeisen's würdigen will,

darf des Einflusses nicht vergessen, den dieser schlichte Mann,

der bis zu seiner Emeritierung (1889) Conrector am Vitzthum-

schen Gymnasium blieb, auf eine grosse Anzahl hervorragender

Vertreter der philologischen Wissenschaft ausgeübt hat. Jahr-

zehnte hindurch war er der anerkannte Mittelpunkt der Dresdener

PhiJologen; zu seinem 70. Geburtstage hat die allseitige Verehrung

in den Commentationes Flcekcisenianae auch ihren äusseren Aus-

druck gefunden Aber sein Einfluss erstreckte sich weit über die

engere Heimath hinaus. Statt vieler Zeugnisse möge ein einziges

genügen, die Worte mit denen kürzlich H. Usener in der Mün-

chener Allgemeinen Zeitung seinen Nachruf geschlossen hat:
cIhm

verdanke ich, dass Philologe zu werden mir schon in den Schul-

jahren feststand; ihm danke ich die massgebenden Normen für

den Betrieb des Studiums, ihm in entscheidenden Wendepunkten

des Lebens bestimmenden Rath. In jungen Jahren war es mir

eine Seligkeit, in seiner Nähe zu sein; im weiteren Leben war

die väterliche Freundschaft, die er mir 51 Jahre lang erwiesen

hat, mein und der Meinigen Glück".
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Professor Hugo Berger in Leipzig.

— Adolf Birch-Hirschfeld in Leipzig.

Geheimer Rath Otto Böhtlingk in Leipzig.

Geheimer Hofrath Friedrich Karl Brugmatin in Leipzig.

Professor Karl Büciier in Leipzig.

Berthold Delbrück in Jena.

August Fischer in Leipzig.

Oberbibliothekar Professor Oscar t: Gebhardt in Leipzig.

Geheimer Hofrath Heinrich Geizer in Jena.

Georg Götz in Jena.

Geheimer Kirchenrath Albert Hauch in Leipzig.

Geheimer Hofrath Mar Heinze in Leipzig.

Professor Rudolf Hirzel in Jena.

Oberschulrath Friedrich Otto HultscJi in Dresden-Striesen.

Geheimer Hofrath Christoph Ludolf Ehrenfried Krehl in Leipzig.

Professor Carl LamprecJtt in Leipzig.

Geheimer Hofrath August Leskien in Leipzig.

Professor Erich Mareks in Leipzig.

Friedrich Marx in Leipzig.

— - Iiidtard Meister in Leipzig.

Eugen Mogk in Leipzig.

Oberschulrath Hermann Peter in Meissen.

1900 a



II Mitglieder -Verzeichnis.

Geheimer Hofrath Friedrich Ratzel in Leipzig.

Professor Wilhelm Roscher in Würzen.
——- Sophus Rüge in Dresden.

August Schmarsow in Leipzig.

Hofrath Theodor Schreiber in Leipzig.

Professor Gerhard Seeliger in Leipzig.

Eduard Georg Sievers in Leipzig.

Geheimer Hofrath Rudolph Sohm in Leipzig.

Professor Georg Steindorff in Leipzig.

Franz Studniczka in Leipzig.

Geheimer Hofrath Georg Treu in Dresden.

Professor Moritz Voigt in Leipzig.

Geheimer Hofrath Curt WacJismttth in Leipzig

Richard* Paul Wülkcr in Leipzig.

Professor Heinrich Zimmern in Leipzig.

Frühere ordentliche einheimische, gegenwärtig auswärtige

Mitglieder der philologisch-historischen Classe.

Geheimer Hofrath Eujo Brentano in München.

Professor Friedrich Delitzsch in Berlin.

Friedrich Kluge in Freiburg i. B.

Theodor 3fommsen in Berlin.

Geheimer Regierangsrath Eberhard Schräder in Berlin.

Ordentliche einheimische Mitglieder der mathematisch-

physischen Classe.

Geheimer Hofrath Johannes Wisliccnus in Leipzig, Secretär der

mathem.-phys. Classe bis Ende des Jahres 1901.

Professor Adolph Mayer in Leipzig, stellvertretender Secretär der

mathem.-phys. Classe bis Ende des Jahres igoi.

Professor Ernst Beckmann in Leipzig.

Hofrath Wilhelm Biedermann in Jena.

Geheimer Medicinalrath Rudolf Böhm in Leipzig.

Professor Emling Boltzmann in Leipzig.

Geheimer Hofrath Heinrich Bruns in Leipzig.

Professor Victor Carus in Leipzig.

Karl Chun in Leipzig.

Geheimer Bergrath Hermann Credncr in Leipzig.



Mitglieder -Vi in

Professor Friedrich Engel in Leipzig.

Geheimer Medicinalrath Paul Flechsig in Leipzig.

Ewald Hering in Leipzig.

Geheimer Rath Wilhelm His in Leipzig.

Professor Otto Holder in Leipzig.

Ludwig Knorr in Jena.

Geheimer Hofrath Martin Krause in Dresden.

Geheimer Medicinalrath Felix Marchand in Leipzig.

Geheimer Hofrath Ernst von Meyer in Dresden.

Wilhelm Müller in Jena.

Carl Neumann in Leipzig.— Wilhelm Ostwald in Leipzig.

Wilhelm Pfeffer in Leipzig.

Professor Karl Hohn in Dresden.

Geheimer Hofrath Wilhelm Scheibner in Leipzig.

Geheimer Rath Oscar SchlÖmüch in Dresden.

Professor Ernst Stahl in Jena.

Geheimer Hofrath Johannes Thomae in Jena.

August Töplcr in Dresden.

Professor Otto Wiener in Leipzig.

Geheimer Rath Clemens Winkler in Freiberg.

Geheimer Hofrath Wilhelm Wundt in Leipzig.

Geheimer Rath Gustav Anton Zeuner in Dresden.— Ferdinand Zirkel in Leipzig.

Ausserordentliche Mitglieder der mathematisch-physischen

Classe.

Professor Alfred Fischer in Leipzig.—- Otto Fischer in Leipzig.

Frühere ordentliche einheimische, gegenwärtig auswärtige

Mitglieder der mathematisch-physischen Classe.

Geheimer Rath Carl Gcgenbaur in Heidelberg.

Geheimer Regierungsrath Felix Klein in Göttingen.

_ Ferdinand FreUierr von Richthofen in Berlin.

Archivar:

Ernst Robert Abendroth in Leipzig.

a*
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IV Mitglieder -Verzeichnis».

Verstorbene Mitglieder.

Ehrenmitglieder.

Falkenstein, Johann Paul von, 1882.

Gerber, Carl FriedricJi von, 1891.

Wietersheim, Karl August Wilhelm Eduard von, 1865.

Philologisch - historisch e C lasse.

Albrecht, Eduard, 1876. Köhler, Reinhold, 1892.

Amnion, Christoph Friedrich von, Lange, Ludwig, 1885.

1850. Marquardt, Carl Joachim, 1882.

Becker, Wilhelm Adolf] 1846. Maurenbrecher, Wilhelm, 1892.

Brockhaus, Hermann, 1877. Miaskowski. August von, 1899.

Bursian, Conrad, 1883. Michelsen, Andreas Ludwig

Curtius, Georg, 1885. Jacob, 1881.

Droysen, Johann Gustav, 1884. Nipperdey, Carl, 1875.

Ebers, Georg, 1898. Noorden, Carl von, 1883.

Eberl, Adolf, 1890. Overbeck, Johannes Adolf, 1895.

Fleckeisen, Alfred, 1899. Pertsch, Wilhelm, 1899.

Fleischer, Heinr. Leberecht, 1888. Pesch el, Oscar Ferdinand, 1875.

Flügel, Gustav, 1870. Preller, Ludwig, 1861.

Franke, Friedrieh, 1871. Ribbeck, Otto, 1898.

Gabelentz, Hans Conon von der, Ritsehl, Friedrich Wilhelm, 1876.

1874. Rohde, Erunn, 1898.

Gabelentz, Hans Georg Conon Roscher, Wilhelm, 1894.

ton der, 1893. Sauppe, Hermann, 1893.

Gersdorf, Ernst Gotthelf. 1874. Schleicher, August, 1868.

Göttling, Carl, 1869. Seidler, August, 1851.

Gutschmid, Hermann Alfred van, Seyffarth, Gustav, 1885.

1887. £ocm, 1899.

Hänel, Gustav, 1878. Springer, Anton, 1891.

#ano\ Ferdinand, 1851. S/arft, CaW Bernhard, 1879.

Ifartmstein. (Instar. iHqo. Stobbe, Johann Ernst Otto, 1887.

Hasse, Friedrich Christian Au- Tuch, Friedrich, 1867.

<7«s/, 1848. Ukert, Friedrich August, 1851.

Haupt, Moritz, 1874. Fojtff, Georg, 1891.

Hermann, Gottfried, 1848. Wachsmuth, Wilhelm, 1866.

Jacobs, FriedricJi, 1847. Wacn/er, Car/ Gcorp tot», 1880.

/aAn, 1869. VTrcfermann, Antoti, 1869.

'um^chek, Hubert. 1893. Zarnckc, Friedrich, 1891.



Mitglieder - Verzek hkiss. V

Mathematisch-physische Classe.

d'Arrest, Heinrich, 1875. Lie, Sophus, 1899.

Baltzer, Heinrich Bichard, 1887. Lindenau, Bernhard August von,

Bezold, Ludwig Albert Wilhelm 1854.

von, 1868. Ludwig, Carl. 1895.

Braune, Christian Wilhelm, Marchand, Bichard Felix, 1850.

1892. Mettenius, Georg, 1866.

Bruhns, Carl, 1881. Möbius, August Ferdinand, 1 868.

Carus, Carl Gustav, 1869. Naumann, Carl Friedrich, 1873.

Cohnheim, Julius, 1884. Pöppig, Eduard, 1868.

Döbereiner, Johann Wolfgang, Beich, Ferdinand, 1882.

1849. Scheerer, Theodor, 1875.

Drobisch, Moritz Wilhelm, 1896. Schenk, August, i8gi.

Erdmann, Otto Linne, 1869. Schleiden, Matthias Jacob, 1881.

Fechncr, Gustav Theodor, 1887. Schmitt, Budolf Wilhelm, 1898.

Funke, Otto, 1879. Schwägrichen , Christian Fried-

Geinitz, Hans Bruno, 1900. rieh, 1853.

Hankel, Wilhelm GoUlieb, 1899. Seebeck, Ludung Friedrich Wil-

Hansen, Peter Andreas, 1874. Ae/m August, 1849.

Harnack, Axel, 1888. Stein, Samuel Friedrich Nalha-

Hofmeister, Wilhelm, 1877. «ae? wm, 1885.

Huschke, Emil, 1858. Stöhmann, Friedrich, 1897.

Knop, Johann August Ludwig Volkmann, Alfred Wilhelm, 1877.

Wt'iÄefm, 1 89 1 . Weber, Eduard Friedrich, 1 8 7 1

.

Äbf&e, Hermann, 1884. TTcftcr, 2£rnstf Heinrich, 1878.

Krüger, Adalbert, 1896. TTefeer, Wtftrftn, 1891.

Kunze, Gustav, 1851. TWafcmatm, Gustav, 1899.

Lehmann, Carl Gotthelf, 1863. Zöllner, Johann Carl Friedrich,

Leuckart, Budolph, 1898. 1882.

Leipzig, am 31. December 1900.
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Verzeielniiss

der bei der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1000 eingegangenen Schriften.

1. Von gelehrten Gesellschaften, Universitäten und öffentlichen

Behörden herausgegebene und periodische Schriften.

Geschichte der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin. Im Auftrage der Akademie bearbeitet von Adolf Harnack.
Bd. 1—3. Berlin 1900.

Die Zweihundertjahrfeier der Kgl. Preußischen Akademie der Wissen-
schaften am 10. u. 20. März 1900.

Sitzungsberichte der Königl. Preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin

1899, No. 39—53. 1900, No. 1—38. Berlin d. J.

Schräder, Hans, Teber den Marmorkopf eines Negers in den Kgl. Museen.
60. Programm zum Winckelmanusfeste der Archäologischen Ge-
sellschaft. Berlin 1900.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 32,

No. 18. 19. Jahrg. 33, No. 1— 18. Berlin 1899. 1900.

Hie Fortschritte der Physik im J. 1898. Dargestellt von der Pbysi

kaiischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 54. Abth 1—3. Braun-
schweig 1899. 1900.

Verhandlungen der deutschen physikalischen Gesellschaft Jahrg. 1,

No. IS- Jahrg. 2, No. 1— 16. Berlin 1899. 1900.

Gesellschaft zu Berlin herausgegeben. Bd. 13 (Jahrg. 1899,
No. 21— 26. Bd. 14 (Jahrg. 1900I, No. 1— 18. Berlin d. J.

Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin Jahrg. 24.

(1899/1900), No. 1— 15. Berlin d. J.

Abhandlungen der Kgl. Prenss. geolog. Landesanstalt N. F. H. 10. 32
(mit Atlas\ 33. Berlin 1900.

Jahrbuch der Kgl. Preuss. geologischen Lundesaustalt und Bergakademie.
Bd. 17 19 ( 1896— 98;. Berlin 1897—99.

Die Thätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt i. d. Z. vom
1. Febr. 1899 bis 1. Febr. 1900. S.-A. Berlin 1900

Deutschland.

Centralblatt für Physiologie U
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VbHZEICHNISS DBR EINGEGANGENEN ScURIFTEN. VIT

Riedler, A., Rede zur Feier der Jahrhundertwende in der Halle der
Kgl. Technischen Hochschule. — Derselbe, Ueber die geschichtliche
und zukunftige Bedeutung der Technik. (Rede.) Berlin 1900.

Wissenschaftliche Abhandlungen der Physikalisch-technischen Reichs-
anstalt Bd. 3. Berlin 1900.

Allgemeine Elektricitätsgesellschaft [zu Berlin], Elektrischer Einzel-

antrieb und seine Wirtschaftlichkeit, Berlin o. J.

Jahrbucher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. H. 105.

Bonn 1900.

8 Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaften zu Braun schweig
für die Vereinsjahre 1891/92 u. 1892/93. Braunschweig 1900.

Siebenundsiebzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für

vaterländische Cultur. Enthalt den Generalbericht über die Arbeiten
und Veränderungen der Gesellschaft im J. 1900. Breslau 1900.

Abhandlungen des Königl. Säch*. meteorologischen Instituts [in

Chemnitz]. H. 4. Leipzig 1899.

Decaden- Monatsberichte des Königl. Sachs meteorologischen Instituts.

Jahrg. 1. 2. 1898. 99.

Jahrbuch des Königl. Sachs, meteorologischen Instituts. Jahrg. 15 (1897).

HI. Chemnitz 1899.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Dan zig. N. F. Bd. 10.

H. 1. üanzig 1899.

Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Bureaus. Redig. v. A rth Geisshr.

Jahrg. 46 (1900), No. 1. 2. Dresden 1900.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden.

Sitzungsperiode 1890/91. 1894/95. 1898/99. Dresden 1 891 . 95. 99.

Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftl. Gesellschaft

Isis in Dresden. Jahrg. 1899, Jan.—Dec. 1900, Jan.—Jun. Dresden d.J.

Verzeichniss der Vorlesungen und Uebungen an der Kgl. Sachs.

Technischen Hochschule f. d. Sommernem. 1900 u. Wintersem. 1900/01

.

— Bericht über die Kgl. Sächs. Techn. Hochschule für 1899/1900.

Festschrift zum 60 -jährigen Stiftungsfest der Pollichia, eines natur-

wissenschaftlichen Vereins der Rheinpfalz. Dürkheim a. d. H.

1900.

Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer

Geschichtsvereins. Bd. 14 Jahresbericht für das Vereinsjahr

1899. Düsseldorf 1900.

Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde
von Erfurt. H. 21. Erfurt 1900.

Sitzungsberichte der physikal. -medicinischen Societät in Erlangen.
H. 31 (1899). Erlangen d. J.

Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. f. «las

Rechnungsjahr 1898/99. Frankfurt 1900.

Helios. Abhandlungen u. monatliche Mittheilungen aus d. Gesammt-
gebiete der Naturwissenschaften. Organ des NaturwissenBch. Vereins

des Reg.-Bezirks Frankfurt. Herausg. von H. Hoedel. .lahrg. 17.

Berlin 1900.

Societatuni litterae. Verzeichniss der in d. Publikationen der Akademien
und Vereine aller Länder erscheinenden Einzelarbeiteu auf d. Gc-
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VIII Verzeichnis deh eingegangenen Schriften.

biete d. Naturwissenschaften. Im Auftrage des Naturwissenschaftl.

Vereins für den Reg.-Bezirk Frankfurt herausg. von M. Klittke.

Jahrg. 13 (1899), No. 1— 12.

Jahrbuch f. d. Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen auf
d. Jahr 1900. Freiberg d. J.

Programm der Kgl. Sachs. Bergakademie zu Freiberg f. d. J. 1900/01.

Freiberg 1900.

Verzeichniss der Vorlesungen auf der Grossherzogl. Hessischen Ludwigs-
Univers. zu Giessen. Sommer 1900, Winter 1900/01 ; Personal-
bestand W. 1 899/1 900, S. 1900. — 59 Dissertationen aus den Jahren
1899 u. 1900.

Gundermann, Gotthold, Die Zahlzeichen (Progr.). — Löhlein, Herrn.,

Leistungen und Aufgaben der geburtshülflichen Institute im Dienste
der Humanität (Festrede). Giessen 1899.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrag d. Oberlausitz. Gesellsch.

d. Wissensch, herausg. von B. Jecht. Bd. 75, H. 2. Görlitz 1899.

Abhandlungen der Königl.Gesellschaft der Wissenschaften zuGöttiugen.
N. F. Philologisch-historische Classe. Bd. 3. No. 3. Bd. 4. No. 1— 3.

Math.-phys. Classe. Bd. 1. No. 4. Göttingen 1899. 1900.

Gauss, Carl Friedrieh, Werke. Bd. 8. Hrsg. von der Königl. Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Göttingen. Leipzig 1900.

Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen. Math.-phys. Gl. 1899, No. 3. 1900, No. 1. 2. Philol.-

hist. Cl. 1899, No. 4 u. Beiheft. 1900, No. 1. 2. Geschäftliche Mit-
theilungen. 1900, H. r. Göttingen d. J.

Jahresbericht der Fürsten- und Landesschule zu Grimma über d.

Schuljahr 1 899/1 900. — Das Kollegium der Fürsten- und Lande*-
schule zu Grimma von 1849 bis 1900. Zur Feier des 350-jährigen
Bestehens der Anstalt. — Von dem 3 50 -jährigen Jubelfeste der
Kgl. Sächs. Fürsten- und Landesschule zu Grimma am 23. u. 24 Sept.

1900. Grimma 1900.

Leopoldina. Amtl. Org. d. Kais. Leopoldinisch-Carolinisch deutschen
Akad. der Naturforscher. H. 35, No. 12. II. 30, No. 1— 11.

Halle 1899. 1900.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwiss. Verein«

für Sachsen und Thüringen. Bd. 72. H. 4—6. Bd. 73. H. 1. 2.

Halle 1900.

Mittheilungen der Hamburger Sternwarte. No. 6. Hamburg 1900.

Mittheilungen der mathematischen Gesellschaft in Hamburg. Bd. 3.

H. 9 Hamburg 1890.

Neue Heidelberger Jahrbücher. Herausg. vom Histor -philosophischen

Vereine zu Heidelberg. Jahrg. 9, Heft 1. 2. Jahrg. 10, Heft f.

Heidelberg 1899. 1900.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg
N. F. Bd. 6, H. 3. Heidelberg 1899.

Programm der Grossherzogl. Badnischen Technischen Hochschule zu
Karlsruhe für das Studienjahr 1900/01. — Technische Hochschule
Karlsruhe. Bericht über die Feier der Einweihung der Neubauten
und der Aula 17.— 10. Mai 1899. — Bericht über die Feier der
Jahrhundertwende und die Verleihung des Promotionsrechtes am
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Verzeichnis« des kixoeoahgenen Scheuten. IX

io. Jan. 1900. — Brauer, Ernst A., Betrachtungen über die

Maschine und den Maschinenbau. Festrede. — 3 Dissertationen
a. d. J. 1899.

Chronik d. Universität zu Kiel f. d. J. 1899/1900. — Verzeichnißs der
Vorlesungen. Winter 1 899/1 900, Sommer 1900. — Bruns, Ivo,

Frauenemancipation in Athen (Progr.). — Klosttrmann , Aug.,
Deuteronomium und Grägäs (Festrede). — Milchhoefer , lieber die

Gräberknnst der Hellenen (Rede zum Winckelmanns-Tage). —
Quincke, H., Die Stellung der Medicin zu den anderen Universitäts-

wissenschaften (Rectoratsrede . — Beinke, Joh., Die Entwicklung
der Naturwissenschaften, insbes. der Biologie im 19. Jahrhundert
( Rede;. — 123 Dissertationen a. d. Jahren 1899 u - 1900.

Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. Herausg. von der Commission
zur wisBenschaftl. Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und
der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Im Auftrage des Königl.

Minist, für Landwirtschaft, Domänen u. s. w. N. F. Bd. 3. Ab-
theilung Helgoland. H. 2. Bd. 4. Abtheilung Helgoland. H. 1.

Bd. 5. Abtheilung Kiel. H 1. Kiel und Leipzig 1900.

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
Jahrg. 40 (1899). Königsberg 1899.

Publikationen der Königl. Sächsischen Kommission für Geschichte:
Anton Graff. Bildnisse von Zeitgenossen des Meisters in Nach-
bildungen der Originale. Ausgewählt und erläutert von Julius Vogel
Leipzig 1898. — Des Kursächsischen Rathes Hans von der Planitz

Berichte aus dem Reichsregiment in Nürnberg 1521— 1523. Ge-
sammelt von Ernst Wülcker. Nebst ergänzenden Aktenstücken
bearbeitet von Hans Virck. ebd. 1899. -• Politische Korrespondenz
des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen, hersg. von Erich
Brandenburg. Bd. I (bis zum Ende des Jahres 1543). ebd. 1900. —
Tafelbilder Lucas Cranachs d. Ä. und seiner Werkstatt. Hersg.
von Eduard Flechsig, ebd. 1900.

Jahresbericht des Nikolaigymnasiums in Leipzig. Leipzig 1900.

Zeitschrift des Vereins für Lübecker Geschichte und Alterthumskunde
Bd. 7. H. 3. Bd. 8. H. 1. Lübeck 1898. 99.

Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins
zu Magdeburg. 1898— 1900. Magdeburg 1900.

Jahresbericht der Fürsten- und Landesschule zu Meissen von Juli 1899
bis Juli 1900. Meissen 1900.

Abhandlungen der math.-phys. Cl. der k. bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 20,

Abth. 2. 3. Bd. 2i, Abth. r. München 1900.

Bett, Karl t\, Leber die Hfilfsmittel, Methoden und Resultate der
Internationalen Gradmessung (Festrede). — Zittel , Karl A. r.,

Rückblick auf die Gründung und Entwickelung der k. bayer.

Akademie der Wissenschaften im 19. Jahrhundert (Festrede —
Hanke, Joh., Die akademische Kommission für Erforschung der
Urgeschichte und die Organisation der urgeschichtlichen Forschung
in Bayern durch König Ludwig I.

v
Festreae>. München 1899. 1900.

Sitzungsberichte der mathem.-phys. Cl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.
zu München. 1899, H. 3. 1900, H. 1. 2. München d. J.

Sitzungsberichte der philos.-philol. u. histor. Cl. der k. bayer. Akad.
d. Wiss. zu München. 1899, Bd. 2, H. 2-4. 1900,' H. 1—3.
München d. J.
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X Verzeichnis» i>eb eingegangenen Schbiftbn.

41. Plenarversammlung der histor. Commission bei der k. bayer. Akad.
d. Wies. Bericht des Secretariats. München 1900.

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in

München. Bd. 15. H. 3. München 1900

27. Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins f. Wissenschaft
u. Kunst f. 1898/99. Münster 1899.

Abhandlungen d. Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 13.

Nürnberg 1900.

Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. 1899.
Nürnberg 1900.

Anzeiger des Gennanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1899. — Mit-

theilungen. Jahrg. 1899. Nürnberg d. J.

Mittheilungen des Alterthumsvereins zu Plauen. 13. Jahresschrift aus
d. J. 1897— 99. Plauen 1900. — Kegesten zur Orts- und Familien-
geschichte des Vogtlandes. Gesammelt u. hrsg. von C. von Raab.
ebd. 1898.

Historische Monatsblätter für die Provinz Posen. Jahrg. 1, No. 1—7.
Posen 1900.

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Jahrg. 13,

H. 3. 4. Jahrg. 14, H. 1—4.

Veröffentlichung des Kgl. Preuss. Geodätischen Instituts (in Potsdam .

N. Folge No. 1— 4. Berlin 1900.

Centraibureau der internationalen Erdmessung. N. Folge der Veröffent-
lichungen. No. 2. Berlin 1900.

Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Hrsg.
vom Königl. statistischen Landesamt. Jahrg. 1898. 1899, 1. Stutt-
gart 1899. 1900.

Württembergische Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte. Herausg.
von der Württembergischen Kommission f. Landesgeschichte. N. F.

Jahrg. 9 (1900). Stuttgart 1900.

Tharander forstliches Jahrbuch. Bd. 50, 1. 2. Dresden 1900.

Mittheilungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Ober-
schwaben. H. 9. Ulm 1900.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins f. Naturkunde. Jahrg. 53. Wies-
baden 1900.

Sitzungsberichte der physikal. - medicin. Gesellschaft zu Würzburg.
Jahrg. 1899, No. 6. 7. 1900, No. 1. Würzburg d. J.

Verhandlungen der physikal.-medicin. Gesellschaft zu Würzburg. N. F.

Bd. 33, No. 2—4. Bd. 34, No. 1. Würzburg 1899. 1900.

Oesterreich - Ungarn.

Grada za povjest Knizevnosti hrvatske. Na Bvijet izdaje Jugoslavenske
Akademije znatosti i umjetnosti (Agrainh Knj. 2. U Zagrebu 1899.

Ljetopis Jugoslavenske Akademije znatosti i umjetnosti. Svez. 14. 1899.
U Zagrebu 1900.

Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium. Vol 7,1.2. Zagre-
biae 1899. 1900

Rad Jugoslavenske Akademije znatosti i umjetnosti. Knj. 140- 142.

U Zagrebu 1899. 1900.
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VERZEICHNIS DBB EINGEGANGENEN ScHEIFTEN. Xt

Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Izd. Jugoslav. Akad. znatosti

i umjetnosti. Svez. 19. U Zagrebu 1899.

Vjestnik hrvatskoga arkeologickoga Druitva. N. S. God. 4. ü Zagrebu
1 899/1 900.

Vjestnik kr. hrvateko-slavonsko-dalmatinskoj zemajjakog arkiva. God. 2,

Svez. 1—4. ü Zagrebu 1899. 1900.

Zbornik za narodni üvot i obicage juinih slavena. Svez 4, II. 5, I.

U Zagrebu 1899. 1900.

La cathttärale de Djakovo, en honneur du cinquantenaire de reiche"
de son fondateur Josip Juraj Strossmayer, publ. par l'Academie
sud-slave des sciences et des beaux arts ä Zagreb. U Pragu 1900.

Landwirthscbaftliche Statistik der Länder der Ungarischen Krone.
Bd. 4. Im Auftrag des k. Ungar. Ackerbauministeriums verfasst u.

hrsg. durch das k. Ungar. Statistische Centrai-Amt. Budapest
1900.

Magyar, tudom. Akademiai Almanach 1900. Budapest d. J.

Mathematische u. naturwiss. Berichte aus Ungarn. Mit Unterstützung der
Ungar. Akad. d. Wissensch, herausg. Bd. 16 (1898). Budapest 1899.

A Magyar tudom. Akad. elhünyt tagyai folött tartott EimVkbeszedek.
Köt. 3, szäm. 2. Budapest 1885.

Ertekeze'sek a nyelv-e's-sze'ptudomänyok Köre'böl. Kiadja a Magyar
tudom. Akad. Köt. 17, szäm. 3— 5. Budapest 1899. 1900.

Ertekezesek a Tarsadalmi Tudomanyok Köre'böl. Köt. 11, szara 5—9.
Budapest 1891—95.

Ertekeze'sek a Törteneti Tudomanyok Körebol. Köt. 15, szara. 7— 12.

Budapest 1892. 93.

Archaeologiai firtesitö. A Magyar, tudom. Akad. arch. bizottsägänak
es av Orsz. Re*geszeti s emb. Tärsulatnak Közlönye. Köt. 19,

szäm. 3—5. Köt. 20, szäm. 1. 2. Budapest 1899. 1900.

Mathematikai e"s termeszettudomänyi Ertesitö. Kiadja a Magyar tudom.
Akad. Köt. 17, füz. 3 -5. Köt. 18, füz. 1. 2 Budapest 1899. 1900.

Mathematikai 4b termö'szettudomanyi Közleme'nyek. Kiadja a Magyar,
tudom. Akad. Köt. 27, sz. 4. Budapest 1899.

Nyelvtudomänyi Közlemenyek. Kiadja a Magyar tudom. Akad. Köt. 29,

füz. 3. 4. Köt. 30, füz. r. 2. Budapest 1899. 1900.

Rapport sur l'activite de l'Academie Hongroise des sciences en 1899.

Budapest 1900.

Margatits, Ede, Horvat törtenelmi repertorium. Köt. 1. Budapest 1900.

Mehely, Lajos, Monographia chiropterorum Hungariae. Budapest 1900.

Rethy, Ldszhi, Corpus nummorum Hungariae. Köt. 1, füz. 1. Buda-
pest 1900.

Verzeichnis« d. öflentl. Vorlesungen an der k. k. Franz-Josefs-Universität

zu Czernowitz im Soramer-Sem. 1900. Winter-Sem. 1900/01.

Ueberaicht der akad. Behörden im Studienjahr 1900/01. — Die

feierliche Inauguration des Rectors für 1 899/1 900.

Jubiläumsfestschrift der Akademischen Lesehalle an der k. k. Franz-
Josefs-Universität zu Czernowitz. 1900.

Berichte des naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines in Inns-
bruck. Jahrg. 25. Innsbruck 1900.
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Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge.

H. 44. Innsbruck 1900.

Anzeiger der Akademie d. Wissenschaften in Krakau. Jahrg. 1899,
No. 8—10. 1900, No. 1— 8. Krakau d. J.

Biblioteca pisarzöw polskich (Wydanictwa Akad. umiej. w Krakowie).
No. 32. 37. W Krakowie 1896. 1900.

Rocznik akademii umiejetnofici w Krakowie. Kok 1898/99. 1 899/1 900.

W Krakowie 1899. 1900.

Materialy antropologiczno - archeologiczne e etnograficzne. T. 4. W
Krakowie 1900.

Materialy do historyi jezyka i dialektologii polskiej. T. 1. W Kra-

kowie 1900.

Scriptores rerum Polonicarum. T. 17. Krakow 1899.

Rozprawy Akademii umiejetnoÄci. — Wydzialu filologiczy. T. 30
(Ser. II. T. 15). — Wydzialu historyczno-filozoficzny. T. 38 (Ser. DL
T. 13). — Wydzialu matemat.-przyrodniczego. T. 33. 35—37 (Ser. II.

T. 13. 15—17). W Krakowie 1898— 1900.

Sprawozdania komisyi fizograficznej. T. 34. Krakow 1899.

Sprawozdania komisyi do badania historyi szuti w Polsce. T. 6.

zes. 4. W Krakowie 1899.

Birkenmajer, Ludw. Ant., Mikolaj Kopernik. W Krakow 1900.

Fijatek, Ks. Jan, Mistrz Jak6b z Paradyza. T. I. 2, Wydanie Akad.
umiej. W Krakowie 1900.

Finkel, Ludir., Bibliografia Historyi Polskiej. CzesY-. 2, zesyt 3. W
Krakowie 1900.

Litauische Volksweisen, gesammelt von Anton Juszkietcicz. Bearb.,
redig. u. hrsg. von Sigm. Noskowski u. Joh. Baudouin de Courtenay.
Theil 1. Krakow 1900.

Kurtoicicz, Jan, Slownik gwar Polskich. T. 1. Krakow 1900.

Petri PiOyzii Maurei Alcagnicensis Carmina. P. f. 2, ed. Bronisl.

Kntczkietcicz. Cracoviae 1900.

Mittheilungen des MusealvereinoR für Krain. Jahrg. 10. 12. Laibach
1897. 99.

Izvestija Mu/ejskega drustva za Kranjsko. Letnik 7.9. V. Ljubljani 1897.99.

Chronik der ukrainischen (ruthenischen) Sevi^enko- Gesellschaft, der
Wissenschaften. 1900. No. 1— 3. Lemberg d. J.

Lud, Organ towarzystwa ludoznawczego we Lwowie. T. 4, zesz. 3. 4.

T. 6, zesz. 1— 4. We Lwöwie 1898. 1900.

Almanach Öeske' Akademie Ci'safe Frantiska Josefa. Rocn. 10. 1000.

V Praze d. J

Historicky Archiv. Cid. 16. V Praze 1899.

Ro/.pravy Ceske Akad. Cis. Frantiska Josefa. Trid. I. Rocn. 7, Cid. I. 2.

Trid. n. Rocn. 8. Trid. III Rocn. 7, Öisl. 1 — V Praze 1899.

Vestnik Ceske* Akad. Cis. Frantiska Josefa. Rocn. 8, ÖilL 1—9.

V
r
Praze 1899.

Sbirka Pramenüv ka Poznäni literärniho zivota. Sk\ip. 1, Rad 1,

Cisl. 2. V Praze 1899.

Nuil, Fr., Procop Divis. V Praze 1899.
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Jirbt, tenik, Bibliografie ceskd historie. I. V Praze 1900.

Jahresbericht der k. böhm. Gesellsch. d. Wissenschaften für das Jahr 1899.

Prag 1900.

Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften. Math.-
naturw. Classe. Jahrg. 1899. — Phüos.-histor.-philolog. Classe

Jahrg. 1899. Prag 1900.

Prager Tychoniana. Gesammelt von F. J. Studnicla. Prag 1901.

Beiträge zur deutsch-böhniisehen Volkskunde. Im Auftrag der Gesell-

schaft zur Förderung deutsch. Wissensch., Kunst u. Literat, in

Böhmen geleitet von A. Häuften. Bd. 3, H. 1. Prag 1900.

Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 10. Gesammelte
Dichtungen von Justus Frey. Hrsg. von seinem Sohne. Prag 1899.

Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens. Veröffentlicht von der
Gesellsch. z. Förd. deutscher Wissensch., Kunst u. Literat, in

Böhmen. III. Schmerber, Hugo, Beitrüge zur Geschichte der
Dintzenhofer. Prag 1900.

Mittheilungen der Gesellschaft z. Förd. deutscher Wissensch., Kunst u.

Literatur in Böhmen. No. 10—12. Prag 1900.

Endt, Joh., Beiträge zur ionischen Vasenmalerei. Gedruckt auf Kosten
der Gesellsch. z. Förd. deutscher Wissensch., Kunst u. Literat, in

Böhmen. Prag 1899.

Lange, «76*., Untersuchungen über das Bienengift. 2. Mittheilung.

Ausgeführt mit Unterstützung der Gesellsch. z. Förd. deutscher

Wissensch., Kunst u. Literat, in Böhmen. Gand et Paris 1899.

Mrha, Jos., Beiträge zur Kenntniss des Kelyphit. S.-A. Wien o. J.

Pollak, Ludw., Zwei Vasen aus der Werkstatt Hierons. Mit Unter-

stützung der Gesellsch. z. Förd. deutscher Wissensch., Kunst u.

Literat, in Böhmen. Leipzig 1900.

Bericht der Lese- und Kedehalle der deutschen Studenten in Prag über
d. J. 1899. Prag 1900.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Stern-

warte zu Prag im J. 1899. Jahrg. 60. Prag 1899. — Weinek, L.,

Die Tychonischen Instrumente auf der Prager Sternwarte. Prag
1901.

'

Personalstand der k. k. Deutschen Carl-Ferdinands-Univereität in Prag
zu Anfang d. Studienjahres 1900/01. — Ordnung d. Vorlesungen
im Wintersem. 1900/01.

Mittheilungen deB Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Jahrg. 38, No. 1—4. Prag 1 899/1 900.

Abhandlungen des deutschen naturw.-medicinischen Vereins für Böhmen
„Lotos". Bd. 2. H. 1. 2. Prag 1900.

Sitzungsberichte des deutschen naturw.-medicin. Vereins für Böhmen
„Lotos". N. F. Bd. 19. Prag 1899.

Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Pressburg.
N. F. H. 11. Pressburg 1900.

Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina.

Hrsg. vom Bosnisch- Hercegovinischen Landesmuseum. Bd. 6.

Sarajevo 1899.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Anno 22 (1899), No- 11. 12.

Anno 23 (1900), No. 1— 11. Spalato d. J.
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Bericht über die Arbeiten der von der Kais. Akademie der Wissen-
schaften eingesetzten Commission zur Gründung eines Phonogramm-
Archives. (Wien o. J.)

Sudarabische Expedition. Veröffentlicht von der Kaiserl. Akademie der
Wissenschaften. Bd. i. Reinisch, Leo, Die Somalisprache. I.

Wien 1900.

Abhandlungen der k. u. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Bd. 1,

H. 1—5. Bd. 2, H. 1—7. Wien 1899. 1900.

Mittheilungen der k. u. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 1899.
Bd. 42. Wien d. J.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.
Bd. 49, H. 9. 10. Bd. 50, H. 1—9. Wien 1899. 1900.

Fublicationen für die internationale Erdmessung. Astronomische Arbeiten
des k. k. Gradmessungs-Bureaus. Bd. 11. Wien 1899. — Centrai-
bureau der internationalen Erdmessung: 27*. Albrecht, Bericht über
den Stand der Erforschung der BreitenVariation am Schlüsse des
Jahres 1899. Berlin 1900.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums Bd. 14, No. 1—4.

Bd. 15, No. 1. 2. Wien 1899. 1900.

Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 48 (1899), H. 3. 4.

Jahrg. 50 (1900), H. 1. Wien d. J.

Verhandlungen d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1 899, No. 1 1 —- 1 8.

Jahrg. 1900, No. 1— 12. Wien d. J.

Mittheilungen der Section f. Naturkunde des Oesterreichischen Touristen-
Club. Jahrg. 11. Wien 1899.

Publicationen der v. Kutter'schen Sternwarte. Bd. 5. Wien 1900.

Belgien.

Acade'mie d'archeologie de Belgique. Bulletin. V. Ser. des Annales.

7— 9. Anvers 1899. 1900.

Analecta Bollandiana. T. 1— 10. 16—19. Bruxelles 1882— 1900.

Anecdota ex codicibus hagiographicis Johannis Gielemans ed. hagio-

graphi Bollandiani. Bruxelles 1895.

Bibliotheca hagiographica graeca ed. hagiographi Bollandiani. Bru-

xelles 1895

Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum saeculo XVI.
qui asservantur in Bibliotheca nationaii Parisiensi. T. 1—3 et

Indices. Bruxelles 1889—93.

Annales de la Socie'te' entoraologique de Belgique. T. 43. Bruxelles 1899.

Mdraoires de la Societe" entoraologique de Belgique. 7. Bruxelles 1900.

Annales de la Societe R. malacologique de Belgique. T. 31. Fase. 2.

T. 33. Bruxelles 1896. 98.

Bulletins des «eances de la Societe R. malacologique de Belgique.

T. 34. Bruxelles 1899.

Bulletin mensuel du magn^tisme terrestre de TObservatoire R. de
Belgique. 1899. Aoüt—Oct. 1900. Janv.

La Cellule. Recueil de Cytologie et d'histologie generale. T. 17,

Fase. 1. 2. Louvain 1900.
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Dänemark.

Oversigt Over det Koog. Danske Videuskabernes Selskabs Forhaudlinger

i aaret 1899, No. 6. 1900, No. 1—5. Kjobenhavn d. J.

Det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Hist. og philos. Afd.

6. Riekke. Bd. 5, No. 1. Bd. 6. No. 1. — Naturv. og math. Afd.

6. Rtekke. T. 9, No. 4—6. Kjobeuhavn 1900.

Le Danemark, fitat actuel de sa civilisation et de son Organisation

sociale. Ouvrage publie* a Poccasion de PExposition universelle

de Paris 1900 par J. Carhen, H. Ohilc et C. N. Starcke. Copen-

hague 1900.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 10, P. 4—6.
Cambridge 1900.

Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 18. 19, P. 1.

Cambridge 1900.

Proceedings of the R. Irish Academy. Ser. m. Vol. 5, No. 4. 5. Vol. 6,

No. 1. Dublin 1900.

Tbe scientific Proceedings of the R. Dublin Society. Vol. 9, P-

Dublin 1899. — Index to the scientific Proceedings and Transactions
from 1877 to 1898. ibd. 1899.

Economic Proceedings of the R. Dublin Society. Vol. 1, P. 1. Dublin

1899.

The scientific Transactions of the R. Dublin Society. Vol. 7, F. 2— 7.

Dublin 1899— 1900.

Astronomical Observation and Researches made at Dunsink, the Obser-
vatory of Trinity College. P. 9. Dublin 1900.

Proceedings of the R. Society of Edinburgh. Vol. 22, No. 6—7.
Vol. 23, No. 1. 2. Edinburgh 1 899/1 900.

Transactions of the R. Society of Edinburgh. Vol. 39, P. 2—4. Edin-
burgh 1899. 1900.

Proceedings of the R. Physical Society ofEdinburgh. Vol. 14, P. 2. (Session

1898/99.) Edinburgh 1900.

Proceedings and Transactions of the Liverpool Biological Society.

Vol. 14 (1899/1900). Liverpool 1900.

Proceedings of the R. Institution of Gr. Britaiu. Vol. 15, P. 3. Lon-
don 1899.

Proceedings of the R. Society of London. Vol. 65—67, No. 422—438.
London 1900. — Yearbook of the R. Society 1900. — Reports to

the Malaria Committee fi.] 2. 1899— 1900
"

Transactions of the R. Society of London. Vol. 191. A.B. 192. A.B.
193. A. 194. A. London 1900.

Memoirs of the R. Astronomical Society. Vol. 52. 53. London 1896. 99.

Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. 31. 32.
No. 691—730. London 1899. 1900. — Index to Vol. 1— 30. ib. 1900.

Journal of the R. Microscopical Society, containiug its Transactions
and Proceedings. 1899, No. 6. 1900, No. 1—6. London d. J.

Memoire and Proceedings of the Literary and Philosophical Society of
Manchester. Vol.43, P.4.5. Vol. 44, P. 1— 5. Manchester 1898— 1900.

England.
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Report of the Manchester Museum Owens College for 1 899/1 900. —
Notes from the Manchester Museum. No. 6. Manchester 1900.

Frankreich.

Memoire« des Bciences physiques et naturelles de Bordeaux. V. Ser.

T. 3, Cah. 2. T. 5, Cah. 1 et Append. Bordeaux 1899.

Proces-verbaux de la Societe des sciences physiques et naturelle« de
Bordeaux. Aune'e 1898/99. Paris et Bordeaux d. J.

Le Devoir. Revue des questions sociales, cre^ee en 1878 par A. Godin
T. 23. 24, Janv— Oct. (»uise (Aisue) 1899. 1900. - Le Familistere

illustre. Paris s. a. — Fahre, Aug., Un sotialiste pratique.

Robert Oweu. Nimes 1896.

Annales de l'Universitö de Lyon. N. S. Sciences. M^decine. Fase. 3.

Paris et Lyon 1900. — Waddington, A., La republique des Pro-

vinces-unies, la France et les Pays-bas Espagnols de 1630 a 1650
T. 1. 2. Paris 1895—97-

Annales de la Faculte des sciences de Marseille. T. 10, No. 1—6.
Marseille 1900.

Academie des sciences et lettres de Montpellier. Memoire» de la

section des lettres. Ser. II. T. 2, No. 2. Memoires de la section

de medecine. Ser. II. T. 1, No. 2. 3. Memoires de la section des
sciences. Ser. II. T. 2, No. 5. Montpellier 1898. 99.

Bulletin de la Societe des sciences de Nancy. Ser. II. T. 16, Fase. 33. 34.

(Annde 31. 32.) Paris et Nancy 1899.

Bulletin des seances de la societe des scienees de N^mcy. Annee 10,

No. 1—3. Ser. III. T. 1, Fase. 1—3. Paris et Nancy 1900.

Bulletin du Mussum d'histoire naturelle. Annee 1899, No. 3—8. 1900,

No. 1—4. Paris d. J.

Auuales de PEcole normale superieure. III. Ser. T. 16, No. 11. 12.

T. 17, No 1— 9. Paris 1899. 1900.

Bulletin de la Societe mathämatique de France. T. 27, No. 4. T. 28,

No. 1—3. Paris 1899. 1900.

Annales du midi. Revue de la France mendionale, fondee sous les

auspices de l'Univcrsite' de Toulouse. Ann. 1—8. u. 12 (No. 1—32.

43—46). Toulouse 1889— 1906.

Bibliotheque meridionale, publ. sous le« auspices de la Faculte des

lettres de Toulouse. Ser. I, T. 5. Toulouse 1900.

Annales de la Faculte des sciences de Toulouse pour les sciences

mathernatiques et les sciences physiques. Ser. II. T. 1, Fase. 2—4.
T. 2, Fase. 1. Paris et Toulouse 1899. 1900.

Annales de TObservatoire astronomique, ma#nt?tique et meteorologique
de Toulouse. T. 3. Paris 1899.

Griechenland.

ßoole franeuise d'Athenes. Bulletin de correspondance helle'nique.

Annee 22 (1898) Supplement. Anne"e 23 (1899), No. 7— 12. Athen,
Paris d. J. — Le ciuquantenaire de rtfcole francaiae d'Athenes.

Athen 1899.
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Mittheilungen des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts. Athe-
nische Abtheilung. Bd. 24, H. 4. Bd. 25, H. 1—3. Athen 1899. 1900.

'Afh}v&. EvyyQccinut «fpiotfixör Tf)g iv Afrr\valg 'EattOtrniovtxf)s EtaiqBUig.

T. 1— 12. Athen 1889— 1900.

Holland.

Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetenschappen gevestigd te Amsterdam
voor 1899. Amsterdam 1900.

Verhandelingen d. Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afdeel. Letterkunde.
II. Reekg, Deel 2, No. 3. Afdeel. Natuurkunde. Sect. I. Deel 7,

No. 1— 5. Sect. II. Deel 7, No. 1—3. Amsterdam 1899. 1900.

Verslagen van de gewone vergaderingen der wia- en natuurkundige
afdeeling der Kon. Akad. v. Wetenschappen. Deel 8. Amsterdam
1900.

Verslagen cn mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afdeel.

Letterkunde. IV. Reeks. Deel 3. Amsterdam 1899.

Programma certaminis poetici ab Acad. Reg. discipl. Neerlandica ex
legato Hoenfftiano indicti in annum 1901. — Pascoli, Joh., Sosii

fratreB bibliopolae. Carmen in certamine poetico Hoeufftiano praemio
aureo ornatum. Acced. 7 poemata laudata. Amstelodami 1900.

Revue semestrelle des publications mathematiques. T. 8, P. 1. 2.

Amsterdam 1900.

Archives ne'erlandaises des sciences exactes et naturelles, publikes

par la Societe' Hollandaise des sciences ä Ha r lern. Ser. II. T. 3,

Livr. 3. 4. T. 4 t
Livr. 1. Harlem 1900.

Archives du Musee Teyler. Se*r. IL Vol. 6, P. 5. Vol. 7, P. 1. 2.

Harlem 1900.

Handelingen en mededeelingen vau de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden over het jaar 1899/1900. — Speien van
Cornelis Everaert. üitg. door J. W. Müller en L. Schärpe. Afl. 2.

Leiden 1900. Uitg. vanwege der Maatsch. d. Nederl. Letterk.

Leiden 1899.

Levensberigten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen
van 1 899/1 900. Leiden 1900.

Tijdschrifl voor Nederlandsche taal- en letterkunde, uitgeg. van wege
de Maatsch. der Nederl. Letterkunde Deel 18 (N. F. 10). Afl. 4.

Deel 19 (N. F. 11). Afl. 1. 2. Leiden 1899. 1900.

Nederiandsch kruidkundig; Archief. Verslagen en mededeelingen der
Nederlandsche Botanische Vereeniging [Leiden]. Ser. III. Deel 2,

Stuk 1. Nijmegen 1900.

Programme de la Societe' Batave de Philosophie experimentale de
Rotterdam. 1900.

Aanteekeningen van het verhandelde in de secti^-vergaderingen van het

Provinciaal ütrechtsch Genootschap van kunsten en wetensch., ter

gelegenheid van de algem. vergad. gehouden den 6. Juni 1899.

Utrecht d. J.

Verslag van het verhandelnde in de algem. vergad. van het Provinciaal

Utrechtach Genootschap van kunsten en wetenHeh., gehouden d. 6. Jim.

1899. Utrecht d. J.

1900. I.
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Gelder, H. ran, Geschichte der alten Rhodier. Preisgekrönt u. hrsg. vom
Utrechter Provincial-Verein f. Künste u. Wissenschaften. Haag 1900.

ßijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootachap gevestigd

te Utrecht. Deel 20. 'b Gravenhage 1899.

Werken van het Historisch Genootachap gevestigd te Utrecht, Ser. HI.

No. 10. Amsterdam 1899.

Onderzoekingen gedaan in het Physiol. Laboratorium d. Utrechteche
Hoogeschool. 5. Reeks. I, Afl. 2. n, Afl. 1. Utrecht 1899. 1900.

Italien.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa.

No. 336—359. Firenze 1899. 1900.

Atti e Rendiconti delP Accademia di scienze, lettere ed arti di Aci reale.
N. S. Vol. 9 (1897/98). Memorie della classe d. scienze. Acireale 1899.

Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfeziona-

mento in Firenze. Sezione di filosofia e filologia. No. 27— 32.

Accademia Orientale. No. 2. 5—7. 9— 11. — Sezione di Medicina
e Chirurgia e Scuola di Farmacia. No. 15. 18-— 24. — Sezione di

scienze fasiche e naturali. No. 22—30. — Collezione scolastica.

No. 1. i
a

. 2. 2\ 3—5. 7—9. Firenze 1878— 1900.

Lc opere di Galileo Galilei. Edizione nazionale sotto gli auspicii di

S. Maesta il Re d 1

Italia. Vol. 9. Firenze 1899.

Atti della Fondazione scientifica Cagnola della sua instituzione in poi.

Vol. 17. Milano 1900.

Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e

science morali e polit. Vol. 21 (Ser. III, Vol. 12), Fase. 1.2. — Classe

di science matematiche e naturali. Vol. 18 (Ser. in, Vol. 9),

Fase. 7— 12. Milano 1899. 1900.

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Ser. II, Vol. 32.

Milano 1899.

Societä Reale di Napoli. Rendiconto delle tornate e dei lavori del-
1' Accad. di archeologia, lettere e belle arti. N. S. Anno 13 (1899).

Marz.—Die. Anno 14 (1900) Genn.—Apr. — Atti della R. Accad.
di scienze morali e politiche. Vol. 31. Napoli 1900. Rendiconto
deir Accademia di scienze morali e politiche. Anno 38. 1899.

Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.
N. S. Vol. 15. Padova 1899.

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo. T. 14 (1900), Fase. 1— 5.

Annuario 1900. Palermo d. J.

Giornale di scienze naturali ed economiche, pubbl. p. cura della Societa

di scienze nat. ed econom. di Palermo. Vol. 22. Palermo 1899.

Atti e Rendiconti dell' Accademia medico-chirurgica di Perugia. Vol. 11,

Fase. 1—4. Perugia 1899.

Anuali della R. Scuola normale superiore di Pisa. Vol. 21 (Scienze
fisiche e matein., Vol. 8). Pisa 1899.

Atti della Societa Toscana di scienze naturali residente in Pisa. Me-
morie. Vol. 17. Pisa 1900.

Processi verbali della Societa Toscana di scienze naturali residente in

Pisa. Vol. 12. Lugl. 1899— Lugl. 1900.
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Atti della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, atoriche

e filologiche. Ser. V, P. II. (Notizie degli scavi), Vol. 7, Ag.-Diz.

1899. Vol. 8. Genn.-Ag. 1900. — Rendiconti. Ser. V. Classe di

scienze fisiche, matematiche e uaturali. Vol. 8 (1899), II. Sem.,
Fase. 12. Vol. 9 (19001 [I. Sem.], Fase. 1— 12. II. Sem., Fase. 1— 11.

— Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Vol. 8 (1899),

Fase. 9—12. Vol. 9 (1900), Fase. 1—6. — Rendiconto dell' adu-
nanza solenne del 10. Giugno 1900. Roma d. J.

Mittbeilungen des Kais. Deutschen Archaeologischen Instituts. Römische
Abtheilung (Bollettino deir Imp. Istituto Archeologico Germanico.
Sezione Romana). Bd. 14, H. 3. 4. Bd. 15, H. 1—3. Roma 1899.

1900.

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena. Ser. IV. Vol. 11,

No. 4—10. Vol. 12, No. 1—3. Siena 1899. 1900.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. 35, Disp. 1— 15.

Torino 1 899/1 900.

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino. Ser. II. T. 49.

Torino 1900.

Osservazioni meteorologiche fatte nell' anno 1899 all' Osservatorio della

R. Universita di Torino. Torino 1900.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. T. 56 (Ser. VII,

T. 9), Disp. 8—10. T. 57 Suppl. T. 58 (Ser. VTTI, T. 1 >. T. 59, Disp. 1. 2.

Venezia 1897—99.

Concorsi a premio del R. Istituto Veneto. Venezia 1900.

Memoire del R. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti. Vol. 26,

No. 3—5. Venezia 1899.

Rumänien.

Buletdnul Societatii de seiinte fizice (Fizica, Chimia si Mineralogia) din

Bucaresci-Romänia. Anul 1, No. 5. 6. Anul 8, No. 6. Anul 9,

No. 1—4. Bucuresci 1892. 99. 1900.

Russland.

Bidrag tili kännedom of Finlands Natur och Folk, utg. at' Finska
V etensk.-Soc. Haftet 57— 60. Helsingfors 1898— 1900.

öfvereigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. 40—42.
Helsingfors 1898. 190er.

Fennia. Bulletin de la Socie'te de geographie de Finlaudc. 14. 15.

Helsingfors 1897—99.

Meddelanden af Geografiska Föreningen i Finland. 5. Helsingfors 1900.

Finlands Geologiska Undersökning. Kartblad 35 (med Beskrifning).

Kuopio 1899.

Bulletin de la Societe physico-mathematique de Kasan. Ser. II. T. 9,

No. 3. 4. T. 10, No. 1. Kasan 1899. 1900

Ucenyja Zapiski Imp. Kasanskago Universiteta. 1899, No. 9— 12. 1900,

No. 1—4. 11. Priloz. za 1900 [1—4). Godicnyi Akt. Imp. Kasansk.

Universiteta. 1900. Kasan d. J.

Universitetskija Izvestija. God 39, No. 5. 9—12. God 40, No. 1— 5.

Kiev 1899. 1900.

b*
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Bulletin de la Socie"te" Impe*r. des Naturalistea de Moscou. Armee 1899.

No. 1—4. Mogcou 1899. 1900.

Ucenyja Zapiski Imperatorskago Moskovskago Universiteta. Otdel

istoriko - filolog. Vyp. 12. 26. 0. fisiko -matemat. V. 14 — 16.

Moskva 1899.

Observation« faites a l'Observatoire mete*orologique de PUniversite

Impdr. de Moscou. Dec. 1898— Aout 1899.

Bulletin de l'Academic Imp. de» sciences de St. Petersbourg. Ser. V.

T. 10, No. 5 T. 11, No. 1—5. T. 12, No. 1. St. Petersbourg

1899. 1900.

Memoire» de PAcademie Imperiale des sciences de St. Petersbourg.

Ser. VIII. Cl. phvB.-mathem. Vol. 8, No. 6—10. Vol. 9, No. 1—9.
Vol. 10, No. 1—6.'— Cl. hist.-phüol. Vol. 3, No. 6. Vol. 4, No. 1—8.
St. Petersbourg 1899. 1900.

Annales de PObservatoire physiquc central, publ. par. M. Rykatchetc.

Anntfe 1898, P. 1. 2. St. Petersbourg 1899. — Histoire de FOb-
servatoire physique central 1849— 1899. P. 1. ib. 1900.

Oomite geologique, St. Petersbourg. Bulletins. T. 18, No. 3— 10. —
Memoirea. Vol. 7, No. 3. 4. Vol. 9, No. 5. Vol. 15, No. 3. St. Peters-

bourg 1899.

Acta Horti Petropolitani T. 15, Fase. 2. T. 17, Fase. 1. 2. S. Peter-

burg 1898. 99.

Fischer von Waidheim, A. A., Istoriceskij ocerk Imp. S. Peterburgsk.
Botaniceskago sada 1873— 1898. S. Peterburg 1899.

(todicnyi Akt Imp. S. Peterburgsk. Universiteta za 8. Februar 1900.

S. Peterburg.

Obozrenie prepodavanija nauk v Trap S. Peterburgsk. Universiteta na.

1900/01.

Zapiski istoriko-philolegiceskago Fakulteta Imp. S. PeterburgBkago Uni-
versiteta. Cast 23, 1. 49. 50, 1. 52. 53 54, 1. 55. S. Peterburg 1898.

99- 1900.

Vizantijskij vremennik (Bvtavxivä Xqovixü), izdavaeinyi pri imp. Akad.
nauk. T. 6, Vyp. 3. 4. T. 7, Vyp. 1—3. S. Peterburg 1899 1900.

Tachebychef, V. L., Oeuvres, publ. par les soins de A. Markoff et

N. Sonin. T. 1. S. Petersbourg 1899.

Arbeiten deB Naturforscher -Vereins zu Riga. N. F. H. 8. 9. Riga 1899.

Correspondenzblatt des Naturforscher -Vereins zu Riga. Jahrg. 42. 43.

Riga 1899. iqoo.

Schweden und Norwegen.

Bergens Museum. Aarbog for 1899. 1900 — Aaraberetning for 1899.

Bergen 1900.

Sars, G. O. An Account of the Crustacea of Norway. Vol. 3, P. i — 10.

Bergen 1899. 1900.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet iChristiania. Aar 1899, 2—4.

Christiania d. J.

Skrifter udgivne af Videnakabsselskabet i Christiania. Math, naturvid. Kl.

1899, No. 1. 5. 8. 9. 1900, No. 1—4. Hist.-filoB. Kl 1899, No. 5.

1900, No 1— 5. Kristiania d. J.
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Jahrbuch des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1898. 99.

Christiania 1899. 1900.

Den Norske Nordhavens Expedition 1876— 78. 25—27. Zoologi. Chri-

stiania 1900.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. 20, H. 3. 4. Bd. 21,

H. 1— 3. Kristiania 1897. 99-

Det Kon. Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for 1897/98.

Kristiania 1899.

Ry^h, O., Norske Gaardnavne. Bd. 1— 3. Kristiania 1898. 99.

Buna, A. (Tu*., Dokumenter og studier vedr0rende den Lutherske
Katekismus' historie i Nordens Kirker. Univ.-Progr. for 1899 udg.

af Sigurd Ödland. Christiania 1899.

Norway. Official Publication for the Paris Exhibition 1900. Kristiania

1900.

Kung. Vetenskaps- och Vitterhets Samhälles Handlingar. 4. Föjjd. 2.

Göteborg 1899.

Acta UniverBitatis Lundensis. Lunds Universitets Ars-Skrift. T. 3s.

(1899) I. N.

Acta mathematica. Hsg. v. G. Mittag- Leffler. 23, 1—4. 24, 1. 2. Stock-
holm 1899. 1900.

Bihang tili Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bd. 25.

Stockholm 1900.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd. Bd. 32.

Stockholm 1899/1900.

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademien« Förhandlingar. Aarg. 56.

(1899.) Stockholm 1900.

Meteorologiska Jakttagelser i Sverige utg. af Kongl. Svenska Vetens-

kaps- Akademien. Bd. 36 (Ser. II, Bd. 22). Aarg. 1894. Stock-

holm 1899.

Entomologisk Tidskrift utg. af Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Arg. 20 (1899). Stockholm d. J.

Lindmati, C. A., Vegetationen i Rio Grande do Sul. Utg. med understod

ur Kgl. Vetenskaps Akademicng Hegnellska fonder. Stockholm 1900.

Xordstedt , C. F. O. , Index Desmidiacearum citationibus amplissimis

atque Bibliographia. Opus subsidiis et ex aerario Regni Suecani

Lundae et Berolini 1896.

Nova Acta Reg. Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. HI Vol. 18, 2.

Upsaliae 1900.

Bulletin of the Geological Institution of the University of üpsala
Vol. 4, P. 2, No. 8. üpsala 1900.

Bulletin mensuel de l'Observatoire m^te'orologique de rüniversite' d'Upsal.

Vol. 31 (1899). Upsal 1899/1900.

Eranos. Acta philologica Suecana. Ed. Vil. Lundström Vol. 3, Fase. 4.

Vol. 4, Fase. 1. Upsaliae 1 899/1 900.

Skrifter utgifh af Kongl. Humanistiska Vetenskaps-samfundet Bd. 3. 6.

üpsala. Leipz. 1892. 1900.

Urkunder rörande Stockholms historia. 1. Stockholms stads privilegiebref

1423—1700. H. 1. Stockholm. Upsala 1900.

Scientiar. Holmiae collatis editum.
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Schweiz.

Jahresverzeichniss der Schweizerischen Universitätsschriften 1 899/1 900.

Basel 1900.

Neue Denkschriften der Allgem. Schweizer. Gesellschaft f. d. gesammten
Naturwissenschaften. Bd. 33,11. 36. 37. Basel 1898— 1900.

Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kantons
Aargau. Bd. 28. Aargau 1900.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. von der Histor. u
Antiquar. Gesellschaft in Basel. N. F. Bd. 5, H. 3. Basel 1900.

24. Jahresbericht der Histor. u. Antiquar. Gesellschaft in Basel. Vereinsj.

1898/99. Basel 1899.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. 12,

H. 2. 3. Basel 1899. 1900.

Jahresbericht der NaJturforschenden Gesellschaft Graubundens. N. F.

Jahrgang 43 (1899/1900). Chur 1900.

Index lectionum in univers. Friburgensi per mens. aest. 1900 et per
mens. hiem. 1900/01. — Behörden, Lehrer u. Studenten. Wintereem.
1899/1900. Sommersem. 1900. Friburgi Helvet.

Collectanea Friburgensia. Fase. 9. Friburgi 1900.

Bise, E., Discours prononce" a l'occasion de l inauguration des coure
de 1 899/1 900.

Memoire» de la Socie*te" de physique et d'histoire naturelle de Gcneve.
T. 33, P. 3. Geneve 1900.

Anzeiger für Schweizerische Alterthumskunde. Hrsg. vom Schweizerischen
Landesmuscum. N. F. Bd. 1, No. 4. Bd. 2, No. 1. 2. Zürich
1899. 1900.

Schweizerisches Landesmuseum. 7. u. 8. Jahresbericht (1898. 99K —
Die Wandmalereien in der Waffenhalle des Schweizerischen Landes-
museums. Zürich 1900.

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. 44,
H 3. 4. Jahrg. 45, H. 1.2.- Neiyahrsblatt a. d. J. 1900 (102. Stück\
Zürich d. J.

Serbien.

Srpska kralj. Akademija. Glas. 57. 58. Godisnjak. 12 (1898). — Spo-
menik. 34. 36. 37. Beograd 1898—1900.

Pärovich, N. C. S., Essai de bibliographie fran«,aise sur les Serbes et

les Croates 1544— 1900. Belgrad 1900.

Nordamerika.

Transactions and Proceedings of the American Philological Association.
Vol. 30 (1899). Boston d. J.

Journal of the American Oriental Society. Vol. 16, No. 2. Vol. 20, No. 2.

New Häven 1896. 99.

Bulletin of the Geological Society of America. Vol. io. Rochester 1899.

Maryland Geological Survey. Vol. 3. — Maryland Weather Service.

Vol. 1. Balti more 1899.

Johns Hopkins l'nivcrsity Circulars. No. 142. 143. Baltimore 1899. 1900.
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American Journal of Mathematics pure and applied. Publ. under the

auspices of the Johns Hopkins University. Vol. 21, No. 3. 4. Vol. 22,

No. 1. Baltimore 1899. 1900.

American Journal of Philology. Vol. 20, No. 1—4. Baltimore 1899.

American chemical Journal. Vol. 21, No. 6. Vol. 22. Vol. 23, No. 1—4.
Baltimore 1899. 1900.

Memoire from the Biological Laboratory of the Johns Hopkins Uni-
versity. 4, 4. Baltimore 1900.

24. Annual Report of the President of the Johns Hopkins University.

1899. Baltimore.

Johns Hopkins Univeraity Studies in historical and political science.

Ser. XVII, 6—12. Ser. XVTII, 1— 4. Baltimore 1899. 1900.

Proceedings of the American Academy of arts and sciences. Vol. 35,
No. 4—27. Vol. 36, No. 1—8. Boston 1899. 1900.

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. 29, No. 1—8.
Boston 1899.

Bulletin of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College,

Cambridge, Mass. Vol. 35, No. 7. 8. Vol. 36, No. 1-4. Vol. 37,
No. 1. 2. Cambridge, Mass. 1899. 1900.

Memoirs of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College,

Cambridge, Mass. Vol. 23, 2. Vol. 24. Cambridge, Mass. 1899.

The Chicago Academy of science. Bulletin of the Natural History
Survey. No. 3, 1. Chicago 1898.

The John Crerar Library. 5. Annual Report for 1899. Chicago 1900.

Field Columbian Museum. Publications. No. 40—44. 46—50. Chicago

1899. 1900. — The birds of eastern North-America P. 2. ib. 1899.

Publications of the Yerkes Observatory of the University of Chicago.

Vol. 1. Chicago 1900.

Colorado College Studies. Vol. 8. Colorado Springs 1899.

Jowa Geological Survey. Vol. 10. Des Moines 1900.

The Journal of comparative Neurology. Ed. by C. L. Herrick. Vol. 9,

No. 3. 4. Vol. 10, No. 1—3. Granville 1899. 1900.

The Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of

science. Vol. 10. P. 1. Halifax 1899.

Transactions of the American Mathematical Society. Vol. 1, No. 1—3.
Lancaster and New York 1900.

The Kansas University Quartcrly. Ser. A. Vol. 8, No. 4. Lawrence 1899.

Bulletin of the University of Kansas. Vol. 1, No. 1. 2. Lawrence 1900.

Annual Bulletin on Mineral Resources of Kansas for 1898. Lawrence 1899.

Boletin del Instituto geologico de Mexico. No. 12. 1899.

Memoria s de la Sociedad cientifica „Antonio Alzate". T. 12, Cuad. n. 12.

T. 13 (14!), Cuad. 1— 12. Mexico 1899. 1900.

The Geological and Natural History Survey of Minnesota. The 24. Report
for 1895—98. Minneapolis 1899.

Publications of the Lick Observatory [Mount Hamilton). Vol. 4.

1900. Sacramento.

Annais of the New York Academy of sciences. Vol. 12, No. 2. 3.

New York 1899. 1900.
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Memoire of the New York Academy of sciences. Vol. 2, P. 1. An-
thropology I. New York 1900. — Charter, Order and Court,

Constitution and By Laws of the New York Academy of sciences.

1899.

Memoirs of the American Museum of Natural History. Vol. 2, 1, 3—6.

Vol. 4, 1. New York 1899. 1900.

Bulletin of the American Geographical Society. Vol. 31, No. 5. Vol. 32,

No. 1—4. New York 1899. 1900.

American Journal of Archaeology. N. S. Vol. 3, No. 4—6. Vol. 4,

No. 1—3. Norwood Mass. 1899. 1900.

Proceedings and Tranaactions of the R. Society of Canada. Ser. II.

Vol. 5. Ottawa 1899.

Geological Survey of Canada. Annual Report. N. S. Vol. 10. Ottawa
1899. — Maps No. 652. 654. — Preliminary Report of the Klondike
Gold Fields. Ottawa 1900.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 1899,

P. 3. 1900, P. 1. 2. Philadelphia d. J.

Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia.

Vol. 38, No. 159. 160. Vol. 39, No. 161. 162. Philadelphia 1899. 1900.

— Memorial Volume I. — Brinton Memorial Meeting. Report of

the Memorial Meeting held under the au.spices of the American
Philosophical Society in honor of the late Dan. Garr. Brinton.

Philadelphia 1900.

Transactions of the American Philosophical Society held at Philadelphia,

for promoting useful knowledge. N. S. Vol. 20, P. 1. Philadelphia

1899.

Boletin de Estadfstica del Estado de Puebla. Epoc. 2. No. 18—29.

Puebla 1899. 1900.

Observatorio meteorologico del Estado de Puebla. Resumen corre-

spondiente a cada dia. 1898. 1899. 1900, Ener. et Febr. — Pronostico
dado para el anno de 1899.

Augustana Library Pnblications. No. 2. Rock Island, III. 1900.

The Transactions of the Academy of science of St. Louis. Vol. 9,

No. 6. 8. 9. Vol. 10, No. 1—8. St. Louis 1899. 1900.

Transactions of the meetings of the Kansas Academy of science. Vol. 16

(1897/98). Topeka 1899.

The University Geological Survey of Kansas. Vol. 5. Topeka 1899.

Proceedings of the Canadian Institute. Vol 5, P. 1. N. S. Vol. 2, P. 3.

Toronto 1900.

Transactions of the Canadian Institute. No 11. 12. (Vol. 6, P. 1. 2.)

Toronto 1899.

University of Toronto Studies. Hist. Ser. I. Vol. 4. Ser. II. Vol. 1,

1>- 77— f 55 - Physiolog. Ser. No. 1.2. — Psycholog. Ser. No. 2.3.

Toronto 1899. 1900.

Tufts College Studies. No. 6. Tufts Coli., Mass. 1900.

Illinois State Laboratory [UrbanaJ. Bulletin. Vol. 1. No. 1. 2.

Bloomington 1876. Index to Vol 1. Vol. 2, Art 2. 5. 7. 8. Vol. 3.

Peoria 1886—95. Vol. 4. Springneid 1892—97. Vol. 5, Art. 1— 11.

Urbana 1897 1900.
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Memoire of the National Academy of sciences. Vol. 8. Mem. 4.

Washington 1899.

Bureau of Education. Report of the Commissioner of education for

the year 1897/98. Vol. 1, P. 1. Vol. 2. 1898/99. Vol. 1. Washington
1899. 1900

V. S. Department of Agriculture. Division of Biological Survey.

Bulletin. No. 12. 13. North American Fauna. No. 17—19. — Year-
book of the U. S. Department of Agriculture 1899. Washington
1898. 99.

Smithsonian Miscellaneous Collections. No. 856. 1 173. Washington 1899.

Report of the U. S. National Museum. P. 1. Washington 1899.

Report of the Superintendent of the U. S. Naval Observatory for 189^/99.

Washington 1899.

T. S. Coast and Geodetic Survey. Bulletin. No. 40. 2. ed. Washington
1900.

Report of the Superintendent of the V. S. Coast and Geodetic Survey,

showing the progress of the work from July 1, 1897, to June 30, 1898.

Washington 1899.

Bulletin of the U. S. Geological Survey. No. 150—162. Washington
1898. 99

Monographs of the U. S. Geological Survey. Vol. 32, 11. 33. 34. 36—38.
Washington 1899.

Annual Report of the U. S. Geological Survey to the Sccretary of

the Interior. 19. 1897/98, P. II. IU. V. 20. 1898/99, P. I. VT.

Washington 1899. 1900.

Südamerika.

Anales de la Sociedad cientifica Argentina. T. 48, Entr. 6. T. 49. 50,

Entr. 1—4. Buenos Aires 1899. 1900.

Primera Reunion del Congreso cientifico latino Araericano. I—IV.

Buenos Aires 1898.

Anales del Museo nacional de Montevideo. Tom. 2, Fase. 12.

Tom. 3, Fase. 13—16. Montevideo 1899. 1900.

Annuario publicado pelo Observatorio do Rio de Janeiro para 0

anno de 1900. (Anno 16.) Rio de Janeiro 1900.

Boletim mensal do Observatorio do Rio de Janeiro de 1900. Jan.—Abril.

— Cruls, L., Methodo para determinar as horac das occulta^öes

de estrellas pela Lua. Rio de Janeiro 1899.

Actes de la Socie'te scientinque du Chili. T. 8, Livr. 5. T. 9, Livr. 4. 5.

T. 10, Livr. 1. 2. Santiago 1899.

Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen Vereins zu Santiago.

Bd. 4, H. 1. Santiago 1899.

Asien.

Notulen van de algemeene en directie vergaderingen van het Bata-
viaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Deel 36, Afl. 3

Deel 37, Afl. i 2. 4. 5. Deel 38. Afl. 1. — Register over de jaren
1889—98. Batavia 1899. 1900.
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Die Triangulation von Java, ausgeführt vom Personal des geographi-
schen Dienstes in Niederländisch-Ost-Indien. Abth. 6. Bearb. von

A. C. Oudemam. Haag 1900.

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, uitgeg. door het
Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Deel 41,

An. 5. 6. Deel 42, An. 1—6. Batavia 1899. 1900.

Verhandelingen van het Batav. Genootschap van kunst. en wetensch.
Deel 51, St. 2—4. Batavia, 's Hage 1899. 1900. — Taalkaart van
de Minahasa. s. 1. e. a.

Dagh-Register, gehouden int Casteel Batavia. Uitgeg. door het Batav.

Genootsch. van kunsten en wetensch. Ann. 1636. 1672. 's Gravcn-
hage 1899.

Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie
,

uitgeg. door de
Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie. Deel 59
Ser. X, Deel 3. Batavia 1900.

Observations made at the Magnetical and meteorological Observatory
at Batavia. Publ. by order of the Government of Netherlands
India. Vol. 21. 1898 and Supplein. Batavia 1899. Regenwaar-
nemingen in Nederl. Indie. Jaarg. 20. ib. 1899.

Kohler, lt., Illustration« of the Shallow-Water Ophiuroidea collected

by Uie R. Indian Marine Survey Ship Investigator. Calcutta 1900.

Watt, Geo., Memorandum on the Organization of Indian Museums
(Calcutta 1900).

Imperial University, Japan. Calendar for the year 2559/60 (1899/1900).
Tokyo 1899.

The Journal of the College of science, Imp. University, Japan. Vol. n, 4.

Vol. 12, 4. Vol. 13, 1. 2. Tokyo 1899. 1900.

Mittheilungen aus der medicinischen Facultüt der Kais. Japan. Uni-
versität. Bd. 4, No. 6. 7. Tokio 1899. i9°°-

Australien.

Journal and Proceedings of the R. Society of New South Wales.
Vol. 33 (1900). Abstract of Proceedings! Sept.—Dec. 1899. Mai.
Jun. 1900.

2. Einzelne Schriften.

Basforth, Francis, A second Supplement to a revised aecount of the
experiments made with the Basforth Chronographe. Cambridge 1900.

BoJlack, Leon, Grammaire abrdge de la Langue Bleue. Paris 1899. —
Kurzgefasste Grammatik der Blauen Sprache. Ebd. 1900.

Cauchy, Augustin, Oeuvres completes. Ser. II. T. 4. Paris 1900.

Cricr.z, Theod., Essai sur l'equidistance. Bucarest 1900.

Holitscher^PhU., Giordano Bruno. Historisches Drama. Stuttgart o. J.

Kövesligethy, Ji. de, The physical meanig of the star-magnitude. S.-A.

Chicago 1900.

Maccari, L., La poesia civile d'Orazio e il Carmen saeculare. Ürbino 1900.
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Briefe von Johannes Müller an Anders Retzius von dem Jahre 1830
bis 1857. Stockholm 1900.
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SITZUNG VOM 3. FEBRUAR 1900.

Herr Ratzel legte vor eine Fortsetzung seiner Arbeit „Der Ursprung

und die Wanderungen der Völker geographisch betrachtet*' : „II. Geo-

graphische Prüfung der Thatsachen über den Ursprung der Völker

Europas; 4 -

Herr Lirsius: „Beitrüge zur pindarischen Chronologie".

J. H. Lipsius: Beiträge zur pindarischen Clmmologie.

Von den neuen Bruchstücken griechischer Litteratur, mit

denen Grenfell und Hunt uns jüngst wieder im zweiten Bande

der Oxyrhynchus Papyri beschenkt haben, ist das werthvollste ein

Blatt mit zwei Columnen einer Olympionikenliste, das die Her-

ausgeber in die Mitte des dritten Jahrhunderts n. Chr. setzen.

Es sind nur sieben Olympiaden, aus denen die Sieger in dreizehn

Kampfarten verzeichnet sind, auf der ersten Columue Ol. 75— 78

I480—468), auf der zweiten Ol. 81— 83 (456—448); mit An-

fang und Ende der Columnen sind auch die Hälfte der Sieger-

namen von Ol. 75 und einzelne Namen von Ol. 78. 81. 83 ab-

gerissen. Aber jene Olympiaden fallen glücklicher Weise gerade

in die Zeit, in der Pindar und Bakchylides ihre Epinikien dich-

teten. Robert, dem es vergönnt war, mehrere Monate vor Aus-

gabe des Bandes die Liste in einer Abschrift und dann in den

Aushängebogen zu benutzen, hat im letzten Hefte des Hermes

(XXXV S. 141 ff.) eine umfassende Untersuchung über den schönen

Fund veröffentlicht, in der er ihn nicht nur allseitig commentirt

und seine Lücken ergänzt (auch die linke und rechte Seite des

Blattes sind abgerissen und es fehlen darum von den Sieger-

namen der ersten Columne die Anfangsbuchstaben, in ein paar

Zeilen die Namen ganz), sondern zugleich die Folgerungen für

die Litteratur- und namentlich die Kunstgeschichte zu ziehen

unternimmt und die viel erörterte Frage über die Ordnung der

olympischen Spiele mit Hilfe des Verzeichnisses zu lösen ver-

Phil-hUt. ClMie 1900 1



2 J. H. Lipshü:

sucht. Meine Aufgabe habe ich darauf beschränkt, die neu er-

schlossene Quelle für die Chronologie der pindarischen Siegeslieder

auszunutzen, gleichzeitig aber zu deren Revision die Belehrung

zu verwerthen, die wir aus den vor drei Jahren gefundenen Ge-

dichten von Bakchylides gewinnen. Zuletzt durfte die Reihen-

folge der einzelnen Agone in den olympischen Festspielen nicht

unbesprochen bleiben, da ich den Ergebnissen vou Robert nicht

beipflichten kann.

Die festen Marksteine für die Chronologie der pindarischen

Gedichte liegen bekanntlich in den überlieferten Daten der Siege,

zu deren Verherrlichung sie bestimmt sind. Wenigstens für die

olympischeu und pythischen Oden sind diese Daten in unsern

Scholien erhalten, für die Tsthmien und Nemeen lagen schon dem

Didymos keine vollständigen Siegerlisten mehr vor und darum

wird nur eine einzelne Nemeas (zu N. 7) genannt, wohl aus

dem älteren Commentar des Asklepiades , für den eine andere

Notiz die Benutzung solcher Listen wahrscheinlich macht. 1

) Da

aber die Zeitangaben mit Zahlbuchstaben gemacht wurden, waren

sie leicht der Verschreibung ausgesetzt und weisen darum in den

verschiedenen Handschriften Abweichungen auf, die Unsicherheit

in der Zeitbestimmung gerade der wichtigsten olympischeu Oden

zur Folge gehabt haben. Von um so grösserem Werthe ist es

deshalb, dass uns jetzt wenigstens für einen Theil dieser Oden

durch eine andere zuverlässige Quelle die Möglichkeit der Controlle

geboten wird.

Zunächst finden für zwei Oden die in den Scholien ohne

Abweichung überlieferten Zeitangaben durch das Olympioniken-

verzeichniss directe Bestätigung, für O. 4 auf den Wagensieg von

Psaumis Ol. S2-) und für O. 12 auf den Sieg des Ergoteles im

Dolichos Ol. 77. Für drei andere Gedichte stehn sie mit ihm

wenigstens nicht in Widerspruch, da sie in die Olympiaden sich

einordnen, die in die Lüeke zwischen den beiden Columnen des

1) Vgl. CmiisT Sitzungsber. d. Bayr. Ak. d. Wiss. 1889 S. 24 ff.

Asklcpiades ist doch wohl der Myrleauer, jedenfalls nicht der Tragileer,

wie Höckh annahm. Ein andrer Irrthum Bückhs, der Pindarerklärer

Chkv8ipp Bei mit dem Stoiker identisch, wogegen jüngst A. Köuti:

N. Rhein. Mus. LV S. 131 ff. geschrieben hat, ist schon von Akonis in

seiner Dissertation XQvßinnog ypa/ifi«nxo? (Jena 1885) widerlegt.

2) Dass Zu\i\üv im Papyrus aus Wttvyuoi verderbt ist, kann nach

dein oben Gesagten nicht bezweifelt werden.
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Papyrus fallen. Es gilt dies für 0. 7 auf Diagoras Sieg im

Ringkampf Ol. 79, 0. 8 auf Alkimedons Sieg im Knabenringen

Ol. 80, endlich 0. 13 auf Xenophons Doppelsieg im Stadion und

Pentathlon Ol. 79. Aber auch für jene zwei Gedichte liefert die

neue Quelle noch weiteren Ertrag. Zu 0. 4 geben die Hand-

schriften in der Ueberschrift den Zusatz &q(ucu oder farcoig, und

die gleiche Angabe macht Schol. A zu V. 19. Trotzdem galt

durch Böckbs Erörterung für ausgemacht, dass das Epinikion dem

gleichen Siege des Psaumis mit dem Maulthiergespann gelte, wie

0. 5. Und Recht hatte er ohne allen Zweifel darin, dass V. 16

luxXu (ikv TQOtpaig iroipov Tnmov nicht gegen diese Auffassung,

V. 14 6xi(ov (xwftog) eher für sie spricht. Ein Bedenken gegen

Böckhs Ergebnisse äusserte nur Behgk, ohne ihm Folge zu geben.

Aber auch hierin giebt die Siegerliste nun den alten Erklärern

gegen die Neueren Recht. Ein Anderes lernen wir für Ergoteles

von Himera, dessen Sieg in Ol. 77 feststeht. Sein zweiter olym-

pischer Sieg, dessen Pausanias VI 4, 11 gedenkt, schien für

01. 79 durch Schol. A bezeugt 'OXvfimdda yttv ivixifiev o£' xai

xr\v fijijs o&\ Ilv&iccda dt xf' xal "Ja&iiia Ofiotag und wird so

von Robert S. 173 angesetzt. Aber dass in der Notiz ein Fehler

untergelaufen ist, beweist xi\v £|»Jc, das nur die folgende Olym-

piade bezeichnen kann. Sie stellte darum Mommsen her mit

seiner Correctur orf ('OAvfwrtaäa^. Aber auch diese wird durch

den Papyrus widerlegt, der an der für Ergoteles in Anspruch

genommenen Stelle vielmehr den Namen eines Lakoniers hat, von

dem nur die Endsylben (irjäi}g erhalten sind. Zu einem andern

Ziele führt das Scholion, in dem, wie ich durch freundliche Mit-

theiluug von Dr. Dreki'p weiss, die Vaticani BH und die Medicei

DEF übereinstimmen og irfwvfoctTO o£' 'OAvpatada aal ttjv Ijjjjs

Ilv&iccdcc x#'. Das darf man nun nicht mehr mit Mommsen

corrigieren, sondern im Wesentlichen wird Böckh das Rechte

schon getroffen haben, wenn er in dem ersteren Seholion schreibt

x«l xriv i^g xO' Tlv&idö«, <IMuc8a> de <x«i> xe'. Damit ist

ein Doppeltes gewonnen. Einmal dass von den zwei pythischen

Siegen des Ergoteles, die Pindar selbst V. 18 x«l dig in Tlvfrovog 1

)

und Pausanias bezeugen, der zweite erst hinter den ersten olym-

1) Ganz willkürlich ist die Aendening von Boknkmann Jahreab.

XL1I S. 78 dlg x«i, der selbst L. Schmidt Quaestionis de Pindaricorum

carminum chronologiu supplementura alterum p. VI beizustimmen ge-

neigt war.

1*
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pischen fällt, das Gedicht also zunächst durch jenen veranlasst

und von Aristophanes unter die Olympien nur wegen der höhern

Bedeutung dieser Spiele eingereiht ist, wie schon Bekgk ver-

muthete. 1

) Der gleiche Sachverhalt wird sich uns hald für das

Epinikion des Epharmostos ergehen. Und ebenso feiert ja auch

Isthm. 7 zugleich einen isthmischen und einen nemeischen Sieg

des Kleander von Aigina, ist aber mit Recht unter die Isthniien

gestellt. Denn nach dem, was wir heute über die Zeit beider

Feste wissen, müssen wir um das Gedicht möglichst nahe an die

thebanische Katastrophe heranzubringen, den isthmischen Sieg in

das Frühjahr von Ol. 75, 2 (478), den nemeischen in den Sommer-

desselben Olympiadenjahrs (479) setzen.
2
) Des Ergoteles zweiten

olympischen Sieg aber empfiehlt es sich, wenn wir an dem über-

lieferten Datum des ersten pythischen Siegs (xt ) nicht rütteln

wollen, möglichst nahe an den ersten zu rücken; der Ansatz auf

Ol. 79 darf also wenigstens hohe Wahrscheinlichkeit für sich in

Anspruch nehmen. Der zweite Gewinn aber, den wir für später

uns merken wollen, ist der, dass die bestrittene Gleichung Pyth.

29 = Ol 77, 3 zu vollem Rechte besteht.

Von noch grösserer Wichtigkeit sind die Entscheidungen,

die der neue Fund da gebracht hat, wo die Scholienüberlieferung

schwankt. Dies gilt zuniichst für den Wagensieg des Theron

von Akragas, zu dessen Feier 0. 2, zu dessen Nachfeier am
Theoxenienfest 0. 3 gedichtet ist.

3
) In den Scholien zu 0. 2, 168

und 166 wird der Sieg in Ol. 76, zur Ceberschrift in Ol. 77

gesetzt. Doch war man nach den Darlegungen von Böckh und

1) Der freilich dt? auf zwei gleichzeitige Siege im Stadion und
Diaulos (1. Dolicbos) deuten wollte, was gegen Pindars Sprachgebrauch,

wie gegen das Zeugniss des Pausanias gleichennaassen streitet.

2) So auch Christ, der nur für die Nenieen zwischen Ol. 75,2 und

74,4 die Wahl offen lässt.

3) Nur unter dieser Voraussetzung, wie sie die alte Ueberschrift

tlf Sko&vui au die Hand giel>t, wird die Ode in ihren Doppel-

beziehungen auf die Dioskuren und den Wagensieg verständlich.

De Jon-gh und Bastukn Quo tempore et cousilio Pindarus carnien

Olynipicum secundum et tertium coraposuerit (Münster 1883) sprechen

freilich jenem Titelzusatz die Glaubwürdigkeit ab. Aber dass Aristarch

nichts von ihm wusste, folgt mit nichten aus dem Scholion, das ihn nur
den Erklärern gegenüberstellt, die Theron den Sieg gerade zur Zeit

der Theoxenieit gewinnen Hessen, l'eber ruvxctv iogräv V. 34 hat schon

Bückii weit richtiger geurtheilt als L. Sciimjht im Banne seiner hier

wie anderwärts gleich unglücklichen Fiction einer poetischen Epistel.
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Bekuk 1
) so ziemlich darin einig geworden, dem ersten Datum

den Vorzug zu geben, dessen Richtigkeit sich nun bestätigt hat.

Umgekehrt steht die Sache betreffs der Zeit des Siegs von Hage-

sidamos aus dem unteritalischen Lokroi im Knabenfaustkampf,

dem 0. 10 und Ii gelten, über deren Verhältniss zu einander

unten in anderem Zusammenhange zu reden ist. Die richtige

Datirung der scholia Arabrosiana auf Ol. 76 fand erst an Christ

( 1 896) einen Fürsprecher, der aber Sieg und Preisgedicht (10)

irrig in das gleiche Jahr rückte; die Früheren und am ent-

schiedensten Bekgk setzten mit den scholia Vaticana den Sieg

zwei Olympiaden zu fiüh an. Besonders interessant aber ist die

Entscheidung für O. 9 auf Epharmostos von Opus, die schon die

englischen Herausgeber gewürdigt haben. Neben dem olympischen

Sieg des bewährten Ringers gedenkt der Dichter gleich im Ein-

gang und dann wieder V. 17 seines Erfolgs in den Pythien.

Die Zeitbestimmung für beide im Scholion zu V. 17 ist verderbt:

tvinrflt öl 6 'EcpuQtioarog neu 'OXvfutut a>c it-Qoeim xcu Ilv&ice oy'

^Olvfimädt— xal yetq IIx&ui ivUr\Gtv ö 'EcpctQftoötog xr\v X' Tlv&tuda.

So im Wesentlichen übereinstimmend nach Drerups Mittheilung

BDEFH, nur dass F am Schluss 'OXvftmada schreibt; dagegen

hat A rr}v Xy' rivdtuö«. Da Ol. 73 mit Py. 30 nicht zusammen-

zubringen ist, schrieb Hermann 01/ *OAvfi?w«dt, Böckh dafür auch

an der ersten Stelle Xy' Tlv&tudti nach seiner Zählung der Py-

thiaden glich er Py. 33 mit Ol. 80, 3 und setzte den olympischen

Sieg in Ol. 81, die der Medie. F zur Ueberschrift angiebt (vtxij-

aavzi rrji/ na' 'OXvfimudci), wilhrend nach Hermanns Aenderung,

die schon um ihrer Leichtigkeit willen den Vorzug verdiente, der

pythische Sieg als der spütere anzusehen ist. Denn man musste

nach ihr, anders als Heumann selbst sie verstand, die Datirung

auf beide Siege erstrecken. Dies findet nun durch die neue Sieger-

liste willkommene Bestätigung, die Epharmostos in Ol. 78 auf-

führt.
2
) Die Sache liegt also hier genau ebenso, wie wir es vor-

1) Mit sonderbarem VerRehen nennt Christ als Vertreter der

Datirung auf Ol. 77 Bkkgk, während er selbst sie noch in den Sitzungs-

berichten der Bayr. Akad. d. \Vis*. 1888 S. 381fr. eifrig gegen Bkrok
verfochten hatte.

2) Für die spätere Ansetzung der Ode war namentlich L. Schmidt

eingetreten, der in ihr unverkennbare Spuren vom Altwerden Pindars

fand — ein lehrreiches Exeiupel, wie grosse Vorsicht gegenüber solchen

immer .mehr oder weniger Hubjectiven Gründen geboten ist.
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hin für den Fall des Ergoteles gefunden haben. Die Feier des

Ephannostos, für die Pindar sein Epinikion gesendet hat, gilt

nicht, wie man aus dem Eingang zu folgern versucht war, zu-

nächst dem olympischen Sieg, sondern zugleich dem späteren

pythischen und war wohl in Beziehung gesetzt zu einem Feste

des Landesheros Aias, wie man dies aus den Schlussworten der

Ode schon längst entnommen hat. Und noch in zwei anderen

Punkten gehen beide Fälle parallel. Erstens darin, dass die ge-

sicherte Zeitbestimmung auch der neunten Ode eine für die Zäh-

lung der Pythiaden wichtige Gleichung liefert: Py. 30 = Ol. 78, 3.

Und sodann ist auch hier die Zeitangabe der scholia Ambrosiana

minder richtig, als die der Vaticano-Medicea. Hat doch durch

den Glauben an die grössere Glaubwürdigkeit jener noch Christ

sich abhalten lassen, Hekmann zuzustimmen, wiewohl er dessen

Ansatz mit den Zeitverhältnissen besser in Einklang finden* musste.

Am umstrittensten und zugleich am wichtigsten unter allen

olympischen Oden ist die Zeitfrage bei der ersten Ode auf Hieron.

Auch hier bringt der Papyrus erwünschte Entscheidung, indem

er den ersten der bekannten zwei Rennsiege des Königs endgiltig

auf Ol. 76 bestimmt und damit Bergks Besserung im Eingangs-

scholion bestätigt. Denn nun tritt das Zeugniss der Scholien in

sein volles Recht i7tiyiyQanrat 6 i7ttvUiog 'Jf'ocav* — vixt)<Suvti

tWw x&Tjn ti;v os' (py' die Handschr.) 'Olv^müöa — o de

avrbg x«t xi]\> o£' vma xikr\xi. Von einem Ansatz auf Ol. 77,

wie die Mehrzahl der Gelehrten von Böckh bis auf Christ und

Fraocaroli ihn im Widerspruche mit den Scholien, auf die sie

sich stützten, vertreten hat, kann nun keine Rede mehr sein.

Dass übrigens schon aus dem Scholion zu V. 33 das Rechte zu

entnehmen war, dafür habe ich anderwärts 1
) den Nachweis er-

bracht, den ich hier nicht wiederholen will.

Ueber die Entstehungszeit von 0. 5 und 6 durften wir von

dem neuen Funde keine Belehrung erwarten. Denn beide sind

Siegen mit der aitrjvri gewidmet und dieser Agon hat, weil nur

1) N. Jahrbücher f. d. clasg. Altert. I S. 233. Auch Chkist igt

jetzt (Sitzungsber. d. B. A. d. W. 1898 S. n tf.) geneigt Ol. 76 darum
den Vorzug zu geben, weil er in dem Hinweis in Bakchylides gleich-

zeitigem Gedicht auf die Verbindung des Herakles mit Deianeira eine

Beziehung auf Hierons Vermählung mit einer Schwester oder Nichte

des Tlieron erblickt. Damit wäre aber doch der jungen Ehe ein gar

zu übles Prognostikon gestellt.
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vorübergehend in Geltung, keine Berücksichtigung in den Olym-

pionikenlisten gefunden. Darum fehlte schon den alten Erklärern

hier das Mittel zu sicherer Zeitbestimmung, wie die Scholien zu

5, ig und 6 Aufschrift erkennen lassen. Indessen bleibt für

das Epinikion für Hagesias von Syrakus, das den Dichter bereits

in näherer Verbindung mit Hieron zeigt, nur zwischen Ol. 77

und 78 die Wahl; wegen des Hinweises auf die unsichere Stellung

des Hagesias in Syrakus wird man mit Wilamowitz die spätere

Olympienfeier wahrscheinlicher finden, die Hagesias nicht lange

überlebt hat.
1

) Auch für den Sieg des Psaurais von Kamarina

sind die Grenzen der verfügbaren Olympiaden eng genug ge-

zogen. Denn da Kamarina erst Ol. 79, 4 wieder besiedelt worden

war, kann keine Olympiade vor 81 in Frage kommen und keine

spatere als 83 darum, weil in dieser zuletzt Maulthierwagen um
den Preis gekämpft haben. 2

) Ol. 82 aber ist dadurch ausge-

schlossen, weil Pindar dann in 0. 4 des Doppelsiegs Erwähnung

thun musste. Für das spätere der zwei möglichen Jahre hat

sich Robert S. 182 entschieden, für das frühere schon die

Scholien a. a. 0. mit unzulänglicher Begründung und jetzt Gren-

fi'.ll und Htnt, wie ich glaube, mit vollem Rechte. Gewiss ist

in O. 4 die Erzühlung von Erginos, wie schon (». Hkkmaxn be-

merkt hat :v

), nur dann recht am Platze, wenn die Betheiligung

des Psaumis am Wettkampf Bedenken rege gemacht hatte; aber

diese können nicht darin ihren Grund gehabt haben, dass er zum

ersten Male Theil nahm, was jeder Wettbewerber einmal musste;

auf eine andere Vermuthung führt 0. 5, 6 f., auf welcho Stelle

unten zurückzukommen ist. Die louicd ev%c(i des Siegers im

vornehmsten Agou brauchen nicht gerade auf das Maulthierrennen

gegangen zu sein.

Unsicherheit kommt dagegen erst durch das Olympioniken-

verzeichniss in die Frage nach der Zeit der letzten Ode auf Aso-

1) Nach dem Scholien zu V. 165, da« schon Bückii richtig ge-

deutet hat.

2) Nach Pausanias V 9, 1 ist das xr/pt'/ua über die Abschaffung

den Agon erst Ol. 84 erlassen. Aber da nach Polemon in den Scholien

zu 0 5 Aufschr. in ihm nur 13 Siege gewonnen wurden, kann er

in jeuer Olympiade so wenig abgehalten sein wie in Ol. 70, in die

Pausanias den Beschluss Aber seine Einführung setzt; eine Parallele

hierzu bietet gleich § 3. Richtig schon Kalkmann Pausanias S. 81.

3) Opuscula VIR p. 105. Anders freilich Jikkxka Wiener Studien

XVII S. 6 f.
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pichos von Orchomenos. Sein Sieg im Knabenstadion wird in

der Ueberschrift von allen Codices uetusti in Ol. 76 gesetzt; nur

in einigen Thomani und Moschopulei ist die Zahl og' in o£'

verderbt. Aber auch jene kann nicht richtig sein; denn für

Ol. 75— 78 wie für 81—83 sind in der neuen Liste alle Knaben-

agone mit anderen Siegern besetzt. Welches das wahre Jahr

ist, lässt sich mit unsern Mitteln nicht entscheiden. Aber darin

wird man Robert (S. 183) Recht geben, dass palaographisch

die Aenderung in oy am leichtesten ist.

Abgesehn von dem letzten Falle hat somit die chronologische

Ueberlieferung der Scholien, die als glaubwürdig anzusehen wir

schon bisher berechtigt waren, die Probe gut bestanden; auch

da, wo ein Schreibfehler sich in sie eingeschlichen hat, ist doch

entweder ein Theil der Handschriften von ihm freigeblieben oder

durch angeschlossene Notizen die Möglichkeit zu seiner Berich-

tigung geboten. Dies Ergebniss steigert unser Zutrauen auch zu

den Angaben, für die keine Controlle uns gegönnt ist, also über

die Zeit der pythischen Gedichte. Dabei kommt uns zu Statten,

dass soweit wir vor dem ersehnten Erscheinen einer zuverlässigen

Scholienausgabe urtheilen dürfen, die Pythiadenzahlen durch keine

Varianten zweifelhaft werden, abgesehn von der Verwirrung im

Eingangsscholion zu der Ode auf Megakles, das jetzt im Wesent-

lichen durch v. Wilamowitz in Ordnung gebracht ist.
1
) Auch

in den Fallen, in denen zwischen zwei Siegen desselben Agonisten

zu wUhlen war, ist für P. 9 und 1 1 schon in den Scholien die

richtige Entscheidung getroffen, die auch bei P. 12 nicht zweifel-

haft sein kann. Um so weniger war es berechtigt, ohne durch-

schlagende Gründe die Ueberlieferung einfach über Bord zu

werfen, wie es namentlich bei der für die Bestimmung von

Pindars Lebensdauer maassgebenden Ode auf Aristomenes von den

meisten geschehen ist. Auch die mit besserem Grunde viel er-

örterte Frage nach dem Epochenjahr der Pythiadenziihlung, von

deren Beantwortung der Zeitansatz aller pythischen und auch

einiger andrer Epinikien abhängt, ist jetzt zu Gunsten der

CoRSiNi-BERGKSchen Meinung gegen Böckh endgiltig entschieden.

Verdankt wird diese glückliche Lösung vor allem ein paar Stellen

des neuerstandenen Bakchylides. Zunächst dem allein schon aus-

1) Aristoteles und Athen II S. 324 f. Ucbcr die Berichtigung, deren

die Notiz über den späteren Megakles bedarf, vgl. zuletzt Pomtow
N. Rhein. Mus. LH S. 124 f.
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schlaggebenden vierten Epinikion auf Hierons Wagensieg in Delphi,

den dritten seiner pythischen Siege, dem nach Z. 1 7 zwei olym-

pische voransliegen. Da diese Ol. 76 und 77 fallen, kann die

2g. Pythiade, die für den pythischen Wagensieg bezeugt ist,

nicht Ol. 76, 3 wie Böckh wollte, sondern nur Ol. 77, 3 ent-

sprechen. 1
) Dazu gesellt sich eine andere Stelle, deren Werth

schon von dem ersten Herausgeber Kenyon erkannt ist, aber er-

neute Besprechung verlangt wegen eines Einwands, den Christ

erhoben hat.
8
) Nach 5, 3 7 ff. hat Hieron seinen ersten Sieg in

Olympia mit dem Renner Pherenikos gewonnen, mit dem er vor-

her in den Pythien gesiegt. Nun hat er aber zwei pythische

Siege mit dem Rennpferd erlangt, Pyth. 26 und 27. Wenn also

Pindar P. 3, 7 3 f. sagt xdjuov ai&Xnv IIv&lm> cayXuv oxzynvoi^

rovg ciQtGzevcov Q(Qivi%o$ tX
1

iv A7oo« nori, so ist zwar die ab-

stracte Möglichkeit nicht zu leugnen, aze<pavoi$ nur auf einen

Erfolg zu beziehen, aber die Deutung auf eine Mehrzahl von

Siegen, die schon an sich die nächstliegende ist, wird zur Noth-

wendigkeit durch die Erwägung, dass das für eine Erinnerungs-

feier bestimmte Gedicht 3
) den früher errungenen Kranz unmög-

lich unberücksichtigt lassen durfte, während bei Bakchylides der

Zusatz eines Slg zu Ilv&iavi iv (<ya&ia auch nach pindarischem

1) Die Beweiskraft der Stelle bezweifelte Christ Sitzungsber. d.

B. A. d. W. 1898 S. iGtf. darum, weil er (wie ich selbst früher im

Stillem Anstand nahm dvo X)Xviuiiovixct$ im Sinne von zwei olympischen

Siegen zu fassen. Aber ausser dem von Bi.ass angeführten Beleg

Antiph. Soph. Fr. 130 S. vgl. Heliod. S. 115, 1*. 141, 9 Bk.

2) Sitzungsber. a. J. S. 9. Wiederholt ist das Argument von

Bi.ass Baccbyl. 1
p. LI, der auch das auffallende Versehen mit den an-

geblichen Handschriften, denen Bkrok seine oben S. 6 besprochene Ver-

besserung danken soll, getreulich nachschrieb.

3) Diese von Böckh gewiesene Auffassung des Gedichts ruht sicher

auf der oben angeführten Stelle. Aber gegen seine Annahme, die

Feier sei kurz vor der Wiederkehr der Pythien Ol. 76, 3 veranstaltet,

in welches Jahr er Pyth. 29 setzte, konnte Hermann Opusc. VTI p. 130

mit Recht die Unwahrscheinlichkeit einwenden, dass Hieron gerade da

eine blose Erinnerungsfeier begangen, wo er einen neuen und glänzen-

deren Sieg erhottte. Auch diese Schwierigkeit löst sich, sobald man
Pyth. 29 mit dem Wagensieg des Hieron erst Ol. 77, 3 ansetzt. Die

Nichterwähnung des olympischen Rennsiegs des Pherenikos in dem
für eine Feier von Ol. 76, 3 bestimmten Gedichte rechtfertigt sich da-

durch, dass diese eben nur der Erinnerung an die pythischen Siege

galt, während dem olympischen Pindar schon in besonderem Gedichte

gehuldigt hatte.
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10 J. H. Lirairs:

Gebrauche nicht unerlässlich war. Hütte aber Pherenikos schon

Ol. 73, 3, welches Jahr Böckh mit Pyth. 26 gleicht, in der

Rennbahn gesiegt, so konnte er keinesfalls Ol. 76 von Bakchylides

izükog cctkkodQÖpag genannt werden 1

), mögen wir auch noch so

sehr dem schon anderwärts von mir betonten Umstände Rechnung

tragen, dass eine schärfere Begrenzung auch im Dichtergebrauche

des Wortes erst dann geboten war, als besondere Agone für ntbkoi

neben denen von Xnnoi xiknot eingerichtet waren. Zu noch

weiterer Bestätigung für die Richtigkeit der Pythiadenzählung

erst von Ol. 49, 3 ab kann endlich auch die doppelte Gleichung

dienen, die wir oben gesichert haben, Py. 29 = Ol. 77» 3 un^

Py. 30 = Ol. 78, 3. Einer dritten Gleichung kann ich das Ge-

wicht, das für sie noch zuletzt in Anspruch genommmen worden

ist
3
), darum nicht zugestehn, weil sie erst durch unsichere

Correctur zu Stande kommt.

Mit den gewonnenen Ergebnissen ist nun auch ein fester

Grund gelegt für Beantwortung der wenigen Fragen über Pindars

Leben, die überhaupt sichere Erledigung zulassen. Zuvörderst

ist durch Feststellung der Entstehungszeit von 0. 1 nunmehr

jeder Zweifel daran ausgeschlossen, dass der Dichter bereits Ol.

76, 1 nach Sicilien gegangen ist. Und noch genauer lässt sich

der Zeitpunkt seiner Reise bestimmen. Denn bei der Olympien-

feier des genannten Jahres war er zugegen, da er 0. 10, 100

von dem damals gewonnenen Siege des Hagesidamos als Augen-

zeuge spricht. Die Festgesandten des Königs werden ihm also

1) Das hat Christ nicht genug beachtet, wenn er Sitzungsber. a. J.

S. 597 mir Pelagouius ars ueter. i. A. entgegenhält equos cirvo sacrinquc

certaminibus quinquemies usque ad annum uige&imum plerutnque idontos

adseucrant. Kennt doch Piaton Gesetze VIII S. 834 C Wettrennen selbst

von TtüXoi aßolot, d. i. von zweijährigen Fohlen nach Graf Lemsdorf

Hippodromos S. 41.

2) Von 0. Schröder Philol. LIII S. 721 ff. über das vielerörterte

Scholion zu P. 3 Uebersehr. Recht hat er gewiss darin, dass die in

den Schlussworten so entschieden eingeführte Behauptung to$r( rrarrrj

rt xai cravrws \L*rä t?;i- vartQov Ilv&tuiici, ljtig yiyovk itbqI ri;t- 05'

'Okvn ma'da, ovvThxui&ctt rövöe t'ov iirtvixov nur dann zu Recht besteht,

wenn m. x. v. Tl. auf die Zeit des zweiten Rennsiegs von Hieron geht,

was freilich die Correctur voxtQav bedingt. Aber um eine logische

Folgerung aus dem Vorausgehenden zu gewinnen, muss Schröder ebenso

das 05' in 0*' andern, wie es Andere mit dem vorausgehenden 05'

tliaten, um die Zeitbestimmung für den Regierungsantritt des Hieron in

ungezwungener Weise mit der Angabe zu P. 1 in Einklang zu bringen.
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BrITBÄOR Zt R IM JfDARISCHEN CHRONOLOGIE. 11

die Einladung nach Syrakus überbracht haben. Die Ablehnung

eines früheren Rufes des Fürsten, welche die Biographen im Zu-

sammenhange mit einem Apophthegma des Dichters zu berichten

wissen, könnte also nicht lange vorgehalten haben, wenn sie

nicht dazu erfunden wäre, seine von Simonides sehr verschiedene

Haltung dem Hieron gegenüber zu veranschaulichen. In Sicilien

trat aber Pindar sofort in näheren Verkehr auch mit Theron

von Akragas, mit dessen Haus er schon vierzehn Jahre zuvor

Beziehungen angeknüpft hatte, als Thrasjbul das Viergespann

seines Vaters Xenokrates, des Bruders von Theron, im pythi-

schen Wettkampfe zum Siege geführt und Pindar für die in

Delphi selbst veranstaltete Feier P. 6 gedichtet hatte. 1

) Die

Oden auf die gleichzeitigen Siege von Hieron und Theron müssen

rasch nach einander entstanden sein. Wenn Christ zuletzt ihre

Gleichzeitigkeit leugnete, weil er einzelne Aeusserungen in 0. 2

auf Hieron gemünzt glaubte, so hatte er selbst früher richtiger

über die Stellen geurtheilt. -) Jedenfalls aber muss die Aus-

söhnung zwischen beiden Fürsten dem Gedichte vorausliegen.

Noch vor der Reise hatte Pindar in Olympia das kurze Epinikion

auf Hagesidamos ( 1
1
) zur Aufführung gebracht. Denn dieser

schon von Böckh erkannten Bestimmung widerstreiten keines-

wegs 3
) die Worte, in denen der Dichter die Musen auffordert,

in der Heimath des Siegers seinen Komos mitzufeiern, für den

er wohl schon damals das Festlied in Aussicht gestellt hatte.

Auch Bakchylides hat seinen Landsleuten Argeios und Lachon

je zwei Siegeslieder gewidmet, das eine zum Vortrag am Festort

selber bestimmt. 4
) Die grosse Ode auf Hagesidamos, in deren

Eingang der Dichter seine Vergesslichkeit entschuldigt, ist erst

längere Zeit nachher nach Lokroi gesendet. Wenn auch aus

1) Die Anwesenheit des Dichters bei der Feier, die Bö« kh leugnete,

wird durch ccvaTtoli^o^tv V. 3 mindestens »ehr wahrscheinlich.

2) Sitzungsber. d. Ii. A. d. W. 1888 S 383.

3*1 Wie Dra< iiMANM Moderne Pindarfortolkning S 172 glaubte, dem
Christ eich anschloss. Dafür greift I)ka< hmanx zu der ganz unglaub-

lichen Annahme, Pindar habe O. 11 für die Aufführung in Lokroi ge-

dichtet, aber abzusenden vergeben und darum es später durch 0. 10

ersetzt.

4) 2, 1 kann ich nur ä'i|oi> für richtig halten. Beiläufig bemerke

ich zur Bestätigung dessen, was ich zur Sicherung der Nainensform

von Argeios Vater früher gesagt habe, dass der Nanu- jetzt auch in-

achriftlich feststeht, vgl. Bkcnbmiu Inschriften und Münzen Dulinatiens S.7.
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12 .1. H. Limit'«:

XQoi'to V. 85 nur eine sehr relative Zeitbestimmung zu entnehmen

ist, so gewinnen wir doch einen terminus post quem daraus, dass

nach demselben Verse das Gedicht aus Theben geschickt ist, also

nach der Rückkehr aus Sicilien.

Von langer Dauer kann Pindars Aufenthalt an den Fürsten-

höfen des Westens nicht gewesen sein. Haben wir oben P. 3

richtig auf den Anfang von Ol. 76, 3 gesetzt, so war der Dichter

schon vor diesem Zeitpunkt heimgekehrt, wofür auch die beiden

anderen in das gleiche Jahr fallenden pythiseben Oden (9 und 1 1 )

sprechen. Und in den beiden ersten Jahren dieser Olympiade

lassen sich bequem die Epinikien unterbringen, für die Entstehung

in Sicilien sicher oder wahrscheinlich ist. Das erstere für die

zwei Oden an Hierons Schwager Chromios, von denen die auf

den Wagensieg in den Nemeen nach dem, was heute über die

Zeit dieser Spiele feststeht, in Ol. 76, 2 fallen muss. Vorher

schon wird Chromios seine Verbindung mit Pindar dazu genutzt

haben, seinen schon weiter zurückliegenden (twis V. 52) Sieg in

den Pythien von Sikyon durch ein Fest zu begehn, für das N. 9

geschrieben ist Denn kann auch die eine Angabe der Scholien

nicht richtig sein, dass Chromios sich damals als Bürger des erst

jetzt (V. 2) neugegründeten Aitna ausrufen Hess, so spricht doch

sein durch den Eingang des Gedichts bezeugter Wohnsitz in Aitna

dafür, dass er in der That von Hieron zum Verwalter (inlzQonog)

der Stadt bestellt worden ist, natürlich als Berather von Hierons

jungem Sohne Dcinomenes, der später in P. 1 als Herrscher von

Aitna erscheint. 1

)
Dagegen ist N. 1 in Syrakus zur Aufführung

gelangt. Hohe Wahrscheinlichkeit aber spricht dafür, dass auch

0. 3 in Sicilien gedichtet ist. Die Theoxenien, für die es be-

stimmt ist, werden von Theron nicht lange nach seinem olym-

pischen Wagensiege gefeiert sein, zu dessen Verherrlichung es

gleichzeitig dient (S. 4). Wir dürfen dann auch Pindars An-

wesenheit bei dem Feste voraussetzen, wenngleich ihrer nicht aus-

drücklich Erwähnung geschieht. 2
)

1) Keiner Widerlegung bedarf die Meinung von Disskn u. A.,

Chromios «ei nach Deinoraenes über Aitna genetzt worden, N. 1 al«o

die frühere.

2) Mit der «ieilischen Reise wird von Chkist die Verspätung von

N. 3 in Verbindung gebracht, weil er wegen gewisser Berührungen in

einzelnen Wendungen mit 0. 1. 2. 3 n. P. 2 1 die aber mit jenen drei

keineswegs gleichzeitig ist) dies Gedicht etwa 469 entstanden glaubt.
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Für einen wiederholten Aufenthalt an Hierons Hofe fehlt

es bei Pindar ebenso an jedem festen Anhaltspunkte wie bei

Aischylos. Da dessen Besuch in Syrakus erst für die letzten

Regierungsjahre des Hieron feststeht
1

), kann Pindar mit ihm

ebenso wenig dort zusammengetroffen sein, wie mit Bakchylides.

ftir den ein näheres Verhältniss zu dem Fürsten erst aus dem

dritten ein Jahr vor dessen Tode gedichteten Epinikion erkennbar

wird. Dass Pindar noch einmal nach Sicilien zurückgekehrt sei,

um persönlich die Aufführung seines ersten pythischen Gesangs

zu leiten, ist noch zuletzt wieder von Böhmer und Christ an-

genommen worden, aber aus dem Gedichte selber nicht zu be-

legen. Das Gcgentheil würde folgen, wenn meine Vermuthung

richtig ist, dass das in der zweiten pythischen Ode angekündigte

Kugxoqhov kein anderes ist, als das erste pythische Gedicht, das

dann ebenso wie jene über das Meer geschickt sein muss. Ich

kann meine Ansicht über die vielerörterte Frage hier nicht ein-

gehend begründen. Aber ein Doppeltes ist zunächst für mein

Urtheil ausgemacht, einmal dass das Kastoreion nach der scharfen

Gegenüberstellung xode fitv fiikog — xb KaCxoQHOv dt nicht mit P. 2

identificirt werden darf, und sodann dass es nach dem, was wir

aus I. i
, 17 und 0. 1 , 1 04 über die Bedeutung des Wortes ent-

nehmen dürfen, auch nicht das Hyporchema an Hieron sein kann,

an das ein Theil der alten Erklärer nur darum dachte, weil sie

kein anderes Gedicht an den Fürsten ausfindig machen konnten,

während Andere offen ihre Rathlosigkeit bekannten. Mit dem
zweiten Satze trenne ich mich von Böhmei:, der insoweit allein

auf dem rechten Wege war, als er P. 2 nicht als eigentliches

Siegeslied gelten lassen wollte, wozu sein letzter Theil in der

Ich kann diesen Berührungen für die Zeitbestimmung der Ode 80

wenig Beweiskraft einräumen, wie den von Andern beobachteten mit

I*. 3 und 4. Und das will ich nicht blos für dies eine Gedicht aus-

gesprochen haben. Sicher bleibt nur die Abfassung von N. 3 vor 458.

1) Einen Anhaltspunkt für eine frühere Anwesenheit (Ich Dichters

kann ich nicht mit der seit Wkixkeh herrschenden Meinung in den

bekannten Worten des Biographen erkennen ikftutv tig Ztxtiiav 'Itgtoro*

tot* xijv Atxvr\v xxtZovxog intöti^axo xä$ Alxvaict* oicovi^öfitro^ fiiup

tr/ct&bv xoig 6vvoi*i£ov6t ri\v nöltv. Auf chronologische Genauigkeit

kann die Notiz nach dem Zusammenhang, in dem sie steht, keinen

Anspruch machen, wohl aber konnte sie aus der Voraussage künftiger

Blüthe der neuen Gründung leicht erschlossen werden, während jene

Prophezeiung doch auch ein paar Jahre später ihr gutes Hecht hatte.
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That gar wenig passi Was aber Drachmann 1

)
gegen die Be-

ziehung des Gedichtes auf den Mythischen Wagensieg Hierons

einwendet, beruht im Wesentlichen eben auf seiner Auffassung

der Ode als eines eigentlichen Epinikion, das er darum vielmehr

für den späteren Wagensieg in Olympia bestimmt glaubte. Aber

ein anerkennenswerthes Verdienst hat sich Draciimann um die

Frage dadurch erworben, dass er mit allem Nachdruck die Un-

möglichkeit betont hat, die Ode an die Spitze der für Hieron

geschriebenen zu stellen, wie dies unbegreiflicher Weise von

Böckh und fast allen Gelehrten nach ihm geschehen ist,

Dass Pindar nach dem Sturz der Tyrannenherrschaften auf

Sicilien am wenigsten Verlangen tragen konnte, dahin zurück-

zukehren, bedarf keiner weiteren Ausführung. Aber auch ein

späterer Aufenthalt des Dichters in Kyrcne bei Arkesilas ist un-

verbürgt. Dass Geßifrpev P. 5, 80 den Dichter und seinen Chor

zusammen meint, ebenso wie z. B. xavißav in der Ode an Diagoras

den Dichter allein, kann zwar nach den Ausführungen von Mo.mm-

skn und Schröder 8
) keinem Zweifel mehr unterliegen. Aber es

hiesse die Sprache des Dichters missversteheu, wollte man aus

solchen Stellen tiberall seine persönliche Gegenwart bei der Auf-

führung seiner Werke erschliessen.

Durch volle zweiundfunfzig Jahre könuen wir heute die

dichterische Thätigkeit Pindars verfolgen. Denn wie für P. 10

die Abfassungszeit Py. 22 (498) nie in Zweifel gezogen worden

ist, so lässt sich auch gegen die Mir P. 8 überlieferte Datirung

auf Py. 35 (446) kein triftiges Bedenken erheben. 8
) Am wenig-

sten wegen der Angaben der alten Biographen über die Todeszeit

des Dichters, zu deren Bestimmung ihnen so wenig wie zur An-

setzung des Geburtsjahrs andere Hülfsmittel zu Gebote standen

als uns noch heutzutage. Wenn für die Geburt das Jahr eines

attischen Archon errechnet wordeu ist, dessen Namen Eustathios

leider in verderbter Gestalt erhalten hat, so liegen die Factoren

der Rechnung klar zu Tage, theils in der Ansetznng der «xpi;

1) N. Jahrb. f. Philol. CXLl S. 448. Wenn Pra< hmasn auch die

Unwahrscheinlichkeit hervorhebt, da** auf P. 2 unmittelbar die Be-

stellung von P. 1 gefolgt sei, so wird von diesem Einwand meine Auf-

fassung nicht getroffen.

2) Wochenschr. f. d. das*. Phil. 1893 S. 708fr.

3) Vgl. Cum st Sitzungsber. d. R. A. d. W. 1880 S iff. , dessen

Argumente ihre Kraft behalten, auch wenn man nicht mehr mit ihm
das Gedieht in Ol. 82, 3 setzen darf.
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auf die Zeit von Xerxes Zug, wie in wünsehenswerthester Deut-

lichkeit der Ausdruck des Diodor XI 26 verräth jjv ccxpdfav

natu tovtovg tovg xQOvovg, theils in dem bekannten Selbstzeugniss

des Dichters, das seine Geburt in den Anfang eines dritten Olym-

piadenjahrs zu setzen veranlasste. Je nachdem man die vierzig

Jahre der axpi) nicht ganz erfüllt oder ein wenig überschritten

setzte, kam man auf die Jahre Ol. 64, 3 oder 65, 3, zwischen

denen auch die Neueren sich theilen. Nicht ganz mit Recht.

Denn abgesehn von der Vereinbarkeit der Worte Fr. 193 mit

einer Geburt am Ende eines zweiten Olympiadenjahres, kann die

willkürliche Ansetzung der tbcju?/ nicht ausschliessen, in Berück-

sichtigung der Schaffenskraft, die dem Dichter bis in sein hohes

Alter bewahrt geblieben ist, auf Ol. 63, 2/3 hinaufzugehn. Da-

gegen unter Ol. 65, 3 herabzugehn, will die jetzt gesicherte Ab-

fassung von P. 10 in Ol. 70, 3 nicht gestatten bei den An-

sprüchen, die an die vielseitige Leistungsfähigkeit des Chorme-

likers gestellt wurden und die darum eher für einen früheren

Ansatz geneigt machen könnten. Der Archon Abion oder viel-

mehr Habron, wenn wir mit Wjlamowitz die ähnliche Verderbniss

annehmen, wie sie für Diodor XI 79 durch C. I. A. IV 2 11. 971t'

nachgewiesen ist
1

), wird allerdings der von Ol. 65, 3 sein, da er

in demselben Zusammenhange genannt wird, in dem der Tod

des achtzigjährigen Dichters in Ol. 86 gesetzt wird. Wenn neben

diese Altersangabe auch dio von 66 Jahren für dieselbe Olym-

piade gestellt ist, so muss diese ursprünglich auf ein anderes

Todesjahr gegangen sein.
2

)

Dass für die Frage nach Pindars Todesjahr der in der Vita

des Thomas dafür genannte Abion überhaupt nicht in Betracht

kommen kann, folgt schon aus dem Verhältniss der Vita zum

Prologos des Eustathios. Freilich pflegt man sie noch immer

als gleichberechtigten Zeugen neben Eustathios oder gar statt

seiner zu nennen. Aber ihre Abhängigkeit von dem Prolog er-

hellt für den biographischen Thcil Z. 1—30 W. mit vollkommener

Sicherheit schon aus der Uebereinstimmung in der Folge ihrer

Angaben. Nur der Zusatz über die Nachbarschaft von Pindars

Haus und dem Heiligthum der Oöttcnnutter Z. 10 ff. stammt aus

den Scholien zu P. 3, 139 und bei der Notiz über die Vater-

1) Vgl. diese Berichte 1887 S. 279.

2) Vgl. v. Wilamowitz Aristoteles u. Athen II S. 302.

r
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namen scheint Suidas benutzt; dagegen ist das angebliche Frag-

ment co xaluinoiQOL Sfjßut (210) jetzt als blose Corruptel jüngerer

Handschriften beseitigt.
1
) Aus andern Quellen hat Thomas, was

Z. 30—53 über die Festspiele und Z. 56—63 über 0. 1 zu lesen

ist. Aber was dazwischen über Pindars Tod und sein Verhältniss

zu Simonides steht, ist nur ein Nachtrag aus Eustathios, bei dem

aus Flüchtigkeit Abion auf das Todesjahr statt auf das Geburts-

jahr gesetzt wurde. Etwas anders liegt die Sache bei der Vita

Vratislaviensis oder vielmehr Ambrosiana, für die gleichfalls Ab-

hängigkeit von Eustathios behauptet worden ist.
2
) Mit Unrecht,

wie die ganz abweichende Ordnung der Angaben und eine Reihe

von Zusätzen beweist, die diese Vita vor Eustathios voraus hat.

Aber aus der gleichen Quelle, wie Eustathios muss sie allerdings

geschöpft haben. Selbständiger Werth dagegen kommt der von

Eustathios mitgetheilten metrischen Vita und dem kurzen Artikel

des Suidas zu. Ganz verkannt ist das richtige Verhfiltniss in

dem breiten Aufsatz von Lkltsch über die Quellen für die

Biographie Pindars.

Zum Schluss müssen wir noch einmal zu der Olympionikenliste

zurückkehren, von der wir ausgegangen sind. Die Reihenfolge,

in der sie die Sieger in den dreizehn Arten von Wettkämpfen

auffuhrt, entspricht, wie Grkxfell und Hunt sofort bemerkt

haben, der Zeitfolge ihrer Einführung, nur dass sie die beiden

hippischen Agone an das Ende stellt. Und die gleiche Folge

der einzelnen Kampfarten beobachtet man an der nur um vier

erst später eingeführte Gattungen reicheren Siegerliste von Ol. 177,

die aus den ^Okvfimoviyun des Phlegon von Tralles durch Photios

uns erhalten ist. Mag nun das neue Stück Phlegon selbst an-

gehören, wie Robert wegen der Uebereinstimmung auch in

anderen Punkten glaubt, oder sein Verfasser nur aus der gleichen

Quelle mit Phlegon geschöpft haben, da die Variation in solchen

Listen keine grosse sein konnte, immer haben wir es doch nur

mit einem Zeugen zu thun. Aber die Frage drängt auch so

sich unabweisbar auf, ob nicht die von ihm befolgte Ordnung in

der Aufzeichnung der Sieger der Ordnung der olympischen Spiele

1) Vgl. iSiHRODKK Philo!. LIV S. 286. Richtig im Ganzen, aber

ungenau im Einzelnen urtheilte über die vita Thomana Rohdk N. Rhein.

Mus. X XXIII S. 188.

2> v. Hebwkkdkx Mnemos. X. F. XXV p. 37.
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% entsprochen, die einzelnen Agone also in derselben Folge statt-

gefunden haben, in der er sie verzeichnet hat. Was für Be-

jahung dieser Frage sich irgend verwerthen Hess, hat Robert in

scharfsinniger Weise geltend gemacht. Trotzdem musste sein

Versuch scheitern, weil er mit mehr als einem Zeugniss in nicht

auszugleichenden Widerspruch tritt.

Unerlässlicher Ausgangspunkt für jede Erörterung über die

Ordnung der Olympien ist die Stelle der fünften olympischen

Ode, die wenn auch nicht von Pindar selbst, doch sicher von

einem Zeitgenossen herrührt 1
):

og xctv Cav nofov aX>£(ov, KafUCQtva, XccoxQO<pov

ßcdfiovg ^£ didvfiovg iyiQaQEv ioQxuig &eß>v (i€yi<Sxuig

vnb ßov&vCiccig &i&k(ov xe ne(Aitxa(ieQOvg ccpikkag

Xnnoig yfuovoig xe (lovcciutvxUe xe.

Vollkommen sicher also steht, dass die Pferderennen damals

am fünften Tage des Festes abgehalten wurden; ob auch am
fünften Tage der Wettkärapfe, kann ich weder aus den Worten

des Dichters, noch aus der Scholiennotiz dazu inl nivxe ^\dqag

fjyexo avxce xa aytovCCfiaxa coro ta eig u mit der gleichen Be-

stimmtheit wie Robert entnehmen; der letzteren kann sehr wohl

die Praxis einer späteren Zeit zu Grunde liegen, in der die Ver-

mehrung der Kämpfer und Kampfarten eine weitere Vermehrung

auch der Spieltage nothwendig gemacht hatte. Ueber die Zeit

der ßov&vöUti aber folgt aus der Stelle gar nichts, auch wenn

man die überlieferte Lesung nefiTtxafiiQOtg ccftlklccig halten wollte,

die ich oben mit Bergk (der nur 7tefinafiiQOvg schrieb) geändert,

habe. Dagegen aber spricht abgesehn von der Unklarheit der

gehäuften Dative das entscheidende Moment, dass zu iyeQuQev—
Kfilkkccig das Object ßutfwvg 1e| dtövfiovg nicht passen will. Und

wenn Robert S. 149 f. den Gedanken wunderlich findet, dass

Psaumis auch mit den beiden Agonen, in denen er unterlegen,

die Wettkämpfe geehrt habe, so träfe dieser Einwand kaum
weniger seine und Hermanns Auffassung der Dative Xitmig

itfuovoig xe (iova(i7tvxla xe als Apposition zu a^ilXkaig. Denn

dass diese nur dann berechtigt ist, wenn Psaumis ausser dem

1) Vgl. zuletzt Jubknka Wiener Studien XVII S. 1 ff., dessen Argu-

mentation ich freilich nur zum Theile folgen kann. Eine Hauptstütze

ist ihr jetzt durch die Erkenntnias entzogen, dass 0. 4 und 5 nicht

dem gleichen Siege gelten.

PhU.-hi»t. CU»»e 1900 2
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18 J. H. Lipsiu«:

Maulthiergespann, mit dem er siegte, auch Wagenpferde und ein#

Rennpferd nach Olympia geschickt hatte, ist von Hermann selbst 1

)

treffend bemerkt.

Verträgt die eben behandelte Stelle sich ganz wohl mit der

Ansicht, dass die Reihenfolge der Kampfarten bei Phlegon und

im Papyrus die in Olympia herkömmliche sei, so erwächst ihr

dagegen ein unübersteigliches Hinderniss aus dem Zeugniss des

Xenophon Hellenika VII 4, 29. Zwischen den Arkadern, die sich

in den Besitz des olympischen Heiligthums gesetzt haben und

im Verein mit den Pisaten die Festfeier (Ol. 104) veranstalten,

und den Eleiern kommt es auf dem Festplatze selbst zum Kampfe:

xal xi)v (iiv mnodQOfiiav i'jdi) imnoirptGctv ml xcc ÖQOfitxa xov

ntvxa&lov ot <f dg nalyv atpixofuvot ovxixi iv rw dpopu cdkcc

(texa^v xov dooftov xccl xov ßapov incckcaov. ot yap 'Htetoi övv

xolg onkotg naQf}aav ijdr} dg xb xifjuvog. Die natürliche Auf-

fassung der Stelle ist doch die, dass im Augenblicke des An-

griffs die Pferderennen bereits beendigt waren und ebenso der

erste Theil dos Fünfkampfs, der sich also an jene unmittelbar

angeschlossen haben muss. Und dies bezeugt Xenophon, der be-

kanntlich längere Zeit in unmittelbarer Nähe von Olympia ge-

wohnt hat, somit sicherlich mit dem ganzen Hergang der olym-

pischen Feier aufs Genaueste vertraut war. Dem gegenüber ist

es doch ein mehr als verzweifelter Ausweg anzunehmen (Robert

1 59), tnitodoo^tla bedeute hier nicht, was es sonst überall und

auch bei Xenophon bedeutet und allein bedeuten kann, sondern

bezeichne hier den ioXi^og. Nun ist ja der Tnrciog oder [nruxog

doopog*) als eine Art des Wettlaufs für die Panathenaien, Isthmien,

Nemeen u. a. bekannt; aber sie steht dort selbständig neben dem
Stadion, Diaulos und Dolichos, und ist von dem Dolichos wesentlich

verschieden, da seine Länge nur das Doppelte des öutvXog betrug

nach Pausanias VI 1 6, 4. Damit erledigt sich auch der Einfall von

Blass, dem Xenophon eine Neubildung imttoÖQO^tu zu octroyiren.

Mit diesem unanfechtbaren Zeugniss steht nun aber in

bestem Einklang eine zweite Stelle eines nicht minder voll-

1) Opuecula VI p. 15. VIII p. 105.

2) Nur Piaton Gesetze Vi II S. 833 B nennt ihn irpiitmos, weshalb
Christ Sitzungsber. d. B. A. d. W. 1895 S. 31 auch da famov her-

stellt. Bei Piaton denkt übrigens der sprechende Athener doch wohl
auch bei dem xa^drttQ vvv zunächst nur an die Panathenaien, über
die Robert S. 152 sich versehen hat.
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ÜKITKÄOK ZI R riMDAKISCHEN ClIKONOMHUE. 19

giltigen Gewährsmannes, die ich in den letzten Behandlungen

der Frage nicht berücksichtigt finde. Die zehnte olympische Ode

nennt als die Wettkämpfe, die Herakles gleich bei Einsetzung

der Spiele veranstaltet habe, Stadion, Ringen, Faustkampf, Wagen-

rennen, Speer- und Diskuswurf — die vier ersten also genau in

der Reihe, wie sie auch in der späteren Zeit, natürlich getrennt

durch Agone jüngeren Datums, auf einander gefolgt sind. Da
wird man doch nicht leugnen können, dass das Gleiche auch für

das Pentathlon gilt, das durch Speer- und Diskuswurf repräsentirt

ist, und dessen Nachsetzung nicht aus der Freiheit dichterischer

Darstellung erklären dürfen. Durch zwei über ein Jahrhundert

auseinander liegende Belege ist somit die Continuität der Folge

Wagenrennen Fünfkampf gesichert, Leider lässt sich die

Abfassungszeit von O. 10 wie oben bemerkt nicht näher be-

stimmen und darum auch nicht feststellen, ob sie vor oder nach

der Abänderung der 8pielordnung fällt, die nach Pausanias be-

kannter Angabe V 9, 3 in Ol. 77 beschlossen wurde.

Für das Verständniss dieser vielerörterten Stelle ist die be-

reits gewonnene Grundlage um so willkommener, je mehr ihre

Fassung an Klarheit zu wünschen lässt. Dazu ist ihre Lücken-

haftigkeit seit Böckh und Hkrmann von allen Gelehrten an-

erkannt, wenn sie auch in der Ergänzung auseinander gehn; nur

Robert S. 156 findet sie bis auf ein einziges Wörtchen ganz

untadelig. Ith muss die Stelle trotz ihrer Länge hersetzen: 6

iff xoGpog 6 mol xbv ayüvcc iy ^por, 10g Oüffffrat tw &eai tu

ugtia mvxd&kov fisv xtu ÖQOfiov rcöv innwv vcxega ayioviö^dxtav^

ovxog nuizioxt] dfptoiv 6 xoapog Okvfimdöi ißdöfty ngbg xatg ißöo-

firjxovxa' xa ngb toutöjv 6k im ijfiigag r
t
yov xi]g avxr

t g opotcog

tud av&Qarxwv xcä inmav ctyöjvcc' xoxi de 7tQorfl&i]<Suv ig vvnxcc

oi nciyxoc(Xiu£ovx€g axt ov xuxu hcuqov icxkiföivxtg, ctixioi Öt iyi-

vovxo oi xe Xititoi xtd ig nkiov l'xi 1) xüv neuxu&ktav ctfiikkcc' x«t

ixodxtt (MV 'A&ijvctiog Kcckkiccg xovg 7cayxgaxiuaavxc(g' ifinodtov

di orx i^iekke nayxoaxho xov kotnov xb nivxt&kov ovde 01 itcttol

yev^eec^ai. Vollkommen klar ist der Anlass, der zu der Neuerung

in Ol. 77 führte, der Umstand, dass bei der Feier dieses Jahres

in Folge der Ausdehnung der Pferderennen und mehr noch des

Pentathlon das Pankration sich bis in die Nacht hinzog. Darum

also wurde Sorge dafür getragen, dass in Zukunft jene beiden

Agone dem Pankration nicht mehr Eintrag thun konnten; also

wurde das Pankration auf einen früheren Tag verlegt, während
2*
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20 J. H. Limrs:

Pferderennen und Fünfkampf in der alten Folge blieben, in der

wir sie noch zu Xenophons Zeit finden. Nach Robert wäre da-

gegen für diese beiden Wettkämpfe sofort je ein besonderer Tag

neu angesetzt worden. Davon sagt Pausanias nun zwar nichts,

es soll aber seinen Eingangsworten als Voraussetzung zu Grunde

liegen, die dahin verstanden werden, dass die Opfer der Sieger

theils nach dem Pentathlon, theils nach den hippischen Agonen

dargebracht wurden. Allein auch abgesehen davon, dass in

solchem Sinne statt nevrä&lov xai ÖQopov xav Tnitav vielmehr

t« \uv ntvxu&kov xa de 6q6(wv x. i. zu schreiben war, muss die

Zweitheilung der Siegesopfer an sich darum sehr unwahrscheinlich

erscheinen, weil die feierliche Bekränzung der Sieger erst nach

Beendigung aller Wettkämpfe am 16. Tage des Olympienmonats

stattfand. Robert freilich stellt das in Abrede unter Berufung

auf Mie Quaestiones agonisticae p. 30 f. Aber die Beweiskraft

des Scholions zu 0. 3, 35 , dem wir noch andere werthvollste

Belehrung verdanken, wird durch Anekdoten wie die bei Pausanias

V 2 1, 12 nicht aufgehoben. Und jeder Zweifel ist jetzt aus-

geschlossen durch die Eingangsworte von Bakehylides zweitem

Epinikion auf Lachon, auf deren Bedeutung tiir die Frage ich

sofort hingewiesen habe 1
):

m kinaga OvyaxSQ Xqovov xt xal Nvxxög, ah n*vxi]xovxa p[i
t
vtg]

exxaiSexdxuv h y

Q\vp%Ut — —
xqivuv xalzvrrjXu xt\ kccityrjQiov nodiöv

"ElUtöi xal yv[i(Ov cc]f)i<sxcdxig a&ivog.

Der Urtheilssprueh der Hellanodiken musste natürlich sogleich

nach Beendigung der einzelnen Agone gefällt werden, und die

ungenaue Ausdrucksweise, deren Pausanias sich auch anderwärts

bedient, wird noch erklärlicher, wenn wir annehmen dürfen,

dass den Siegern sofort ein vorläufiges Siegeszeichen eingehändigt

wurde. 2
) Für die Pausaniasstelle aber, die uns zunächst be-

schäftigt, erhellt aus allem, was sich bisher ergeben hat, dass

sie noch lange nicht in Ordnung gebracht ist, wenn Robert i>vv

vor fiev einfügen oder an dessen Stelle setzen will. Das folgende

xcc jf?o xovxwv di hat ja seinen Gegensatz schon an itp
y

Tjfi&v,

1} Wie R-omskt in der Stelle da* officielle Festopfer für den
16. Monatstag bezeugt finden kann, verstehe ich nicht.

2) Petkbsex Kunst des Pheidias 8. 43 fT.
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und das andere Anzeichen der Lücke, das vollkommen in der

Luft hängende ctywtafiuxav bleibt ohne alle Berücksichtigung.

Was der Gedanke verlangt, hat Hermann längst erkannt; aber

gegen die Fassung seiner Ergänzung ittvxa&Xov tuv %ca dqo^ov

xäv Tnnmv fanqa [woo tovtwi' di yEytvitfiivav xcbv ctXXcov] uytovi-

öfiaxcov sind mit Recht Bedenken erhoben worden. Noch leichter

erklärt sich der Ausfall, wenn Pausanias etwa [xct 6k Xoiitu mxvxtt

yiyvtG&cii nooxtoov xä>v\ aytüviafiaxav geschrieben hat Wie zahl-

reich solche kleine Lücken in unserem Texte sind, ist sattsam

bekannt Eine Schwierigkeit freilich bleibt Das Folgende xct ixob

xovxwv di — ccy&va scheint die Deutung zu fordern, als seien

nach Pausanias, d. i. seinem Gewährsmanno Polemon seit Ol. 78

nicht mehr Agone von Menschen und Rossen an einem Tage ab-

gehalten. Man könnte deshalb daran denken mit Robert die

Stelle von Xenophon so zu deuten, dass die Pferderennen schon

am Tage vor dem Kampfe gehalten waren, müsste dann aber

auch für sie einen besonderen Tag ansetzen, da wir jetzt aus

Bakchylides 5, 40 wissen, dass sie am frühen Morgen begannen.

Indessen redet Xenophon doch ersichtlich nur von den Vorgängen

des einen Tags, und für die unmittelbare Aufeinanderfolge der

Rennen und des Fünfkampfs spricht auch die enge Verbindung,

in die beide von Pausanias wiederholt gesetzt werden. Darum
wird man zu der Annahme sich verstehn müssen, dass Pausanias

die Angabe seiner Quelle in ungenauer Weise wiedergegeben hat.

Und sicherlich wird sein Schuldconto damit nicht schwerer be-

lastet, als durch das, was Roökrt ihm zutraut

Noch eine letzte Gegeninstanz gegen die Folge bei Phlegon

erübrigt zu besprechen, die zu beseitigen Robkrt m. E. nicht

gelungen ist, wenn gleich die lückenhafte Uoberlieferung kein

Urtheil von abschliessender Sicherheit gestattet Es ist die Stelle

des Plutarcb, aus der man bisher allgemein den Schluss gezogen

hat, dass die Knabenagone in Olympia den Männeragonen voran-

gingen, Sympos. II 5 noiov ovv (pult] xig av x&v ayavufpdxiov

ytyovivai no&xoV r\ xb axadtov Cogirtg 'OXv^Tiluaiv **** ivxad&a

dt naQ rifiiv xct& t%aaxov a&Xitfia xovg ccy(avt^o(iivovg iiodyovoiv^

ini 7tatai naXataxaig uvdoctg italausxag x«t nvxxctg ini nvxxaig

öpolcog %ai nayxQaxiaOxug' ixii d' oxccv 01 naidtg ducy(ovCaavxu^

rot« xovg Moag xaXoVai. Es ist eine vollkommen zutreffende

Bemerkung von Robert, dass Timon in seiner Entgegnung, deren

Anfang in der Lücke ausgefallen ist, darauf hinwies, dass die
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22 J- H. Lu'suk: Bkithaok zun pindarischen Chkonolooie.

Ordnung der Spiele keine chronologische sei. Aber diese Ent-

gegnung war auch dann am Platze, wenn Lysimachos für seine

Vermuthung, dass der Stadionlauf das älteste Kampfspiel sei,

sich auf dessen Stellung in den Olympien und Pythien berief; der

Anführung einer dritten Cultstätte, an der ein anderer Agon den

Anfang machte, bedurfte es nicht, um jene Antwort hervorzurufen.

Hatte Lysimachos hinter 'Okvfinutai etwa fortgefahren neu ivxav&a

TictQ i]^lv noioxoi oi öraduig xcu vvv ayravtfo i/T«t, so begriffe sich

auch am ersten die Entstehung der Lücke, die den Umfang von

einigen Zeilen nicht zu übersteigen braucht. Auf die Olympien

aber das fW zu beziehn empfiehlt sich auch darum, weil Plutarch

auch anderwärts gerade deren Praxis der der Pythien gegenüber-

stellt, Sympos. V 2.

Nach alledem waren die früheren Untersuchungen seit der

immer noch brauchbaren Arbeit von Kindscher in ihrem guten

Rechte, wenn sie für Beantwortung der Frage nach der Ordnung

der olympischen Spiele auf deren Folge bei Phlegon Verzicht

geleistet haben. Diese ist vielmehr, wie ebenfalls schon Kindscher

bemerkt hat, durch die Zeitfolge der allmählichen Einfuhrung der

gymnischen und hippischen Agone (mit der einzigen leicht ver-

ständlichen Ausnahme des Knabenpankration) bedingt. Und dass

die übliche Folge nicht die historische zu sein braucht, das können

wir schon von Plutarch lernen. Ueber dies negative Ergebniss

hinaus die Frage zu fordern, wird nur dann gelingen, wenn neue

Quellen neue Erkenntniss bringen. Dass die dpojtux«, wohl mit

Ausnahme des Hoplitodromos, und andrerseits Hing- und Faust-

kampf und seit Ol. 78 auch das Pankration zusammengehörten,

das steht durch bekannte Zeugnisse fest und das gleiche gilt für

die allen vorangehenden Knabenagone. Will man für jede dieser

drei Gruppen einen Tag in Ansatz bringen, so behält man immer

noch einen Tag für die Einleitungen der Feier übrig, um die

Rennen und das Pentathlon auf den fünften Festtag zu rücken,

der ihnen wenigstens um die Mitte des fünften Jahrhunderts

zukam.

Dnickfertig erklärt 6. IV 11W0 ]
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SITZUNG VOM 3. FEBRUAR 1900.

F. Ratzel: Der Ursprung und die Wanderungen der Völker

geographisch betrachtet, IL Geographische Prüfung der Thaisachen

über den Ursprung der Völker Europas.

Die Ranmfrage als Vorfrage. Die urgeschichtliche For-

schung ist immer geographischer in ihren Methoden geworden.

An die Stelle vorausgesetzter Kulturträger und kulturtragender

Volkerwanderungen ist die Bestimmung der Ausgänge, Wege und

Ziele ursprünglichen Verkehres getreten. Ob dies die Wege sind,

die auf das eigentliche und erste Ausstrahlungsgebiet — das man
gewöhnlich Ursprungsgebiet nennt im Gegensatz zu dem Ausgangs-

gebiet irgend einer späteren Wanderung — unmittelbar führen,

bleibt einstweilen ganz ausser Frage. Man hotft, mit der Zeit

diesem Punkt näherzukommen. Virchow, der früher selbst Centrai-

asien in die Mitte der Bronzeverbreitung gestellt hatte, beschrieb

dieses neue Verfahren 1889 auf dem Wiener Anthropologen-Kongress

mit den Worten: „Wenn wir die verschiedenen Länder und Völker

durchgehen, so gelingt es uns nach und nach, dass wir, von Ort

zu Ort fortschreitend, das Terrain verkleinern. Endlich müssen wir

auch den Punkt des Anfanges finden." Man könnte auch sagen,

dass es bei dieser Methode sich nicht um Völker, sondern um Orte

handelt, oder, wie Hörnes es ausspricht: „Die Forschung ist ganz

unabhängig von ethnischen Beziehungen und hat vorzugsweise die

geographische Thatsache ins Auge zu fassen". So werden vielleicht

Länder, die eine eigene Entwickelung der Bronzekultur zeigen,

und Länder, die mehr nur Durchgangsgebiete gewesen sind, am
leichtesten zu unterscheiden sein. Unseres Wissens hat Hörnes 1

)

diesen Unterschied zuerst betont. In der jüngeien Steinzeit findet

er noch die Art der Kulturreste maassgebend für die Klassifikation,

i) Urgeschichte 1891 S. 352, 359.

Phil.-hi« CUai« 1900 3
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in der Bronzezeit „steht der Ort in erster Linie, und die An-

ordnung wird nothgedrungen geographisch". — Ich möchte den

Versuch raachen, ob man nicht in die vielerwogene und be-

sprochene Ursprungs- und Wandergeschichte der europäischen

Völker auf geographischem Wege tiefer eindringen könnte, indem

man die allgemeinen Grundsätze anwendet, die ich für Ursprung

und Wanderungen der Völker in einer früheren Mitteilung 1
) aus-

gesprochen habe.

Es handelt sich um Völker Europas. Für diesen Erdtheil

können wir nun zunächst eine gewisse Abgeschlossenheit feststellen:

Europa hat in der ganzen Zeit seit dem ersten Aufkommen ge-

schliffener Steinwaffen, keine völlig fremden Zufügungen in grösserem

Maasse in seine Völkerwelt aufgenommen, wenn wir absehen von

den nordasiatischen Zuwanderern, die als Finno-Ugrier den äusser-

sten Norden und Nordosten bewohnen. Diese dürften spät er-

schienen sein, wie denn überhaupt späte Ankunft der mongolischen

Rasse an der Ostgrenze Europas vorauszusetzen ist, sonst würde

der mongolische Typus Europa durchdrungen haben. Kein Neger-

volk, kein Australiervolk, kein Indianervolk ist in Europa ein-

gedrungen. Die Schädel der Steinzeit sind dieselben, die auch

heute auf europäischen Schultern sitzen. Es sind in unserem

Erdtheil „immer dieselben Rassen seit der neolithischen Periode,

die durcheinander wandern und sich lieben und hassen und ab-

stossen und wieder vertragen, beute mit einander kämpfen und

gestern in friedlichem Wettstreit sich die Hände reichten". 2
)

Es sind die Eigenschaften peninsularer Beschränktheit, die hier

zur Geltung kommen. Und die Wirkung kann demgemäss keine

andere sein, als auf einer Insel, wo zwei oder mehrere Völker-

gruppen zusammentreffen: Durchdringung, Abgleichung, Verminde-

rung ursprünglicher Unterschiede bis nur noch Schatten davon

übrig bleiben. Um deren Nachweis allein kann es sich handeln,

wenn wir den Ursprung der heutigen Völkerlagerung Europas

zu erforschen haben.

Es herrscht heute nur Eine Rasse in Europa und es gibt aber

auch keine reine Rasse in Europa. Mehrere Rassen, besonders

eine laugköpfige und eine kurzköpfige, setzen überall die euro-

päische Bevölkerung zusammen. Bald ist die eine, bald die

1) Diese Berichte Bd. L. 1898.

2) F. Kollmann, Archiv für Anthropologie 1894. S. 134.
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andere stärker vertreten. „Weder die Burgunder noch die Ale-

mannen oder die Franken, noch die Völker, die ihre Todten in

den Kurganen begraben haben, bestanden jemals nur aus Ab-

kömmlingen einer und derselben europäischen Rasse, sondern

stets aus mehreren europäischen Rassen, die neben und unter-

einander lebten. Jedes dieser Völker ist zusammengesetzt aus

den Abkömmlingen reiner Rassen, also aus Lang- und Breit-

gesichtern, aus Lang- und Kurzköpfen, aus Blonden und Brünetten

und aus den Mischlingen dieser europäischen Rassen, die sich

nach und nach aus der Kreuzung derselben entwickelten." 1
) Ein

solches Ergebniss ist nur möglich, wenn der Boden, auf dem die

Entwickelung sich vollzog, abgeschlossen oder so gut wie abge-

schlossen ist, und wenn der überhaupt noch mögliche Zufluss

wiederum Rassenverwandte umschliessi Innerhalb dieses bunten

Völkergemisches ist es immerhin noch möglich, einige grosse

Unterschiede festzuhalten, deren Lage und Ausbreitung vielleicht

zu Schlüssen auf die Geschichte des Ganzen führen könnte.

Kollmann, der den anthropologischen Aspekt und besonders den

kraniologischen der Ursprungsfrage der Arier, auf der XXIII.

deutschen Anthropologen-Versammlung zu Ulm 1892 zu zeichnen

suchte, betonte den Gegensatz der dunkeln, kleinwüchsigen Rasse,

die hauptsächlich den Süden Europas einnimmt, und der

blonden, grossgewachsenen Rasse, die von Norden her gegen

diese vorgedrungen ist. Bis zu einem gewissen Grad deckt sich

dieser Unterschied mit dem Unterschied zwischen Kurzköpfen und

Langköpfen. Beide Schädelformen haben schon in der neolithischen

Zeit nebeneinander gelebt und sich miteinander gemischt, und es

ist besonders beachtenswerth, dass schon damals die kurzen

Köpfe häufiger waren, als die langen. Wir werden uns ange-

sichts dieses Ergebnisses nicht wundern, wenn auch Anthropologen,

die in der Unterscheidung der Schädelformen weiter gehen, doch

schon in früheren Schichten die Schädelformen finden, die sie als

arische ansprechen. Es wird genügen, wenn wir zwei Beispiele

anführen. Virchow findet das steinzeitliche Volk des fundreichen

Jengyel (Tolnaer Com.) in Ungarn körperlich ähnlich den neo-

lithischen Völkern Nordeuropas. Er wäre nicht abgeneigt, in ihm

1) Kollmann, Archiv f. Anthropologie XXII (1894), S. 134. Vgl.

auch die weiteren Ausführungen desselben Verfassers in dem XXV. Bd.

(1898) derselben Zeitschrift S. 329 u. f.

3*
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einen der Urstämme der Arier zu sehen, und meint, dass im All-

gemeinen die neolithische Rasse am meisten dem arischen Typus

zuneige. Und J. Ranke findet, dass die Schädel der in dem

jungneolithischen Gräberfeld von Monsheim a. Rhein Beigesetzten

soviel Aehnlichkeit mit germanischen Völkerwanderungsschädeln

zeigen, dass er auch für sie eine Zugehörigkeit zur arischen

Rasse annehmen will. Der Versuch kartographischer Darstellung

der Rassenmerkmale der Europäer bestätigt einfach die allge-

meineren Aufstellungen dieser Anthropologen. Deniker hat auf

seiner Karte der Rassen Europas 1
) die Schädelindices eingetragen,

wobei sich eine merkwürdige Lage der ausgesprochensten Formen

ergibt. Eine dolicho-mesocephale Gruppe grosser blonder Menschen

umwohnt die Nord- und Ostsee; ihre wichtigsten Länder sind die

Britischen Inseln, Skandinavien, die deutschen Uferländer an der

Nord- und Ostsee. Das ist die eigentlich arische Rasse vieler

Autoren. Eine subbrachycephale, blonde, kleingewachsene Gruppe

bewohnt ganz Russland und das transkarpathische Polen. Eine

sehr brachycephale, dunkle, kleingewachsene Gruppe füllt den

centralen Raum zwischen Thüringen und dem südlichen Apennin,

zwischen dem Baskcnland und Siebengebirge, und sendet Aus-

läufer nach Böhmen und ins Karpathenland, und auf die Balkan-

halbinsel: die alpine, ligurische, keltoslavische Rasse verschiedener

Autoren. Endlich wohnt eine dolichocephale, kleine, dunkle Be-

völkerung in Süditalien, Spanien, auf den westlichen Mittelmcer-

inseln und zerstreut in Griechenland, Bulgarien, bis hinüber

nach Transkaukasien. Man glaubt unter dieser Viergliederung

deutlich eine Dreigliederung zu erkennen, die den geographischen

Verhältnissen entspricht: Norden, Mitte, Süden, wobei Osteuropa

der Mitte verwandter ist als dem Norden oder Süden. Im Norden

und Süden liegen die extremen Rassen einander gegenüber, die

Mitte ist das Gebiet der Vermittelung und zugleich des breiten

Zusammenhanges mit Asien. Das Bild ändert sich auch nicht

wesentlich, wenn man mit Deniker noch zwei kleinere Rassen

hinzufügt, die hauptsächlich dem Mittelmeergebiet angehören:

eine subdolichoeephale, braune, hochgewachsene, die besonders an

der Küste des westlichen Mittelmeeres, dann an der unteren

Loire und in der Gascogne vorkommt, und eine brachycephale,

i) Lea races europeennes. Bull. d. 1. Soc. d'Anthropologie de Paria.

4
ra« Serie. Bd. 8. S. 189 f. u. 291 f.
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braune, hochgewachsene, die in der nordwestlichen Balkanhalb-

insel, in den nordöstlichen Theilen Italiens, in den Ostalpen, im

östlichen und inneren Frankreich sich findet. In Abarten greift

diese Basse durch Mitteleuropa bis zu den Polen und Klein-

russen hinüber, und auch die Basken und wahrscheinlich die

Albanesen sind ihr zuzurechnen.

Die Grundzüge des Bildes, das uns die Rassenvertheilung

in Europa gewährt, deuten also auf einen Gegensatz zwischen

dem Norden und dem Süden des Erdtheils, wobei sich der

Osten dem Norden, der Westen dem Süden anschliesst: Im
Norden die grossgewachsenen hellen Menschen, deren Eigen-

schaften sich nach Osten zu langsam abtönen; im Süden die

kleingewachsenen dunklen Menschen, die auch einen grossen Theil

des Westens von Europa bedecken, so zwar, dass ihre Grenze

noch den Südwesten Grossbritanniens abschneidet. Richten wir

aber den Blick nach dem Osten, der für allo Ursprungsfragen

so wichtig ist, so zeigt uns Russland die gleiche Zweitypischkeit

der Rassen, wie Mitteleuropa; selbst in Grossrussland wohnt die

hochgewachsene blonde, zu mittel- oder ganz langen Schädol-

formen neigende neben der brünetten, breitschädeligen , und

Mischungen jedes Grades sind vorhanden. Die letztere scheint

aber häufiger zu sein als die erstere. Im Allgemeinen ist die

kleinere, brünette Rasse auch die Trägerin des breiten Gesichtes,

und dieses Gesicht ist hier im Allgemeinen breiter als in West-

europa Doch kommen auch sehr häufig breite Gesichter mit

blonden Haaren und blauen Augen vor. Die Breitgesichtigkeit

steigert sich bis zum Mongolischen. Kollmann sagt in seinem

Bericht über Zooraf'h Anthropometrische Forschungen über die

Grossrussen 1
): „Die asiatische Form der Chamaeprosopie hat zwar

die allgemeinen Züge der europäischen Chamaeprosopie, aber ihre

Proportionen sind über jenes Maass hinausgetrieben, das diese

Gesichtsform in Europa bezeichnet." In Grossrussland würde

man also drei verschiedene Rassen in Mischung finden: eine

blonde, grosse, in der man die slavische sehen will, eine dunkle,

kleine, die man den „braunen Finnen" Mainows oder Ostfinnen

(Wotjäken, Mordwinen) zurechnet, endlich eine dunkle, kleine,

auffallend breitgesichtige, in dor man die mongolische Rasse ver-

muthet. Die erste stimmt mit den grossen Germanen und Kelten,

i ) Archiv für Anthropologie XXI. S. 135.
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die zweite mit den Ural-Altaiern, die dritte mit den Mongolen

überein. Boodanow unterschied in seiner Untersuchung der

Kurganschädel des Gouvernements Moskau nur lange und kurze

Schädel und wies die langen einer finnisierten Urbevölkerung, die

kurzen dem eigentlichen finnischen Elemente zu. Jedenfalls haben

wir also auch hier mindestens eine ausgesprochene Zweitypisch-

keit. Es ist dieselbe, die sich in Deutschland nach Westen zu

abtönt: die breiten Gesichtsformen sind in den slavischen Gegenden

am häufigsten, das im Innern slavische Böhmen beherbergt sie

in grosser Zahl, das östliche Oesterreich hat mehr davon als das

westliche. Dass im Inneren Russlands langschädelige Völkchen

mit finnischer oder türkischer Sprache auftreten (Tscheremissen,

Wogulen, Tschuwaschen, Meschtscheriäkon) muss uns natürlich

behutsam machen, aus den Schädelformen allein Schlüsse auf die

Volkszugehörigkeit zu ziehen.

Wenn die Thatsachen der heutigen und der vorgeschicht-

lichen Verbreitung der wichtigsten Kassenraerkmale in Europa

uns die Ueberzeugung erwecken, dass diese Merkmale schon lange

in den Gegenden sind, wo wir sie heute finden, so wird die

nächste Frage lauten: Sind diese Merkmale auf demselben Boden

entstanden, wo wir sie finden? Bekanntlich haben nicht Wenige

geglaubt, diese Frage entschieden bejahen zu können und zwar

sogar in der Form, die uns die gewagteste zu sein scheint, näm-

lich als „Ursprung der Arier in Europa". Wir sind nun einmal

der Meinung, dass man von Ariern in Europa gar nicht sprechen

könne, wo es sich nur um stumme Schädel und Geräthe handelt
;

denn den Arier erkennen wir nur an seiner Sprache. Die Anthro-

pologen denken anders darüber. Vikchow sagte bei der Stettiner

Anthropologenversammlung von den Schädeln zwischen jenseits

der Weichsel und jenseits der Elbe, dass sie in hohem Maasse

den germanischen Schädeln ähnlich sehen. Er meint, ob sie

Germanen oder Kelten gehört hätten, lasse sich nicht ausmachen:

„Aber wir können ausmachen, dass es Arier waren. Arier

sassen hier schon in der Steinzeit. Diess war die sog. „neue

Steinzeit
14

.

l

)

Wir meinen, dass es noch mancher Untersuchung auf anderer

als kraniologischer Grundlage bedarf, ehe wir den Arier in der

i) Correspondenzblatt der deutschen Anthropologischen Gesell-

schaft 1886 S. 77.
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jüngeren Steinzeit so bestimmt ansprechen können, und möchten

zunächst einmal die unvermeidliche, und doch so oft übersehene

Raumfragc aufwerfen. Für die Entstehung einer Rasse mit den

scharf ausgesprochenen Merkmalen der weissen, blondhaarigen,

hochgewachsenen und langköpfigen Menschen, die wir eben Arier

nennen hörten, die aber in der Geschichte zuerst nur als Kelten

und dann als Germanen erscheinen, gibt es nur zwei Möglich-

keiten. Entweder haben sie sich in absoluter Abgeschlossenheit

auf einem Inselland entwickelt, das weit von jedem anderen Land

entfernt ist; oder sie haben einmal ein weites Gebiet einförmig

bedeckt, und ihre heutige Verbreitung ist nur ein Rest der alten

viel grosseren Verbreitung. Auf beiden Wegen wird das erreicht,

was für die Bildung einer solchen Rasse in erster Linie noth-

wendig ist, nämlich die Abschliessung von fremden Einflüssen

während einer sehr langen, ausserordentlich langen Zeit. Die

Bildung einer solchen Rasse braucht Jahrtausende, wenn nicht

Jahrzehntausende zu ihrer Vollendung. Und ich glaube, in der

Nothwendigkeit, sehr lange Zeiträume anzunehmen, liegt für

uns der zwingende Anlass, uns für den zweiten Weg zu ent-

scheiden. Der Fülle der Zeit muss die Weite des Raumes ent-

sprechen. Ein Volk bleibt nicht durch Generationen auf dem-

selben Boden sitzen, es muss sich ausbreiten, weil es wächst.

Die Art des Wachsthums macht dabei keinen Unterschied. Wächst

ein Volk ungestört, so fliesst es langsam in der ganzen Peri-

pherie in seine Umgebungen über. Wächst es unter inneren

Stürmen und Reibungen, so werden Theile nach aussen gedrängt

und andere ziehen sich von selbst in entlegener« Gebiete zurück.

In beiden Fällen wächst der Raum des Volkes mit der Zeit,

Mit dem Flächenraum, den es bedeckt, wächst auch seine Peri-

pherie, doch natürlich nicht in demselben Verhältniss: wenn der

Raum sich vervierfacht, verdoppelt sich die Peripherie. Je grösser

also der Raum wird, desto kleiner wird im Verhältniss die

Peripherie. Die Peripherie eines Völkergebietes ist aber seine

Berührungslinie mit den Gebieten anderer Völker. Es wird also

mit dem Wachsthum eines Rassengebietes die Sonderentwickelung

der Rasse auf zweierlei Weise geschützt: es werden die cen-

tralen Bestandthcile vor Berührung mit den fremden Elementen

immer sicherer gestellt und es wird die unvermeidliche Be-

rührung mit diesen Elementen in der Peripherie immer mehr

verkleinert.
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In der weiten Verbreitung liegt die Möglichkeit der Erhal-

tung einer Art oder Rasse unter all den Gefahren, die besonders

in der Zeit des Jugendwachsthums sie unigaben. Wir haben

Völker und Unterrassen auf engen Inseln zu Grunde gehen

sehen, nicht aber in weiten Ländern. Je früher eine sich ent-

wickelnde Rasse weite Wohngebiete erwirbt, um so gesicherter

ist ihr Bestand. Auch aus diesem Grunde können wir an die

Entstehung und das lange Verweilen der weissen Rasse in einem

beschränkten Gebiete, wie etwa in der skandinavischen Halbinsel,

nicht glauben. Die „Konstanz der Rasse" wird uns im Lichte

dieser Erwägung weniger Staunenswerth vorkommen. Wenn in

den neolithischon Gräbern dieselben Schädel und sogar dieselben

Skelette liegen, wie in Bronze- und Eisenzeitgräbern 1
) und wie

sie in der Gegenwart auf den Schultern der Bewohner derselben

Gegenden sitzen, so beweist das nicht, dass keine Völkerbe-

wegungen stattgefunden haben. Diese Beständigkeit körperlicher

Eigenschaften braucht nicht Stillsitzen der Völker durch Jahr-

tausende zu bedeuten. Das geht gegen alle Gesetze des Völker-

lebens. Es bedeutet etwas Anderes und Grösseres: die euro-

päischen Völker, auf fast allen Seiten von Rassenverwandten

umgeben, konnten auch nur rassenverwandten Zufluss erhalten,

sei es von fern oder nah.

Aus Gründen des Raumes weisen wir daher sowohl die

Ansicht Penka's von der baltisch - skandinavischen Heimath der

Arier, als auch die Schradens von einem zwischen Donau,

Dnjepr und Karpathen gelegenen Ursprungsgebiet der europäischen

Arier zurück. Unser Raum-Grund wird nicht von nordischen

Forschern angeführt, die sich der Ansicht von der Autochthonie

der Nordgermanen ablehnend gegenüberstellen, wiewohl sie für

sie etwas Bestechendes haben müsste, wie Hildebrand und

Montelius — Montelius lässt die Nordgermanen vom Schwarzen

Meere her nordwestlich durch Länder wandern, die von Germanen

i) Vgl. z. B. die Bemerkungen von Düben' b beim Internationalen

Anthropologischen Kongress von 1874. Compte Rendu, Stockholm 1876

II. S. 687 f. Ich möchte allerdings hinzufügen, dass dieses Urtheil

nordischer Forscher, dass dieselben Rassen Schweden und Dänemark
seit der Steinzeit bewohnen, mit besonderer Kraft von von Düben beim

Stockholmer Anthropologenkongress von 1874 ausgesprochen und von

Vjkchow bestätigt, darum kein so grosses Gewicht hat, weil die nor-

dische' Steinzeit eine verhiiltnissmässig sehr junge Erscheinung ist.
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bewohnt waren, — aber es ist sicherlich in ihrer Ablehnung ein

unausgesprochenes, ich möchte sagen instinktives Gefühl wirksam,

dass dem nordischen Boden hier mehr zugetraut werden soll, als

er tragen kann. Für uns verstärkt sich aber unser Raum-Grund

noch dadurch, dass wir ganz dieselbe Nothwendigkeit weiten

Baumes wie für die Rassen auch für das Auseinandergehen der

Arier in Sprachgruppen annehmen müssen. Die einer Knospen-

bildung vergleichbaren Abzweigungen der arischen Sprachen unter

Bewahrung einer grossen Stammähnlichkeit konnten sich nur unter

Umständen vollziehen, wo ein räumliches Auseinanderstreben der

Zweige möglich war. Der Baum braucht Licht und Luft, um zu

wachsen, ein Völkerstammbaum braucht freien Boden, um sich

zu verzweigen und um jedem seiner Aeste die Selbständigkeit

zu wahren, die er nöthig hat, um sich eigenartig zu entfalten.

Wo linden wir diesen weiten Raum für die Entwickelung

einer so völkerreichen Rasse? Von vornherein fallen die Gebiete

aus, die nach geschichtlichen Nachrichten oder nach dem Aus-

weis der Rassen-Anthropologie von Angehörigen anderer Rassen

bewohnt sind. Und ausserdem fallen die Gebiete aus, die uns

als unbewohnbar durch Eis- oder Mecresbedeckung noch nach der

diluvialen Zeit bekannt sind. Europa konnte seine Bewohner

nur dort empfangen, wo es bewohnbar geworden war, und es

konnte sie nur aus Gebieten empfangen, die schon vorher be-

wohnbar waren. Damit ist Nordeuropa und ein guter Theil von

Mittel- und Nordwesteuropa ausgeschlossen. Nordasien war

während der Eiszeit nicht direkt unbewohnbar, aber es hatte zeit-

weilig ein noch viel rauheres Klima als jetzt. Ostasien dürfte

wie heute von Mongolen bewohnt gewesen sein, Südasien und

Mittel- und Südafrika hatten dunkle Bewohner, Neger oder den

Negern nahestehende. Es bleibt also nur Vorderasien, Nordafrika

und ein kleiner Rest von Europa südlich vom 50 0 N. B. übrig

für die Entwickelung der weissen Rasse; und da wir sie in ge-

schichtlicher Zeit noch im westlichen Innerasien finden, kann

auch dieses noch hinzugefügt werden. Endlich mag in einer

milden Interglazialzeit auch Nordasien für diese Rasse zugänglich

geworden sein. Jedenfalls ist die Entwickelung der weissen

Rasse auf dem Boden des heutigen Europa allein nicht zu ver-

stehen. Wir müssen die erdgeschichtliche Vergangenheit Europas

und seiner Grenzgebiete bis zu dem Punkte zurückverfolgen, wo
der Mensch in ihnen auftritt, und uns dabei der Methode be-
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dienen, die die Paläontologie auf das Problem des Ursprunges

einer Fauna anwendet.

Europa von Nordasien getrennt. Wenn wir uns keine

geschichtliche Handlung denken können, in die nicht der Boden

eingriffe, auf dem sie vorgeht, so muss in Wander- und Ursprungs-

geschichten der Boden doppelt wichtig sein. Denn es kommt
dabei nicht bloss ein Fleck Erde, sondern ein weites Gebiet in

Frage, wo Ausgang, Wanderung und Ziel gelegen sind. Und
wenn wir von einem beschränkten Fleck Erde noch mit einiger

Bestimmtheit sagen können: so wie heute, ist er seit vielen

Jahrtausenden gewesen, müssen wir für grössere Gebiete immer

Veränderungen des Bodens in Betracht ziehen, die auch noch

in geschichtlicher Zeit an der oder jener Stelle eingetreten sein

könnten. Der Boden hat seine Geschichte und die Menschen,

die darauf leben, haben ihre Geschichte. Beide schreiten in

sehr verschiedenem Zeitmaass voran, aber in der Geschichte

des Bodens summieren sich kleine Wirkungen zu Veränderungen

von grosser geschichtlicher Bedeutung, ohne den einzelnen Ge-

schlechtern der Menschen zum Bcwusstsein zu kommen. Wir

werden also den Boden betrachten, wie er in seinen grossen

Zügen durch eine Reihe von Jahrtausenden derselbe geblieben ist,

so dass wir nicht fehlen, wenn wir von seinem heutigen Zu-

stande ausgehen; und werden aber auch jene Veränderungen, oft

rasch sich vollziehende, zu erwägen haben, die zunächst die

Pflanzendecke erfahren hat, die heute an manchen Stellen Steppe

ist, wo sie früher Wald war, oder durch Bewaldung aus dem

früheren Steppenzustand herausgeführt ist. Wenn wir aber tiefer

in die Vergangenheit zurückgehen, werden wir noch ganz anderen

Veränderungen begegnen, die viel eingreifender sind. Länder,

die heute ein Ganzes bilden, finden wir durch Meer, Eis oder

Ketten von Seen und Sümpfen getrennt. Die zwei grössten

Thatsachen dieser Art, die wir nachweisen können, wenn wir

von der Gegenwart aus zurückgehen, sind die Trennimg Europas

von Asien durch Eis, Meer und Seen, wodurch Europa Insel

wurde, und der Zusammenhang Asiens mit Amerika über das

heutige Beringsmeer weg. Beide sind von unberechenbarem Ein-

fluss auf die Geschichte der Menschheit geworden, denn nichts

geringeres als die heutige Rassensonderung und Rassenvertheilung

führt auf sie zurück. Wenn wir die Rassengemeinschaft zwischen

Nordasiaten und Nordamerikanern, die durch den Stillen Ozean
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getrennt sind, vergleichen mit der Rassensonderung zwischen

Europäern und Asiaton, deren Wohnsitze ein Ganzes bilden, so

glauben wir vor einem Räthsel zu stehen. Sehen wir aber, dass

in der Diluvialzeit Asien und Amerika zusammenhingen, während

Asien und Europa getrennt waren, so verbreitet sich Licht: Die

Mongoloiden von Asien und Amerika sind die Vertreter des zu-

sammenhängenden Asien -Amerika, die weisse Rasse Europas ist

die Vertreterin des losgelösten Europa, eines Inselerdtheils. Die

Unterschiede östlicher und westlicher Rassen, Geschichte und

Kulturen in der Alten Welt erscheinen uns als ein im letzten

Grund erdgeschichtlicher Unterschied.

Für die Entwicklung seiner heutigen Rassen ist uns Europa

nicht eine Halbinsel von Nordasien, sondern von Südwestasien, und

damit auch breiter mit Afrika verbunden. Von Nord- und Innerasien

durch Meeresarme und Inlandeisströme abgesondert, lag es an nur

drei Stellen den Nachbarerdtheilen nahe genug, um von ihnen

beeinflusst zu werden. Es lag Kleinasien und dem nordwestlichen

Afrika gegenüber, seitdem das Schwarze Meer und das Mittel-

meer in ihrer heutigen Gestalt gebildet waren, und es lag Nord-

asien gegenüber, als Eis, Meer und Seen eine Kette vom Eis-

raeer bis zum Kaspischen See bildeten.

Diese tief in die Zeit der Existenz des Menschen in Europa

hineinreichende Isolierung ist von der grössten Bedeutung für das

Verständniss der Verbreitung der heutigen Rassen Europas.

Europa ist heute grossentheils von der weissen Rasse in ver-

schiedenen Varietäten bewohnt, aber von Osten und Norden her

sind Völker mongolischer Rasse in sein Gebiet eingedrungen.

Nicht immer kann das so gewesen sein. Die Entstehung der

kaukasischen Rasse neben der mongolischen in einem zusammen-

hangenden Theile der Erde, sei es in dem, was wir heute Europa

nennen, oder sei es in einer anders gestalteten Verbindung Europas

und Asiens, wäre ein unlösbares Räthsel. So lange die Völker

der einen oder der anderen Rasse nebeneinander wohnen, mit-

einander verkehren, einander unterwerfen konnten, gab es keine

Sonderung. Nur Mischrassen konnten zusammenfliessen, keine

neuen Rassen sich bilden. Heute spricht sich der grenzlose

Uebergang Europas in Asien in dem entsprechend grenzlosen

Uebergang der europäischen Nordslaven in die ural-altaischen

Völker aus, deren grosses Verbreitungsgebiet Nordasien ist. Aus

der Mischung der Merkmale, die zwischen Angehörigen der w«
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und der gelben Menschenrasse in allen nur denkbaren Ab-

stufungen stattgefunden hat, ist ein europäisch-asiatisches Volk

hervorgegangen, das gerade wegen der Mischung geeignet ist über

Völker beider Rassen zu herrschen, aus Europa nach Asien über-

zugreifen. Hin- und widerwandernd haben sich die beiden

Rassen von der Ostsee bis zum Stillen Ozean durchdrungen. So

wie die beiden Erdtheile nicht aus ihrer breiten Verbindung zu

lösen sind, so sind auch die beiden Rassen nicht zu sondern.

Die Masse der Nordslaven löst sich ungefähr beim 6o° ö. L. in

Arme und Inseln auf, ist aber von Ural-Altaiern noch im Herzen

Grossrusslands im Gebiet der Moskwa durchsetzt.

Denken wir uns die Verbindung gelöst, die alle diese

grossen Thatsachen der heutigen Völkerverthcilung Europas er-

möglicht. Eurasien ist in der oligoeänen Periode entstanden

durch die Vereinigung der im Anfang der Tertiärzeit durch ein

Meer östlich vom Ural getrennten Erdtheile Europa und Asien.

Es ist wahrscheinlich, dass noch einmal am Ende der Tertiar-

zeit sich das nördliche Eismeer auf demselben Wege weit genug

nach Süden erstreckte, um neuerdings die beiden Erdtheile zu

trennen. l

) Und sicher ist eine dritte nahezu vollständige Trennung,

die in der Diluvialzeit dadurch entstand, dass das Inlandeis

zwischen Don und Wolga bis in die Nähe des 50. Breitengrades

südwärts drang, während der Kaspisee zugleich um 150 m ge-

stiegen war, so dass er in der Manytsch-Niederung sich bis zum

unteren Don und von der Kirgisensteppe bis ins Kamabecken

erstreckte. Nur ein schmaler Landstreifen, der bei Saratow sich

zu einer Landenge verschmälerte, trennte die Ausbreitung des In-

landeises von der Erweiterung des Kaspisees. Im Dnjeprgebiet

war das Eis am weitesten südwärts bis über den 50. Breiten-

1) Vergl. die lehrreiche Kärtchenreihc, die KxBPrasiu's Uebersicht

der physiko-geographisehen Verhältnisse des europäischen Russlaad*

während der verflogenen geologischen Perioden begleitet. Beiträge

zur Kenntniss d. Russischen Reiches. Dritte Folge Bd. IV 1888, be-

sonders 10 biß 12. In der Eintragung der Kisspurcn hat sich Kakciskri

an die Karte gehalten, die NikititTs Aufsatz „Die Grenze der Gletscher-

spuren in Russland und dem L'ralgebirge" begleitet. Geographische

Mitteilungen 1886 S. 257. Neuere Mitteilungen Nnurm's über die Eis-

zeit in Osteuropa s. in dem Bericht J. Kollman.n's über den XI. Intern.

Congr. f. Anthropologie und Urgeschichte in Moskau Arch. f. Anthro-

pologie XXI. S. 508 u. f. Weiter vergl. SurAH's Geologische Karte von

Russland in den Geographischen Mitteilungen 1895 T. 9.
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grad vorgedrungen. Eine zweite, spätere Vereisung ist nur

für das nordwestliche Russland nachzuweisen und ist nicht mehr
so weit gelangt. Der Ural ist bei beiden Vereisungen frei ge-

blieben, ausgenommen der nördlichste Theil, das Tinian-Gebirge,

das seine lokale Vergletscherung hatte. Endlich verlängerte in

dem Gebiete zwischen der Wiatka und der oberen Kama eine

mächtige Seengruppe, die 60 bis 70m mächtige Ablagerungen

hinterlassen hat, die Wasserschranko nach Norden zu. Es blieb

also nur eine schmale, vielgewundene und durch Seen und Sümpfe

unterbrochene Verbindung zwischen Europa und Asien übrig.

Im Süden war der Kaukasus zum grössten Theil vergletschert,

und zwar sandte er mächtige Eisströme von seiner Nordflanke

herab, die die tiefsten Theile der Manytschniederung erreichten.

Rechnet man hinzu, dass im Ural selbst grosse Süsswasscrseen

bestanden und dass dieses Gebirge unter dem Einfluss eines

feuchten Klimas wasserreicher war als heute, wie die mächtigen

Schwemmgebilde an seinen Abhängen und die ausserordentlich

tief ausgehöhlten Thäler beweisen, so war für den Menschen die

Unterbrechung der Verbindung zwischen Nord-Asien und Europa

vollständig. Als das Inlandeis nun zurückzuschreiten begann, was

im Nordosten früh begonnen haben dürfte, setzte das Eindringen

des Eismeeres nach der Eiszeit bis in das Quellgebiet der Dwina

und bis an den Ural das nordöstliche Russland bis zum 60 0 N. Ii.

unter Wasser. Eine Verbindung des Eismeeres mit der Ostsee

über Ladoga- und Onegasee in dieser Zeit ist wahrscheinlich,

wenn auch die Transgression im Osten stärker war als im Westen.

Die in dieser südlichen Ausbreitung des Eismeeres abgelagerten

Schichten entsprechen den postglazialen der Yoldia arcti<;a in

Schweden.

Der Ural blieb, auch nachdem er von seiner Wasserum-

gebung befreit, trocken gelegt war, und nachdem das Eis sich

zurückgezogen hatte, ein schwer wegsames Gebirge. Er ist es

in vielen Theilen noch heute, trotz seiner Besiedelung und berg-

baulichen Entwicklung. Die Thäler sind tiefer eingeschnitten

als in unseren Mittelgebirgen, ihr Gefall ist also geringer, der

Abfluss des Wassers ist verlangsamt. Dadurch ist zwar die

Schiffahrt bis tief in den Ural hinein begünstigt, aber zugleich

sind auch die Thäler versumpft und in weiter Ausdehnung von

den Ansiedelungen gemieden. In nassen Jahreu ist auch der

Verkehr gezwungen, diese Thäler zu meiden, und muss auf grossen
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Umwegen die Steppe aufsuchen. Ueberhaupt ist das Innere des

Ural noch vielfach menschenleer im Vergleich zur Steppe am
Rand des Ural, und auch im mittleren „erzreichen" Ural bildet

der Mangel und die Unstetigkeit der Arbeitskräfte ein Hinderniss

der wirtschaftlichen Entwickclung. Noch giebt es undurch-

drungene Sümpfe und Urwälder im Ural. Und zwar gilt dies

nicht bloss vom „wüsten Ural" im Norden des 62. Breitengrades,

der reich an Sümpfen, Tundren und Felswildnissen ist, sondern

ganz besonders von dem südlichen Ural, den man den „waldarmen1'

zu nennen pflegt. Man kennt keine paläolithischen Funde im

Ural. Höhlen-, Torf- und Goldseifenfunde, die besonders zahlreich

im osturalischen Theile des Gouvernements Perm gemacht sind,

sind alle jünger als die Zeit des Mammuths. 1

)

Europa mit Afrika und Südwestasien verbunden. 2
)

Während das westliche Mittelmeer schon in spätplioeäner Zeit

die Eigenschaften entwickelt hatte, die wir heute an ihm kennen,

und besonders gerade die, denen grosse Bedeutung für die Völker-

geschichte beigelegt werden muss, so dass wir die aus paläonto-

logischen Gründen zum Theil nicht unwahrscheinlichen afrika-

nischen Zusammenhänge über Gibraltar, Sizilien und Malta für

unsere Zeit nicht zu behaupten wagen, hat das östliche Mittel-

meer selbst in der Quartärzeit noch tiefgehende Veränderungen

erfahren. Das Aegäische Meer sammt den Cykladen, Bosporus

und Dardanellen, Pontus und Kaspischer See haben damals erst

ihre heutige Form und Ausdehnung erhalten. Den nördlichen

Theil des Aegäischen Meeres bis zu den südlichen Cykladen sieht

die Quartärzeit, und vielleicht sogar eine spätere Phase derselben,

als Land. Nur was heute zwischen Kreta, Attika, Peloponnes

und den südlichen Cykladen liegt, war damals Meer, und der

Kanal von Kythera verband es mit dem westlichen Mittelmeer.

Kreta selbst ist wohl schon in der Zeit des oberen Pliocän von

Kleinasien getrennt worden.

Indem wir ausdrücklieh die Schwierigkeit betonen, oberes

Pliocän und Quartär im Mittelmeergebiet zu sondern, versuchen

1) Tu. Tbchkknykcukw, Lea depot« posttertiaires en connectiou

avec les trouvaille» des restes de la culture pr<?historique au Nord et

a l'Est de la Russie d'Europe. Schriften d. Kais. Ges. v. Freunden

d. Naturwissenschaft in Moskau 1892.

2) Die Angaben über das Mittelnieer nach eingehenden brieflichen

Mitteilungen von Professor Philippson berichtigt.
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wir uns eine Vorstellung von dem Zustande zu machen, deu der

Mensch der Quartärzeit im südöstlichen Europa vorfand. Pontus

und Kaspischer See hingen zusammen und waren beide nach

Norden hin ausgebreitet, der Kaspische See im Wolga- und

Uralbecken, der Pontus über Bessarabien. Dagegen bestanden

wohl die südlichen tiefen Becken in beiden Meeren noch nicht.

Der Bosporus und der Hellespont bezeichnen die ungefähre

Richtung eines grossen Flusses, der dieses pontisch-kaspische

Binnenmeer in südwestlicher Richtung entwässerte, indem er über

das Land „Nord-Aegäis" (Philippson) hinfloss, wohl zwischen den

heutigen Inseln Euböa und Andros durch, und in das (südaegäische)

Meer zwischen dem Peloponnes und den Cykladen mündete. Das

Land war noch immer in Hebung begriffen. Aber in der Zeit,

in der wir Spuren des europäischen Menschen am Rande des

nord- und mitteleuropäischen Inlandeises finden, begann das nord-

aegäische Land zuerst sich von Kleinasien zu trennen. Einbrüche

Hessen dort das südaegäische Meer sich nordwärts ausbreiten, aber

das Land, dessen Reste die Cykladen sind, blieb mit Griechenland

verbunden, das ungefähr dreimal so gross war als heute. Erst

nach der Eiszeit bereitet sich mit den Einbrüchen der südlichen

Tiefbecken des Pontus und des Kaspischen Sees, der Propontis

und der Nordaegäis der heutige Zustand vor. Die Cykladen

trennen sich von Griechenland. Der einst mächtige Ausfluss des

pontisch-kaspischen Binnenmeeres verschwindet auf dem Meeres-

boden des neu sich bildenden nordaegäischen Meeres. Am spätesten

scheint Euböa sich getrennt zu haben. Der Peloponnes war zeit-

weilig eine Insel. Eine leichte Hebung folgte, der manche

Strandterrassen mit rezenten Thierresten an den Küsten des

Aegäischen und Schwarzen Meeres entstammen. Und dann be-

gann wieder eine Senkung, deren leise Spuren vielleicht bis in

die Gegenwart nachzittern.

Diese Veränderungen, in einer Zeit sich vollziehend, wo der

Mensch in Ost- und Westeuropa bis an den Inlandeisrand wohnt,

bedeuten eine mehr als 500 km breite Verbindung Südosteuropas

mit Südwestasien in einem gemässigten Klima ferne von der Ver-

eisung, die damals etwa 7 Breitengrade entfernt lag. Sie be-

deuten dadurch zugleich eine breitere Verbindung mit Afrika

nördlich von der Gegend der heutigen Sues-Landenge. Für den

unbewohnbaren Norden, in dem die Grenze der Oekumene mehr

als 20 Breitengrade südlicher lag als heute, bot also
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Europa breitere Wohngebiete und Verbindungen im Süden:

Europa als geschichtlicher Boden ist nach Süden zu verschoben,

Südwestasien und Nordafrika zu Man kann auch sagen, Europa

hat nacheinander seine afrikanischen und asiatischen Zeiten gehabt,

in denen einmal die Verbindungen im Süden und dann die Ver-

bindungen im Nordosten tiberwogen. Es ist wahrscheinlich, dass

es dazwischen eine Zeit gab, wo im Süden die Bildung des

Mittelmeeres bis zur Verbindung mit dem Atlantischen Ozean

fortgeschritten war, während im Norden die Verbindung mit

Asien noch unterbrochen war, so dass Europa praktisch als eine

Insel zwischen den beiden grossen Erdthcilen lag. Das asiatische

Zeitalter ist das jüngere, in ihm leben wir, seine Zeugen sind

die finnisch-ugrischen Völker und die mongolischen Rassenmerkmale

im Herzen Europas, die Verbindung Osteuropas und Nord- und

Mittelasiens zu einem einzigen Staat, der steigende Verkehr Europas

und Asiens zu Lande. Das südwestasiatisch-afrikanische Zeit-

alter müssen wir in der Vorgeschichte der europäischen Völker

suchen.

Kleinere Aenderungen in der Gestalt und Grösse

Europas. Wo heute vor NordWesteuropa die Britischen Inseln

liegen, streckte sich vor der Eiszeit eine Halbinsel ins Atlantische

Meer hinaus, deren Boden mindestens 100 m höher lag als heute.

Das Klima war dem jetzigen Klima Grossbritanniens ähnlich, und

die Pflanzen- nnd Thierwelt glich der des europäischen Kontinents.

Die Fauna umschloss drei Arten von Elephas, zwei von Rhinoceros,

ein Hippopotamus, den Urochsen, zwei Bären, den Höhlenlöwen u. a.

Seen und Fjorde Nordenglands und Schottlands bildeten Theile

von Thlilern des trockenen Landes. Der Kanal und die Nord-

see waren Land, und eine Anzahl von Inseln des Nordwestens

hing mit dieser breiteren britischen Halbinsel zusammen. Das ist

die Zeit, aus der wir die ältesten Reste des Menschen von Gross-

britannien haben. Während nun verschiedene Eiszeiten mit iuter-

glazialen Eiszeiten abwechselten, erfuhren auch die Umrisse und

die Grösse der Britischen Inseln verschiedene Veränderungen; aus

der letzten Interglazialzeit haben wir Zeugnisse einer Senkung

von Wales um mehr als 400 m. Dann erfuhr das I>and noch

einmal eine Zunahme, in einer Zeit, wo es Wälder bedeckten, an

deren Rändern Menschen lebten, die geschliffene Steingeräthe hatten;

aus dieser Zeit kommen auch die ältesten Reste in Irland. Die

Nordsee wurde neuerdings trockenes Land, das eine breite Ver-
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bindung mit dem Festland herstellte. Nach erneuter Senkung

erfolgte die Hebung, der man die letzten niedrigen Strandlinien

verdankt, und unter leichter Senkung bildete sich dann der heutige

Zustand heraus.

Die skandinavische Halbinsel und die dänischen Inseln haben

ebensowenig immer dieselbe Gestalt bewahrt. Als das Eis nach

Süden vordrang, lag an der Stelle der Ostsee 1
) ein Land, von

dessen Gesteinsunterlage die Reste der Kreide am Rand und auf

Inseln der Ostsee Zeugniss geben. Als die Meere, die die skandi-

navische Halbinsel umgaben, von arktischen Thieren bewohnt

waren, fand eine Senkung um 200 m statt. In spätglazialer

Zeit gab es eine vollständige Landverbindung zwischen Jütland

und Schweden, und die Ostsee muss ein Süsswassersee gewesen

sein. Dann tritt eine neue Senkung ein, dieselbe, die Rügen in

postglazialer Zeit zur Insel oder vielmehr zunächst zu einem

Archipel gemacht hat, und die Ostsee wird grösser und salziger

als sie früher gewesen war. Möglich, dass sie nun mit dem Eis-

meer zusammenhing. Biogeographische Gründe sprechen für diesen

Zusammenhang, der aber bis jetzt nicht am Boden selbst nach-

gewiesen worden ist. Die Schmelzwasserströme des zurück-

weichenden Eises lösen Theile des Festlandes aus ihrer Verbindung

los und machen sie zu Inseln; so entsteht auch die jütische

Halbinsel. An der Küste des Eismeeres entsprechen diesen Be-

wegungen die erste borealc Transgression mit 100m hohen Strand-

linien in einer warmen Interglazialzeit; es erfolgte eine zweite

Senkung: Strandlinien von 30 m, und eine dritte um 1 5 bis 20 m,

der vielleicht die Versenkung englischer Wälder in neolithischer

Zeit entspricht.*)

Von der Nordsee haben wir bereits gesehen, dass sie festes

Land war, nachdem das letzte Eis sich zurückgezogen hatte.

Mammuthreste liegen an den Ufern des alten Rheines, der die

heutige Nordsee durchströmte und bei Walton mündete. Das

1) Die Geschichte der Ostsee bis herab zur Gegenwart fasst atu

besten R. Crbdnkr's Ueberblick Ueber die Ostsee und ihre Entstehung
in den Verhandlungen d. Gesch. Deutscher Naturforscher u. Aerzte zu

Lübeck 1895 S. 131— 154 zusammen.

2) Für die Frage der Bewohnung der Ostseeländer sind die

Schwankungen des Salzgehaltes nicht ohne Bedeutung. Die Nordsee
ist heute eines der fischreichsten Meere der Erde, die Ostsee muss einst

bei grösserem Salzreichthum ebenfalls fischreicher gewesen sein.

PhiL-hiat. CUise 1900. 4
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niedrige Land von Helgoland enthält in seinen mit der Pflanzen-

uud Thicrwelt des heutigen Norddcutschlands übereinstiniraenden

Pflanzen- und Thierresten die Zeugnisse des jüngeren Alters der

südlichen Nordsee. Es ist wahrscheinlich, dass auch hier der

Mensch den Boden beschritt, der heute Nordsee ist. Bei Husum
sollen Reste des Menschen, Feucrgeräthe in den Resten eines

Waldes unter dem Meeresspiegel gefunden worden sein.
1

) Auf

Helgoland selbst sind „regelmässig gearbeitete und polierte"

Steinbeile öfters gefunden worden und sogar Spuren eines Werk-

platzes, wo Feuerstein geschlagen wurde. Auch auf anderen

Nordseeinseln sind steinzeitliche Funde gemacht worden.

Die Veränderungen haben sich in kleineren Gebieten wieder-

holt. Am Rand der Nordsee wurde neues Land gebildet, auf

dem erst an der Schwelle der Geschichte Menschen erschienen

sind. Weit aussenliegende Theile der Nordseeküste zeigen oft

erst von der späteren Bronze- oder der frühen Eisenzeit an

Funde. Ihre Besiedelung fällt also bereits in die Zeit, die man
nach Jahrhunderten benennen kann, in der Seeebenc Belgiens, in

niederländischen und deutschen Marschgebieten. Merkwürdiger

Gegensatz zu den Ostseeinseln, unter denen nicht bloss Rügen,

Boruholm, Gothland, sondern auch die Aland-Inseln eine reiche,

scheinbar ununterbrochene Entwickelung der menschlichen Be-

völkerung seit der jüngeren Steinzeit zeigen!

Der bewohnbare Boden Europas durch Vereisung
und Transgressionen eingeschränkt. Durch die Bedeckung

Nordeuropas in der Quartärperiode mit Eis entstand im nord-

europüisclren Tiefland eine Eis- und Schneewüste ohne Pflanzen-

und Thierleben. Nicht einmal ein Berg, der Leben hegte, ragte

hier über das Eis hervor. Eine Inlandeismasse von 300 bis 1 000 ui

Dicke bedeckte das nördlicho und mittlere Russland so, dass sie im

Westen viel weiter südwärts reichte als im Osten. Dire Südgrenze

steigt vom Flusse Stvr in Wolhynien bis zu dem nördlichen Theil

des Gouvernements Cherson und Jekaterinoslaw an, schneidet durch

den Südosten des Gouvernements Poltawa und den Nordwesten des

Gouvernements Charkow. Im Ural findet man Glazialspuren südlich

von 6i° N. B. Weniger der kontinentale Charakter als die Aus-

dehnung des vereinigten Schwarzen Meeres und Kaspischen Sees,

1) Mitteilungen über diese Funde bei Tittkl, Die naturlichen

Veränderungen Helgolands. Leipzig 1894 S. 116 u. S. 133.
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deren Fluthen den Ural bis 55
0 N.B. bespülten, verursacht dieses

Zurückfallen der Eisgrenze nach Nordosten. Auf der anderen

Seite fasste diese mächtige Wasserflüche den Aralsee in sich. Die

Gletscher des Kaukasus und Centraiasiens waren weiter im Süden

bis zum Fuss ihrer Gebirge herabgestiegen. Weiter im Westen

war die ganze skandinavische Halbinsel, Grossbritannien bis auf

einen schmalen südlichen Streifen, Irland, der Raum, den heute

Nord- und Ostsee einnehmen, damit natürlich die Inseln beider

Meere und die cimbrische Halbinsel mit Eis bedeckt. Ausserdem

zog sich von Russland her das Inlandeis südwestwürts bis zur

Rheinmündung, so dass Norddeutschland mit Eis bis an den

Nordrand der Mittelgebirge bedeckt war. In Mitteleuropa waren

die Alpen bis über den Fuss hinaus vergletschert; aber schon die

Vergletscherung der Karpathen war viel geringer. Verhältniss-

mässig beschränkt waren die Gletscher süd- und mitteleuropäischer

Gebirge. Das Klima aller dieser Länder war wohl kühler und

feuchter als jetzt, liess aber die Existenz des Menschen zu. Aller-

dings war die Grösse und Häufigkeit der Flüsse, Seen und

Sümpfe, und die Pflanzenwelt, die den Boden bedeckte, seiner

Ausbreitung und Verdichtung nicht günstig. Die echt arktischen

Pflanzen, die Mitteleuropa in Gebirgen und Mooren sich erhalten

hat, Zwergweide, Zwergbirke u. a., müssen damals hier ver-

breiteter gewesen sein. Während der Wald fehlte, hatten tundra-

ähnliche Steppen eine weite Verbreitung.

Dies ist der Zustand der stärksten Vereisungen, der ein oder

zweimal unterbrochen worden ist durch den Rückgang der

Gletscher, während dessen in den Zeiten zwischen zwei Ver-

eisungen ein gemässigtes Klima wieder zur Geltung kam, mit

ihm Pflanzen und Thiere, die aus unvereisten Ländern des Südens

und des Ostens hergewandert sein müssen. Es ist anzunehmen,

dass mit ihnen* auch der Mensch wiedergekehrt ist. Wenn in

einer warmen Tnterglazialzeit das Hippopotamus, der Löwe, der Tiger,

die Hyäne bis nach Britannien vordrangen, das damals breit mit

dem Festland zusammenhing, werden auch Menschen diese Wege

beschritten haben. Sie werden auch auf denselben Wegen wie

diese Säugethiere bei neuerdings wachsendem Frost südwärts

zurückgegangen sein. Funde, im norddeutschen Tiefland machen die

dortige Anwesenheit des Menschen in der Interglazialzeit wahr-

scheinlich. So das von Dames bei Rixdorf entdeckte bearbeitete

Pferdeschulterblatt. Funde bei Eberswalde lassen es möglichst
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scheinen, das Dasein des Menschen selbst in dem Gebiet der

jüngeren Vereisung im norddeutschen Tiefland anzunehmen. 1

)

Die Neubesiedelung im postglazialen Europa Damit

engte sich das Gebiet des paläolithischen Menschen in Europa

immer entschiedener auf den Südwesten und Süden ein. Da-

hinter war zwar der grösste Theil Nord- und Mittelasiens, von

beschränkten Vergletscherungen der Hochgebirgsregionen abge-

sehen, eisfrei, aber von dem eisfreien Europa, wie wir gesehen

haben, getrennt. Der Rückgang des Eises und mancher Meeres-

theile muss nun allmähliche, aber folgenreiche Bewegungen in

der Biosphäre Europas hervorgerufen haben. Nach Nordasien

hatte sich wohl ein Theil der diluvialen Fauna und Flora von

Europa her zurückgezogen und wichtige Jagdthiere wie Mammuth
und Rhinoceros, haben hier fortgelebt, als sie dort verschwunden

waren. Voraussetzung für diese Bewegung ist die Herstellung

der Landverbindung zwischen den beiden Erdtheilen in nach-

diluvialer Zeit. War einmal die Brücke geschlagen, so mochte

auch der Mensch sie benutzen, der dem Mammuth und Rhinoceros

als Jäger folgte. Bearbeitete Rhinocerosknochen bei Braunschweig

mögen aus dieser Zeit stammen. Vielleicht gehört auch die

Rennthierstation am Dümmersee in Hannover zu diesen Spuren

der dem Reunthier auf seinem Rückzug folgenden Jäger. 2
) Wie

zu erwarten, hat Sibirien bereits Funde geliefert, die auf das

Zusammenleben des Jägers und seiner riesigen Jagdthiere hin-

deuten. 1895 wurden Mammuthknochen in grosser Anzahl mit

Kohlen, Feuersteinsplittern und Schabern bei Tomsk gefunden,

2,75 m unter der Oberfläche. Und am oberen Lauf des Jenissei

in 560 N.B. sind bei Krasnojarsk die ältesten Funde gemacht worden,

die Sibirien aufweist: paläolithischc Steingeräthe mit Mammuth,

Rhinoceros und anderen Resten, die sie an das Ende der palao-

lithischen Bildungen stellen.

Man muss sich vorstellen, wie den Bewohnern eines Europa,

das bis in die Meere Siziliens abgekühlt war, wo die diluvialen

Muschelterrassen nordische Formen enthalten, der hohe Norden

um eine Reihe von Breitengradeu nähergerückt war als uns. Bis

in das mittlere Deutschland und Russland herein mussten ihnen

1) Vergl. Kkause, Uebcr Spuren menschlicher Thütigkeit aus inter-

glazialen Ablagerungen in d. Gegend von Eberswalde. Arch. f. Anthro-

pologie XXII. S. 49.

2) Corrcspondenzblatt d.D. Anthropologischen Gesellschaft 1887 S. 13.
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die Inlandeismassen gerade so unnahbar vorkommen, wie den

Grönland-Eskimo das Inlandeis, das sie von gefährlichen Geistern

bewohnt glauben. Wanderungen in nördlicher Richtung waren also

ganz ausgeschlossen. Mitteleuropa hörte bei 5i°N. B. auf sowohl

als Wohngebiet wie als Wandergebiet. Um so stärker werden sich

die Völkerbewegungen nach Osten gerichtet haben. Wurde doch

auch der kontinentale Osten früher eisfrei als der ozeanische Westen.

Wir haben eine nordwestliche Verbindung Europas über Spitz-

bergen und Island mit dem arktischen Amerika noch nicht er-

wähnt, weil wir sie einstweilen noch nicht in Verbindung mit den

europäischen Menschen setzen können. Es hat dazu nicht an Ver-

suchen gefehlt, doch wollen wir uns damit begnügen, die ethno-

graphischen und biogeographischen Thatsachen zu bezeichnen, an die

sich vielleicht dereinst anthropogeographische Schlüsse anknüpfen

lassen. Die absolute Identität alt- und neuweltlicher Steingerätho

will man zwar auf Aeusserungen des „Völkergedankens" zurück-

führen, d. h. man will sie unabhängig, durch geistige Generatio

aequivoca entstehen lassen. Wenn aber die übereinstimmenden

Pfeilspitzen einen Bogen voraussetzen, den wir nicht zu den

allereinfachsten rechnen dürfen, dazu sind schon die Pfeilspitzen

viel zu fein bearbeitet, ist diese Erklärung nicht so natürlich,

wie sie angesichts der rohen Typen paläolithischer Steinäxte

von Mandelform erscheinen mochte. Die heutigen Bogenformen

sind ohne Zweifel durch Uebertragung über den grössten Theil

der Völker beider Erdhälften hin verbreitet worden. Wir glau-

ben daher auch an die Uebertragung vorgeschichtlicher Stein-

geräthe. Ein vorsichtiger Ethnolog, E. B. Tylor, hat vor einiger

Zeit die sehr rohen Steinwaffen der Tasmanicr vom Ende des

18. Jahrhunderts mit den australischen und den weltweit ver-

breiteten vorgeschichtlichen verglichen. Er kam dabei zu dem

Schluss, dass die noch eine Stufe unter den Steinwaffen der

Mammuthjäger Europas stehenden Steinwaffen der Tasmanier

einen Typus repräsentieren, der einst über ganz Australien ver-

breitet war. Er erinnerte, wenn auch übereilte Schlüsse ablehnend,

an die Aehnlichkeit der Australierschädel mit den Schädeln

vorgeschichtlicher Europäer vom Neanderthaltypus. 1
) Dass die

Aehnlichkeit neu- und altweltlicher Steingeräthe vielleicht durch

die alte nordatlantische Landbrücke mit veranlasst sein könnte,

1) Nature LLX. S. 162.
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ist nicht von vornherein zu leugnen. Jedenfalls liegen sowohl

in der heutigen Fauna Europas als auch in der fossilen die Zeug-

nisse dafür, dass auf dem vorderasiatisch-mittelmeerischen Wege
eine ältere Thierwelt einwanderte, die der auf dem arktisch-

nordamerikanischen Wege eingewanderten in Westeuropa be-

gegnete. Erst nach beiden kam die sog. sibirische Einwanderung

unmittelbar von Osten her. Die Merkmale der auf vorderasiatisch-

raittelmeerischem Wege Eingewanderten sind das zerstreute Vor-

kommen in den Mittelmeerländern und Westeuropa, die Merkmale

der arktisch-nordamerikanischen Einwanderer liegen in den west-

europäisch-nordamerikanischen Beziehungen. Bei den fossilen

Formen kommt für beide das höhere Alter hinzu. Wahrscheinlich

zwang die Ausbildung des Mittelmeeres früh einzelnen Wanderern

nördliche Wege auf, die, wie der Dachs, fast allen mittel-

meerischen Gebieten fehlen, aber in Mittel- und Südosteuropa

vertreten sind. Die sibirische Einwanderung als die jüngste und

durch die Nähe und den breiten Zusammenhang ihres Ausgangs-

gebietes begünstigte, hat eine grosse Zahl von neuen Formen ge-

bracht, die zum Theil noch immer im Vordringen sind. Das

Schwarzerdeland Südrusslands enthält reichliche Reste einer arten-

reichen Fauna von nord- und mittelasiatischem Charakter, die

westwärts in gleichalterigen Schichten in abnehmender Individuen-

und Artenzahl vorkommen. Im Gebiet der Völkerbewegungen

sehen wir ihr Analogon in dem Vordringen der Völker mongolischer

Rasse aus Nord- und Mittelasien nach Europa.

Wir werden uns freilich diese Neubesiedelung des eben vom
Eis freigewordenen Landes nicht so rasch fortschreitend denken

dürfen, wie in den kleineren Verhältnissen alpiner Gletscher-

moränen. Die Schmelzwässer des Inlandeises stauten sich viel-

mehr zu gewaltigen Seen, überschwemmten und versumpften

weite Gebiete, veranlassten Moorbildungen: alles Hindernisse der

Besiedelung durch den Menschen, die also nur langsam und stück-

weise vorschreiten konnte. Und dazu kamen nun noch post-

glaziale Bodenschwankungen, die neuerdings grosse Küstenstrecken

in Meeresboden verwandelten.

Nehmen wir auch hierfür die biogeographische Analogie in

Anspruch, so finden wir eine Reihe von Pflanzen und Thieren,

die in Europa einst zusammenhängend wohnten, dann aber beim

Rückgang des Eises sich in Gebiete zurückzogen, wo die klima-

tischen Bedingungen ihnen günstig blieben, also in Mitteleuropa
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in die Hochgebirge (Karpathen, Alpen), in Osteuropa und Asien

in den Norden; sie fehlen in Finland und auf der skandinavischen

Halbinsel und beweisen damit, dass sie aus der Nahe der Alpen

in nordöstlicher Richtung gewandert sind. Die Arve oder Zirbel-

kiefer (Pinus Cembra), ein alpiner, nordrussischer und sibirischer

Baum, bietet unter den Pflanzen das ausgezeichnetste Beispiel

dieser Verbreitung.

Wenn in den Alpen ein Gletscher sich zurückzieht und seine

Moränen weit unter- und ausserhalb seines jetzigen Standes liegen

lässt, siedeln sich darauf die Bäume an, die von den freigebliebenen

Thalhängen herwandern. Die Masse fein zerriebenen auf-

geschlossenen Bodens und die Durchfeuchtung begünstigen das

Leben. In derselben Art bevölkerten sich beim Rückgang des

Eises die freigewordenen Stellen mit Einwanderern aus Gegenden,

wo schon vorher Menschen wohnen konnten, also von Süden her.

Zuerst drang also der Mensch von Süden und Südosten her in

das Land zwischen Karpathen und Ostsee und, dem zurück-

wandernden Mammuth folgend, immer weiter nord- und ostwärts

vor. Der Schwerpunkt der Bevölkerung Europas lag südlich

vom 50. Breitengrad und zugleich, den Funden nach zu urtheilen,

mehr nach Südwest- als Mitteleuropa zu. Langsam wanderte diese

Bevölkerung nach Norden, und zwar, dem Rückgang des Eises

gemäss, zuerst nach Nordost, zuletzt nach Nordwest. Als dann

Nordasien wieder durch eine trockene Brücke an Europa an-

geschlossen worden war, konnten auch entgegengesetzte Wande-

rungen stattfinden, die zum Theil Rückwanderungen gowesen sein

mögen. In der späteren Quartärzeit ist eine westliche Bewegung,

die unserer Flora und Fauna viele Steppenelemente einverleibt

hat, auch unter den Renthierjägern Europas wahrscheinlich,

also Bewegungen aus dem kontinentalen Osten nach dem eisfrei

gewordenen ozeanischen Westen. Für die nordasiatische Fauna

und Flora ist vielleicht auch an Verbindungen durch die Gebirge

Centraiasiens, den Kaukasus, Kleinasien und Südosteuropa zu

denken, aber för den Menschen hatte diese entlegene Verbindung

wohl weniger Bedeutung. Was neue Gebiete erschloss, setzte auch

neue Ziele den Wanderungen der Menschen.

Indem also das Eis in Europa nordwärts und westwärts zurück-

ging, rief es Wanderungen in derselben Richtung hervor. Neue

Völker erschienen auf neuem Boden. Hängt vielleicht mit diesen

Wanderungen schon die Ausbreitung der Arier in Europa zusammen?
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Diese Frage ist mindestens verfrüht, vielleicht Überhaupt nicht

beantwortbar. Was wir sehen und greifen, ist Folgendes: Das

Eis ging nicht allein zurück, mit dem Eis wanderte nach Norden

auch eine Thierwelt, an die der Mensch sein Dasein gekettet

hatte: Zuerst zogen sich die riesigen Dickhäuter Mammuth und

Rhinoceros zurück, ihnen folgten bei fortschreitendem Trocken-

und Wärmerwerden des Klimas die Renthiere, deren Knochen in

der jüngeren Diluvialschicht nordwärts immer häufiger werden,

die dem Renthier in der Verbreitung ziemlich ähnlichen Moschus-

ochsen, die Polarhasen, Eisfüchse u. a. Es ist anzunehmen, dass

die Jäger, die sie im Süden gejagt, hatten, ihnen nach Norden

folgten. Es waren Verschiebungen, wie man sie noch vor kurzem

die Jägervölker Afrikas und Amerikas hat vollziehen sehen. Sie

brachten unmerklich die Südbewohner Europas nach Norden.

Und damit verbreitete sich alles, was wir als Waffe und Gcräthe

des paläolithischen Menschen kennen.

Die Spuren der Eiszeit und des diluvialen Menschen.

Der Südwesten Europas war den Einflüssen der Eiszeit am
weitesten entrückt, und hier sind denn auch die Spuren des

Menschen am weitesten rückwärts zu verfolgen. Die französischen

Prähistoriker unterscheiden nicht weniger als drei Hauptepochen

der EntWickelung des diluvialen Menschen auf diesem Boden.

Ihre Epoche von Chellcs zeigt den Menschen zusammen mit Ele-

phas antiquus, Rhinoceros Merckii, Hippopotamus amphibius vor

dem Beginn der Eiszeit; in der Epoche von Moustier tritt die

Abkühlung ein, Elephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus

erscheinen, Hippopotamus amphibius verschwindet. In der Inter-

glazialzeit verschwindet auch Rhinoceros tichorhinus, das Pferd

ist stark vertreten. In der Epoche von Magdalene endlich, in

der die Kälte wieder zunimmt, geht das Mammuth zurück und das

Renthicr wird vorherrschend 1
), um mit dem Ende dieser Epoche

ebenfalls abzunehmen, d. h. nach Nordost zu auszuwandern, wo
indessen das Klima milder geworden war.

In Mitteleuropa, wo zwischen dem nordischen und alpinen

Eis nur ein schmaler bewohnbarer Streifen gebirgigen Landes

mit rauhem Klima übrig geblieben war, sind die Reste des dilu-

i) Vgl. die Bemerkungen Törock's zu dieser MoRTu.LKT-SAuiON'schen
Gliederung im Korreapondenzblatt d. d. Anthropologischen Gesellschaft

1895 S. 19.
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yialen Menschen im Allgemeinen spärlicher. Ihre Lagerungsweise

zeigt, dass der diluviale Mensch hier in der Interglazialzeit und

in der Zeit der letzten Vergletscherung lebte. Das Mammuth
scheint, nach den Funden von Thayingen und Schweizersbild bei

Schaffhausen, den Rückgang der letzten grossen Vergletscherung

überlebt zu haben. „Die Mammuthjäger waren also erheblich

jünger oder lebten erheblich länger, als ich bisher annahm." 1

)

Das innere Alpengebiet und der gröSBte Theil des Voralpen-

landes der Schweiz und Tirol haben bisher keine paläolithischen

Funde geliefert. Dasselbe gilt von den deutschen Mittelgebirgen.

Mitteleuropa hat nur vereinzelte Gruppen von Mammuth- und

Renthierjägern gesehen, die wohl von Südwesten her einwanderten.

Auch in Oesterreich liegen die diluvialen Menschenresto in Höhlen

Mährens, im Löss Mährens und des niederösterreichischen Donau-

thales: also ausserhalb des vergletscherten Areales.

Auf der skandinavischen Halbinsel waren keine Menschen

in der paläolithischen Zeit. Es gibt zwar dort behauene Stein-

geräthe, aber diese machen nicht den paläolithischen Charakter.

Der Mensch hat hier nicht mit präglazialen und interglazialen

Thieren gelebt. Schwedens Hebung nach dem Rückgang des

Eises, die der Ostsee den Weg durch Mittelschweden schloss und

sie zum Süsswassersee machte, darauffolgende Senkungen, die

Schonen von den dänischen Inseln lösten, hat der Mensch nicht

erlebt Er erschien an der nach dieser Senkung sich bildenden

Ostsee, die wärmer war als vor- und nachher, und häufte die

Muschelhaufen der Kjökkenmöddinger an. Wahrscheinlich hatte

Norwegen schon damals ein milderes Klima als Schweden. Die

älteren Steinfunde reichen hier bis Tromsö hinauf. Der nördlich

von Jeratland und Säterdal gelegene Abschnitt der skandinavischen

Halbinsel hat gar keine steinzeitlichen Funde geliefert. Ob die

neolithische Kultur, in deren Gefolge der Ackerbau erscheint,

von Süden und Südosten über Dänemark nach Schweden, oder

ob sie von Westen her über Norwegen kam, ist noch nicht fest-

zustellen. Jedenfalls brachte sie aber auch hier eine vollständige

Umwandlung hervor.

Gar keinen Beweis dafür giebt es, dass das südrussische

Steppengebiet vor der Bildung der Schwarzerde von Menschen

bewohnt wurde. Man kennt keine paläolithischen Funde aus

i) Privatmitteilung von Prof. Pesch d. 9. 9. 99.
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diesem Gebiet zwischen Kasan, dem Schwarzen Meer und dem

Kaspisee. In den ältesten Absätzen des damals noch ver-

größerten Kaspischen und Pontischen Beckens findet man massen-

haft Reste von Mammuth, Rhinoceros, Bos primigenius u. a.,

aber keine Spur des Menschen. Auch im Ural und in West-

sibirien kommen nur Reste des Menschen von jüngerem Alter

vor. Die Reste des Menschen kommen dagegen auf osteuro-

päischem Boden in Gemeinschaft mit denen des Mammuth, des

Rhinoceros, des Ren, an der Grenze der eiszeitlichen Ablagerungen

vor der Linie der erratischen Blöcke vor. Geschlagene Steine,

zerbrochene, angebrannte Knochen, Reste von sechs Mammuthen

auf einem Raum von 16 qkm zusammengeschleppt, wie bei

Gontzy im Gouv. Poltawa, sind untrügliche Zeugnisse des palao-

lithischen Menschen. Man findet sie allerdings auch auf dem

Plateau zwischen Don und Oka, aber dieses ist nicht von

Eis bedeckt gewesen ; wahrscheinlich übte die grosse kaspisch-

aralische Wasserfläche hier einen mildernden Einfluss. Daran

schliessen sich die ältesten Kurgane des Steppengebietes an, die

auf und mit schwarzer Erde erbaut sind. Und diese sind schon

in ihrer Verbreitung bunt durcheinander Beweis für die Existenz

einer wandernden Bevölkerung, die niemals in einem beschränkten

Gebiet eine Gattung von diesen Grabhügeln und die darin ent-

haltenen Mitgaben ruhig fortgebildet hat. Trotzdem sie vom

Stein zur Bronze reichen, ist es doch nicht möglich, eine Ent-

wickelungsreihe zu verfolgen. Kurgane mit neolithischen Fund-

stücken sind nur im südwestlichen Russland östlich von Dnjester,

San und Bug nachgewiesen. Die Kirgisensteppe kennt sie nicht,

deren Kurgane sind jünger. 1
) Sie setzen sich überhaupt nicht

nach Asien hinein fort. Vielmehr weisen die Bernsteinfunde und

andere Mitgaben auf die Ostsee hin und stellen eine Ueberein-

stimmung neol ithischer Fimde von der Bernsteinküste bis zum

Schwarzen Meere her. Dazu kommt noch die Verbreitung der

Gräber mit unterirdischer Steinsetzung in demselben Gebiet. Die

Skelettfunde, die darin gemacht worden sind, zeigen eine dolicho-

cephale, grosse Rasse, ähnlich der, die wir Reihengräberrasse

nennen. Es ist dieselbe, die Broca die neolithische Rasse Nord-

frankreiehs genannt hat. Die meisten Autoren haben in ihr

.estre ä la Caspicnnc. Esquifise palethnologique

Bullet i tltropologie 1895 S. 116, 297
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Germanen gesehen und andere sind bereit, die blonden Helden

des hellenischen Alterthums, die Thracier und Kymren von ihr

abzuleiten. Soweit reichen indessen unsere Schlüsse nicht. Wohl

aber können wir sagen, dass diese prähistorischen Zeugnisse keine

Wanderungen zwischen Europa und Asien belegen, sondern viel-

mehr ein Wandern in nordwestlicher Richtung dem zurückgehenden

Eise folgend wahrscheinlicher machen, und später, als Südost-

europa über das Meer hervortrat, in umgekehrter Richtung, zu-

nächst Ostsee-Pontus. Es sprechen für die letztere manche Einzel-

heiten in den polnischen und südwestrussischen Gräberfunden.

Bezeichnend ist auch das späte Auftreten des grossen Pferdes

von wahrscheinlich asiatischem Ursprung in den Kurganen; in

den älteren Gräbern herrscht die kleinere Abart Equus caballus

minor vor, ein Abkömmling des quartären Wildpferdes von

Europa. Was den Kaukasus anbetrifft, so sind in seinen vorge-

schichtlichen Funden zwar die südrussischen Einflüsse nachzu-

weisen, aber es giebt dagegen keine Spur alter kaukasischer

Einflüsse im Nordwesten des Pontus.

Auch in Ungarn beginnt die Geschichte mit der jüngeren

Steinzeit. „In Ungarn findet man keine Ueberbleibsel aus der

paläolithischen Zeit
u

,
sagt F. von Pulszky 1

) und schliesst sofort

daran die Ansicht, die Bewohner Europas seien von Südwesten

über das Mittelmeer, Spanien, Frankreich, England, Süddeutsch-

land eingewandert, nachdem sie einen langen Weg von Inner-

asien her an der Nordküste von Afrika zurückgelegt hätten! Die

ersten Spuren des Menschen in Ungarn gehören der neolithiscben

Zeit an und zwar sind die Funde übereinstimmend mit denen

des übrigen Europa. Dann entwickelt sich in diesem Lande, das

gediegenes Kupfer darbot, die Herstellung von Kupferwaffen und

-geräthen, deren Formen sich denen der vorangehenden Steinzeit

anschlössen. Mit der Bronze kam, wie überall, die Verbindung

mit dem Südosten und damit eine grosse Reihe von Ueberein-

stimmungen mit den Nachbarländern. Es ist aber sehr merk-

würdig, dabei zu sehen, wie in den Formen, die der in Ungarn

eisenlosen Hallstadt-Zeit entsprechen, eine grössere Originalität

herrscht, als in denen der folgenden La Tene-Zeit, wo die Aehnlich-

keit mit den schweizer, italienischen, französischen Formen bis zur

Verwechslung geht

i) Archiv f. Anthropologie XIX. 1891/2 S. 349-
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Nordafrika in der Quartärzeit. Den Einschränkungen

und Absonderungen des Lebensbodens im Norden unseres Erd-

theiles standen Erweiterungen und Verbindungen im Süden

gegenüber. Dass diese Verbindungen zum grössten Theil nach

einer Gegend der Erde hinführten, die sich damals eines glück-

licheren, der Existenz der Menschen günstigeren Klimas erfreute

als heute, nach Nordafrika, vermehrt ihre Bedeutung. Die Eis-

zeit war nicht die Folge einer örtlichen Abkühlung Europas,

und die auf sie folgende Steppenzeit war ebensowenig eine rein

örtliche Erscheinung. Sie bedeutet Veränderungen im Bereich

ganzer Zonen. Mag man sie mit Penok als eine vollständige

Verschiebung der Wärmezonen deuten, so dass die Polarzone

über Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika lag, während die

kalte gemässigte Zone nach Afrika hineinreichte, und endlich

selbst die Kalmenzone weiter südlich lag; oder mag man mit

Whitney an eine langsame allgemeine Eintrocknung denken:

Der Wüstengürtel Nordafrikas, West- und Innerasiens lag nicht

immer zwischen 35 und 15
0 N. B., sondern er muss um un-

gefähr ebensoviel weiter südwärts gelegen haben, als die Eis-

decke, die bis 50 0
reichte, wo sie heute bei 65 0 den Meeres-

spiegel erreicht.

Nordafrika hing also nicht bloss mit Europa so zusammen,

dass die Ströme des Lebens herüber und hinüber frei sich er-

gossen, sondern es hatte in seiner Nordhälfte Lebensbedingungen,

die unvergleichlich viel günstiger waren, als heute. Die Spuren

eines fruchtbaren Klimas sind in dem weiten Norden des Striches

verbreitet, der heute in Nordafrika Wüste ist. Die Sahara ver-

dankt ihre mannigfaltige Bodengestalt nicht einem Saharameer,

dessen Vorstellung solange die Geister der Geographen behenscht

hat, sondern der vereinigten Wirkung des Süsswassers und der

Luft. Von kleinen Transgressionen an der Nordküste abgesehen,

hat der Boden der Sahara seit der Kreidezeit kein Meer ge-

sehen. Dagegen sind die Süsswasserwirkungen allgemein: „Auf

Schritt und Tritt begegnet man den Zeugen einer gewaltigen

Erosion, wie sie anderwärts nur selten und meist nur in ge-

birgigen Gegenden zu finden sind . . . Selbst für die heutige Ver-

• WÜ^nsumlrv müssen wir durchaus die Mithülfe des

nehmen. Zahlreiche Erscheinungen sprechen

•Wässerung, für ein fruchtbares Klima und
re in einer nicht allzuweit zurückliegenden
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Periode." 1
) Diese Periode ist keine andere als die quartäre, also

eine Periode, in der der Mensch in Europa lebte und um so

sicherer in Nordafrika gelebt haben muss, wo die Lebensbe-

dingungen damals günstiger waren, als in dem weithin eisbe-

deckten und abgekühlten Europa. Die Pflanzen und Thiere, die

wir heute im Norden und Inneren der Sahara finden, waren da-

mals über die ganze Fläche verbreitet. Einzelne Reste, wie z. B.

die Krokodile der wasserarmen Tümpel und Flüsse von Ahaggar,

sind sprechende Zeugnisse dieses Zustandes. Nicht minder sind

es aber behauene Feuersteingeräthe, die in Masse zwischen dem
Atlas und Ahaggar und von Zittel auch in der libyschen Wüste

zwischen Dachcl und Regenfeld gefunden worden sind. Später

hat Rolland Pfeilspitzen beschrieben, die bei Ogla el Hassi unter

einer 0.60 m mächtigen Travertinschichte lagen, und G. Legrain

hat Steingeräthe 1 00 km von der Oase Chargeh entfernt gefunden.

1) Zittei., die Sahara. Ihre physische und geologische Beschaffen-

heit. S. A. aus den Palaeontographica Bd. XXX. S. 38 f. Zu den

Beweisen für ein feuchteres Klima der Sahara in der Quartärzeit ge-

hören die Thäler und manche Bergformen, Kalktuffbildungen, Höhlen
mit Stalagmiten, Blätter immergrüner Eichen im Kalktuff der Oase

Chargeh. Es ist mir wohlbekannt, dass Kobklt in den Studien zur Thier-

geographie (1895) sich auf Grund biogeographiBcher Thatsachen mehrfach

gegen die bewohnbare quartäre Wüste ausgesprochen hat. Aber der

von dem Mangel sudanesischer Formen in der mediterranen Mollusken-

fauna hergenommene Grund gegen ein besser bewässertes und be-

wachsenes Nordafrika der Quartärzeit wirkt nicht gegen unsere An-

nahme. Niemand wird an das völlige Verschwinden eines Wüsten-
gürtels zwischen den Tropen und der gemässigten Zone glauben.

Wir behaupten nur seine Verschiebung nach Süden, wodurch bewohn-
barer Raum im Norden Afrikas gewonnen wurde. Wir sind auch be-

reit, den Mangel der Wasserformen des Bodens für die zentrale

Sahara für möglich zu halten, nicht aber für die nördliche, z. B. nicht

für die libysche Wüste. Auch Baltzeh schliesst sich in seinem

Schriftchen Am Rand der Wüste (1895) denen an, die ein feuchteres

Klima für das quartäre Nordafrika voraussetzen. G. SciiwEiNFUBTn

schreibt mir über die alte Bewohnbarkeit der Sahara: Man findet heute

die charakteristischen Coups de poing de Chelles, die paläolithischen

Fäustel in solcher Entfernung von gegenwärtig bewohnten Stellen und

Wasserplätzen der libyschen Wüste, und zugleich in solcher Anzahl,

dass man nur an die Ueberbleibsel ehemaliger Wohnstätten oder Werk-
stätten zu denken vermag. Er ist geneigt, diese Bewohntheit weit

hiuaufzusetzeu, bis in das älteste Diluvium Aegyptens, die Zeit des

Deckenschotters des Todten Meeres und vielleicht der ältesten Ver-

gletscheruug Nordeuropas.
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Es ist möglich, dass die zahlreichen Zeugnisse für einen minder

unwirthlichen Charakter der nordafrikanischen Randgebiete in

geschichtlicher Zeit nicht alle nur auf einen höheren Stand der

Bewässerung und der Bodenkultur zurückführen, sondern dass

einige von ihnen letzte Reste jenes besseren Zustandes sind, der

in der Diluvialzeit über die ganze Sahara hin geherrscht hatte.

Als in der neolithischen Zeit die innere Sahara unbewohnt und

selbst die Pflanzenkrume verweht war, muss doch der libysche

Küstenrand bewohnbarer gewesen sein als heute. Für die west-

licher gelegenen Theile der Sahara, die an Tripolitanien, Tunesien

und Algerien südlich angrenzen, haben die Studien der Franzosen

die alte Ausbreitung des Süsswassers in Form von Seen und

Flüssen über weite Flachen nachgewiesen, die heute Sandwüste

oder Salzsee sind. Das grosso Werk über die Aufnahmen für

die Sahara-Eisenbahn bezeichnet diesen ganzen grossen Theil der

Sahara als eine flache Schale aus Kreidegesteinen, die mit

„atterrissements sahariques", Süsswasserbildungen pliocänen und

quartären Alters gefüllt ist, die stellenweise 300 m erreichen

und vielleicht 200,000 qkm bedecken. Bei Brunnenbohrungen

sind diese Ablagerungen oft durchsunken worden und haben an

manchen Stellen nicht bloss in Sauden und Thonen, sondern

auch in Resten von Süsswassermuscheln Beweise für ein einst

niederschlagsreiches Klima geliefert. Gerade in der Quartärzeit

sind durch die vom Atlassystem herabstürzenden Flüsse tiefe

Thäler in die pliocänen Ablagerungen gehöhlt worden. 1
) Die

Sahara war also in ihrem nördlichen Theile bewässert, trug

Pflanzenwuchs und war von Menschen bewohnt

Das feuchte Klima Nordafrikas in der Diluvialzeit dehnt sich

aber auf den ganzen Wüsten- und Steppengürtel der Alten Welt

aus, sobald wir es in Verbindung setzen mit der Vereisung, die

15 Breitengrade weiter nördlich um einen grossen Theil der

Alton und Neuen Welt einen Gürtel der Abkühlung erkennen

lässt. Für Centraiasien und für das amerikanische Steppengebiet

liegen sogar viel greifbarere Belege vor, dass sie eines grösseren

1) Roujuio's wichtige Arbeiten über die Süsswasserbildungen der

nördlichen Sahara sind abgedruckt in den Documenta relativ« a la

Mission dirigee au Sud de l'Algerie. Chemin de fer transsaharien.

Paris 1890 im 1. Hand S. 155 f. Später hat Dybowski quartäre und
rezente Süsswassermolluskcu aus Trockenbetten der algerischen Sahara

beschrieben. Nouv Archives des Missions Seientifiques 1891. S. 319 f.
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Wasserreichthums in einer nicht weit zurückliegenden Periode

sich erfreut haben. Man kann also sagen: Um soviel die be-

wohnbaren Theile Enrasiens durch Eis- und Wasserbedeckung

eingeengt waren, um soviel breiteten sie sich südwärts über die

heutigen Trockengebiete aus. Die Verbindung mit der in die

Quartärzeit hineinreichenden Lage von Ländern an Stellen, wo
heute im östlichen Mittelmeer und im pontisch-kaspischen Gebiet

weite Wasserflächen sich ausdehnen, bedeutet aber eine Ver-

schiebung der europäischen Völkerwohngebiete nach Südosten und

Süden und einen breiten Zusammenhang des damaligen Europa

mit Westasien und Nordafrika in einem bewohnbaren Erdgürtel.

Die mittelmeerische Rasse. Wer auch nur die Lage

Europas zum Mittelmeer betrachtet, wie es heute ist, und die

darin gegebene Annäherung Afrikas und Asiens an Europa, der

kann nicht zweifeln, dass Europas so reich entwickelte und zu-

gängliche Südseite nicht passiv dem Völkerleben Nordafrikas

gegenüberliegen konnte. Hier ist einer von den Fällen, wo
die früher angestellten Erwägungen in dem ersten Abschnitt

dieser Mitteilungen (Berichte 1898) in Kraft treten. Nord-

afrika ist in seiner ganzen Breite von Völkern eines und

desselben Sprachstammes, des hamitischen, und einer Kasse

bewohnt, die nur stufenweis verschieden von der Kasse der euro-

päischen Mittelmeeranwohner ist, während eine Kluft sie von den

Negern trennt. Diese Ausbreitung über einen Kaum von einigen

Millionen Qkm., dessen Europa zugewandte Küste höchst mannig-

faltig gegliedert und Europa an drei Stellen angenähert ist,

niusste fast sicher auch Ausläufer in nördlicher Richtung senden,

also nach Europa zu. Was Afrika am Ende der Tertiär- und

in der Quartärzeit für Europa bedeuten musste, wo es breiter

mit ihm zusammenhing und im Ganzen ihm näher lag, haben

wir zu zeigen versucht. Wenn wir aber auch bei dem Mittel-

meer bleiben, so wie wir es heute kennen, so genügt sicherlich

ein kleiner Theil der Arbeit, die die Nordafrikaner vom Rothen

Meer zum Atlantischen Ozean führte, um Kreta oder Cypern,

Griechenland, Sizilien, Iberien zu erreichen. Die endlich nach-

gewiesene Verwandtschaft der Basken mit den Berbern und

Kelleh's Untersuchungen über die Beziehungen der braehyceren

Rinderrassen , besonders der Torfrinder der Pfahlbauten, die die

Herstammung aus Afrika mit weiterreichenden südasiatischen Ver-

bindungen wahrscheinlich machen, bestätigen die lange vorher-
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gesehenen afrikanischen Einflüsse auf die Völker des Mittelmeer-

gebietes, die nicht von einer schmalen Randzone ausgingen, wie

die, in der heute die Hamiten Nordafrikas wohnen, sondern von

einem bevölkerten mit Südosteuropa breit zusammenhängenden

Nordafrika. Auch in diesem Südosteuropa bestanden übrigens

andere Lebensbedingungen als heute. Ich verdanke Herrn Pro-

fessor Cvjic in Belgrad mündliche Mitteilungen über seine neuesten

Studien über die Vergletscherung und die Bewässerung der Balkan-

halbinsel. Daraus geht hervor, dass die Balkanhalbinsel nieder-

scblags- und flussreicher war als heute zu einer Zeit, wo wenig-

stens der südliche Teil des adriatischen Meeres schon fertig war,

da man seinen Einfluss in der Steigerung der Niederschläge an

der Westseite wahrnimmt.

Die gleichmässige Verbreitung einer kleinen oder mittel-

grossen dunklen Rasse in allen Mittelmeerländern und darüber

hinaus im südlichen Ost-, Mittel- und Westeuropa macht den

Eindruck einer alten Verbreitung. Die hohe Kultur dieser Rasse,

die von dem Erscheinen der Bronze an in mancherlei Formen

sich das übrige Europa unterwirft, setzt in der That eine Ent-

wickelung in den Mittelmeerländern voraus, die manches Jahr-

tausend hinter den Zeitpunkt zurückreicht, der für uns die

Dämmerung der Geschichte bedeutet. Nordafrika löste sich von

Südeuropa los, und das bewohnbarer werdende nördliche Europa

begann Völkerströme südwärts zu senden, während aus Asien

andere westwärts flössen. Das Ergebniss aller dieser Bewegungen

hat aber dann doch keine „mittclmeerische Rasse" sein können,

sondern nur ein mehr oder weniger abgeglichenes Gemisch, in dem

vielleicht nordafrikanische Elemente vorwiegen. Das Mittelmeer-

gebiet war als ein Gebiet regen Verkehrs geeignet, Völker xu

verbinden und einander anzuähnlichen, asiatische mit afrikanischen

und europäischen. Was in dieser Beziehung möglich ist, hat das

römische Reich, die Stammmutter der romanischen Völkerfamilie,

gezeigt. Aber gegen die Mittelmeerländer, wie sie nun geworden

sind, als Gebiet einer grossen Rassenbildung spricht ihre geringe

Ausdehnung. Die Rassenbildung setzt ein grösseres Völkergebiet

von einer dauernden Widerstands- und Behauptungsfähigkeit

seiner Bewohner voraus, wie Amerika, oder ein geschlossenes,

wie Australien. In den Mittelmeerländem konnte nur eine ringsum-

gebende breite Randzone von Rassenverwandten nahverwandte

Völker sich bilden lassen durch einen Jahrtausende dauernden

Digitized by Google



Dkr Ursprung und dir Wandrrungkn dkr Völker. 55

Verkehr. Wir finden daher ein buntes Gemisch mittelmeorischer

Völker, unter denen allerdings eine alte nordafrikanisch-europäische

Grundlage überall durchscheint, die sich auch darüber hinaus im

Süden, Osten und Westen Europas wiederfindet. Die iberisch-

ligurische Grundlage ist die äusserste, bis zu der wir heute in

Südeuropa vorzudringen im Stande sind. Diese schwarzhaarige,

dunkeläugige Rasse von bräunlicher Haut, gedrungenem Wuchs

hat vielleicht ganz Italien, die westmittelmeerischen Inseln und

darüber hinaus grosse Theile von Mitteleuropa und Westeuropa

besessen. Sergi hat in seinen „Origine e diffusione de la Stirpe

mediterranea" 1
) auf kraniologischer Grundlage die erste Bevölke-

rung Südrusslands mit Angehörigen seiner Mittelmeerrasse be-

hauptet, deren Wiege er im Obernilgebiet sucht. Er gibt genau

den Weg über die Propontis und den Taurischen Chersones an.

Aber das ist nur eine phantastische Deutung der unzweifelhaften

Bassenähnlichkeit südrussischer und mittelmeerischer Schädel. Ohne

Zweifel ist die Bronze auch in Südrussland der Träger orien-

talischer Einflüsse. Mit der Bronze scheint auch die Aenderung

des Rassencharakters begonnen zu haben. Zwischen die kimrae-

rischen Schädel schieben sich ungefähr zugleich mit den Bronze-

funden die kurzen mediterranen. Man ist aber darum weder hier

noch in anderen Theilen Europas berechtigt zu sagen: Hier sind

Schädel der Ligurer. Mau kann nur sagen: Hier sind Spuren

einer vermutlich vorarischen Bevölkerung, die ebenso in Westasien

und Nordafrika wie in Westeuropa auftauchen.

Wald und Steppe in der Vorgeschichte. Weil unsere

abendländische Kultur in jungen Jahren in den Wald hinein-

gezogen ist und sich dort nach einer gewaltigen Arbeit von

Rodung und Urbarmachung eine sichere Heimath geschaffen hat,

glauben wir, der Wald sei seit Urzeiten die Heimath und

Lieblingsstätte des Menschen gewesen. Dem widersprechen aber

die geschichtlichen Thatsachen. Um die Kraft zu gewinnen,

mit der sie zuletzt den Urwald gefällt und gelichtet hat, musste

die Kultur eine lange Schule in waldlosen Ländern, wie Meso-

potamien und Aegypten, durchmachen und sich langsam über

i) Roma 1895. S. 86 u. f. Wenn auch der afrikanische Ursprung

der mittelländischen Rasse neuerdings durch Seroi u. a. übertrieben

worden ist, so ist das doch nur ein gesunder Rückschlag gegen eine

Auffassung, die unbegreiflicherweise Afrika unter den Stammliindern

europäischer Rassen überhaupt nicht kannte.

Phil.-hUt. riossfl 1900. ö
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waldarme Gebiete im südliehen Mittelmeer ausbreiten. Die alt-

amerikanischen Kulturen von Mexiko bis Peru zeigen uns sogar

eine deutliche Abneigung der Kultur in den Wald eindringen;

die Waldgrenze ist dort Kulturgrenze. Jene Kulturen sind in

Gegenden erwachsen, die von Natur waldlos sind. Uebrigens

können wir dasselbe heute auch von der assyrisch-babylonischen

und ägyptischen Kultur sagen. Soweit wir ihre stein- und bronze-

zeitliche Vergangenheit kennen gelernt haben, vollziehen sich alle

Entwicklungen hier unter einem Steppenhimmel. Auf den mit

GerÜthen aus Stein, Holz und Knochen ausgerüsteten Menschen

der Steinzeit wirkte der dichte Urwald nicht minder abstossend

als auf den ähnlich bewehrten Altperuaner: Das Leben der

Indianer zeigt uns, wie die natürlichen Lichtungen an Flussufern

und an Seen und die Waldränder aufgesucht werden und wie der

primitive Ackerbau sie höchstens etwas durch Feuer zu erweitern

strebt. Die Durchquerungen Afrikas haben uns die Menschenleere

des „grossen Waldes" kennen gelehrt, die nur von einigen ver-

sprengten kleinen Jägerstämmchen unterbrochen wird. Wald und

Steppe übertreffen in ihrer Wirkung auf die geschichtliche Be-

wegung massige Unterschiede der Bodengestalt und nähern sich

an manchen Stellen dem Unterschied von Wasser und Land.

Auch in Alteuropa kann es nicht anders gewesen sein.

Was die Reste des paläolithischeu Menschen betrifft, so sind die

nach ihrer Lagerung am sichersten zu bestimmenden auf Tundra-

und Steppenbodeu gefunden; das gilt besonders von den Renthier-

stationen. Das Mammuth und das Rhinoceros des Diluviums

waren ebensowenig Waldthiere wie das Renthier oder wie das

Rhinoceros von heute. Aber auch in jüngeren Perioden der Vor-

geschichte liegen deutliche Zeugnisse dafür vor, dass die Völker

den Wald mieden, „das Freie" für Siedelung und Wanderung

aufsuchten.

Die prähistorischen Funde zeigen vor allem die alte Trennung

Osteuropas in Wald und Steppenland. Der Wald ist erd-

geschichtlich jünger als die Steppe. Als das Land, das jetzt in

Mitteleuropa Steppe ist, längst frei, trocken, bewohnbar war, lag

da, wo jetzt Waldgelnet ist, tiefes Eis. Den Boden Mittel-

europas, wo dann Wälder aufwuchsen, haben Tundren und Steppen

vorbereitet. Als aber auf dem alten Gletscherboden der Wald
emporgewachsen war, stellte sich dessen Undurchdringlichkeit den

Wanderungen der Menschen entgegen. Und so finden wir denn
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sowohl in Osteuropa wie in Mitteleuropa einen grossen Gegensatz

der prähistorischen Funde im Wald- und im Steppenland: im

Steppenland mehr und ältere, im Waldland weniger und viel

jüngere Funde. Südrussland und das mittlere Donauland gehören

zu den an Stein- und Metallsachen reichsten Gebieten Europas.

Die Bevorzugung der Küsten, Fluss- und Seenränder beruht mit

auf ihrer natürlichen Waldarmuth. Die Frage nach der alten

Ausbreitung des Waldes ist daher eine der wichtigsten für die

europäische Vorgeschichte. Sie ist unmittelbar wichtig für das

Verstandniss der Siedelungen und Wanderungen, und ausserdem

spiegeln sich in ihr klimatische Zustände und Veränderungen

wieder.

Zwischen Steppenländern und Waldländern liegen die Ge-

biete des Ueberganges. Je weniger zur Bewohnung einladend

wir uns den dichten Urwald Mitteleuropas, des mittleren Russ-

lands und Sibiriens vorzustellen haben, um so wichtiger werden

die, „wie das Meer in den Kontinent zwischen den Schären ein-

greifenden" (Bode) Steppenausläufer sein, die von Halbinseln und

Inseln des Waldes durchsetzt werden. Während der Nadelwald

geschlossen abschneidet, abgesehen von einigen Föhrenvorposten,

gehen zahlreiche Laubhölzer in die Steppe hinaus. Eichen-,

Birken-, Espenwäldchen, Wäldchen aus Prunus chamaecerasus,

Amygdalus nana und Spiraea crenata bilden ein breites Band

zwischen dem Wald Russlands und dem südrussischen Steppen-

gebiet. Vom Dnjepr an begleiten Wälder die Flüsse, und nicht

bloss als dünne Ränder. Die Wälder an der Wolga waren vor

ihrer Vernichtung durch die Dampfschiffahrt wahre Urwälder.

Der schönste unter diesen Wäldern ist der des Kur nach der Ein-

mündung des Araxes. Dieser Saum zwischen Wald und Steppe

zeigt nichts von der oft betonten Oede und Dürre der Steppe, er

ist wasserreich. Und während das Innere des sibirischen Urwaldes

so thierarra ist, dass der Jäger darin verhungern kann, ist die

„Region der Waldinseln" thierreich. Besonders wo ein Seenreich-

thum auftritt, wie zwischen Jaik und Emba und im Gebiet der

Kleinen Horde, ist durch die zahllosen Wasservögel auch immer

der Wildreichthum gross. Für die Entwickelung der Kultur sind

diese Uebergangsgebiete von der grössten Wichtigkeit. Das Völker-

leben der Steppe befreundet sich in ihnen mit dem Wald, und

die Waldinseln halten es fest und vermitteln den Uebergang vom

Hirtenthum zum Ackerbau.
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Vorgeschichtliche Aenderungen der Pflanzendecke.

Es ist den Geschichtsschreibern längst vertraut, dass die Völker

Griechenlands und Italiens anders lebten in einer Zeit, wo ihre

Halbinseln mehr mit Wald bedeckt waren, als auf entwaldetem

Boden. Die vorgeschichtlichen Völker Europas haben aber noch

viel grössere Veränderungen der Pflanzendecke erlebt, die sich

sozusagen unter den Füssen der aufeinanderfolgenden Geschlechter

änderte, bald ihr Fortschreiten hemmend, bald fördernd. Klima-

schwankungen gestalteten die Pflanzendecke um, und mit der

Pflanzendecke* wechselte das Leben der Völker. Die paläolithischen

Völker Europas lebten unter dem Einfluss grosser Eismassen in

einem subalpinen Klima. Mit den grossen Eichenwäldern eines

milden Klimas drangen dann die neolithischen Völker nordwärts

vor. Hebungen und Senkungen des Landes greifen in die klima-

tischen Zustände ein. Dabei kommen nacheinander die drei sehr

verschiedenen Vegetationsformen zur Entwickelung, die wir Tundra,

Steppe und Wald nennen. Und in diesen grossen Vegetations-

formen ändern sich weiter die Pflanzengeschlechter und geben

besonders dem Wald in verschiedenen Epochen einen ganz ver-

schiedenen Charakter.

Der Rückgang des Eises liess zunächst einen ganz anderen

Boden als vorher dagewesen war: hoch aufgeschüttet, aus lockerem

zum Theil unfruchtbarem Gestein zusammengesetzt und mit einer

zum Theil vollständig neuen Pflanzenwelt bekleidet, die eine

ebenfalls zum Theil neue Thierwelt nährte. An vielen Stellen

mochten das grobe Geröll erratischer Blöcke und der Sand eine

zu spärliche Entwickelung der Pflanzen zulassen, als dass eine

reiche Thierwelt sich entfalten konnte. Die Armuth der Tundra

muss über einen grossen Theil des mittleren Europa ausgebreitet

gewesen sein. Langsam wanderte die Tundra nordwärts dem Eise

nach. Solange das Klima so rauh war, dass der Boden in geringer

Tiefe gefroren bliob, bedeckten den Boden die Moose und das

Buschwerk, die die Tundra bilden. Als der Boden wärmer und

trockener wurde, trat die Steppe an die Stelle. Der Wechsel

der Eiszeiten und der Interglazialzeiten rief vielleicht diese Ver-

änderungen mehrmals hervor. Die Tundrareste des Schweizers-

bild bei Schaffhausen liegen auf dem Schutt der dritten Eiszeit.

Während der wenig ausgedehnten vierten Eiszeit soll dann die

Steppe und die Steppenfauna endgiltig verschwunden sein. Und

seitdem ist sie nicht wiedergekehrt.
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Folgte aber der Mensch diesem Rückgang gleichmässig? Keines-

wegs. In vielen Theilen West- und Mitteleuropas verschwindet er,

und es entsteht eine Lücke, die wir in Höhlen und anderen Fund-

stätten durch Schichten ohne Spuren des Menschen bezeichnet finden.

Bedeutete der menschenleere „Hiatus" zwischen paläolithischer

und neolithischer Kultur nur eine räumliche Lücke zwischen den

nordwärts den Polarthieren nachgezogenen Völkern und den von

Süden her noch nicht nachgerückten, dann musste uns der paläo-

lithische Mensch im Norden ebensogut entgegentreten, wie das

Renthier und der Moschusochse. Thatsächlich hat man ja ver-

sucht, in dem Eskimo den Rest der paläolithischen Europäer zu

finden. Aber keineswegs mit Erfolg. Dagegen macht allerdings

manches Geräth und manche Waffe der heutigen Um- und An-

wohner des Eismeeres den Eindruck, in gerader Linie von den

Geräthen und Waffen abzustammen, die man an den Wohn- und

Rastplätzen der Mammuth- und Renthierjäger ausgräbt. Es gilt

besonders von den knöchernen; denn die Steinsachen, die man
heute noch bei Hyperboreern findet, stehen zum Theil viel höher

als die unserer paläolithischen Menschen.

Es gehört zu den Verdiensten Nehring's, nachgewiesen zu

haben, dass die Tundren der Gegenwart in Nordrussland und

Nordwestsibirien „keineswegs überall so einförmig und so schauer-

lich sind" und dass es in ihnen nicht überall an Nahrung für

Pflanzenfresser fehlt, weder im Sommer noch im Winter. l

) Die

Zeugnisse von Schrenck, Middendorf u. a., die Nehring anführt,

zeigen, wie die Weiden- und Birkengebüsche als Brennstoffquellen

neben der Renthierflechte eine der wichtigsten Lebensbedingungen

des Menschen in den arktischen Tundren bilden. Strauchweiden

und Zwergbirken bedecken jenseits der Waldgrenze grosse Flächen-

räume. Die Tannen bilden tief hinein in die Tundren Wald-

inseln, die von den Samojeden nicht bewohnt werden, in denen

sie vielmehr ihre Begräbnissplätze anlegen. Erlen und Ebereschen

wachsen an Uferrändern. Vaccinium uliginosum und Vitis idaea,

Rubus arcticus und chamaemorus, Ribes rubrum tragen reichliche

Früchte, und es ist für die Ernährung im Winter von Wichtigkeit,

dass Frühfröste die eben reif gewordenen Beeren gefrieren

i) Alfred Nehkjno, Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und
Vorzeit mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna. 1890. S. 19.

Vergl. auch James Geikie, The tuudrus und »teppes of prehistoric

Europe. 8cottish Geographica! Magazine, Juni und Juli 1898.
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und gleichsam als gefrorene Konserven haltbar für den Winter

machen. Unter den eigentlichen Tundrathieren sind ausser Ren-

thier, Moschusochs, Schneehase, noch Bär, Vielfrass, Wolf, Fuchs

und aus der reichen Vogelfauna die Lagopusarten, Schneeammern,

Alpenlerchen zu nennen.

Unter milderem Klima ging aus der Tundra auf dem durch

Lössbildung umgewandelten Boden die Steppe hervor. Ganz

langsam ging dieser Prozess vor sich. Vielleicht wurden die

Tundren im Sommer von Saiga, Pferd, Mammuth und Rhinoceros

besucht, und dann mag auch der Mensch sie aufgesucht haben,

um im Winter sich wieder zurückzuziehen. Endlich war die

Steppe fertig, und die Steppenthierwelt wuchs zu so gewaltigen

Mengen an, dass ihre Knochenreste an manchen Stellen auf

Tausende von Exemplaren deuten. In so manchen Theilen Mittel-

und Westeuropas sind ächte Steppenbewohner in postglazialen

Schichten nachgewiesen, dass nicht mehr gezweifelt werden kann,

es habe ein Steppengebiet, wie es heute im südöstlichen Russland

liegt, einst Europa bis in das mittlere Frankreich hinein bedeckt

Noch im westlichen Frankreich sind die Reste der Saiga-Antilope

nachgewiesen, während der schwerbewegliche Pferdespringer

Alactaga jaculus, ein sehr bezeichnendes Steppenthier, bis Würz-

burg nachgewiesen ist.

Von diesen Steppen sind in Europa zwei Reste übrig ge-

blieben. Der grössere liegt zwischen dem mittelrussischen Wald-

lande und dem Pontus und zieht von hier grenzlos bis an den

Fuss des Kaukasus und über die Wolga nach Asien hinein, die

kleinere nimmt den Raum zwischen der Donau, der Theiss

und den nordöstlichen Karpathen ein; sie ist „wie eine nach

Westen vorgeschobene Insel durch das Bergmeer der östlichen

Karpathen von den endlosen zusammenhängenden Steppengebieten

des südlichen Russlands geschieden". 1

) Das Klima ist hier noch

wesentlich mitteleuropäisch, die Spuren kontinentalen Klimas sind

schwach, besonders in der Regenvertheilung, und die Erfolge der

Wiederbewaldung zeigen, dass die Puszta mehr vom Boden als

vom Klima abhängt

Das Alter der südosteuropäischen Steppe. Eine

der wichtigsten Fragen, die sich uns bei dem Versuche stellt,

die alte Landschaft des europäisch - asiatischen Grenzgebietes zu

i) A. Kehner, Das Pflanzenleben der Donauländer. 1863. S. 35.
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rekonstruieren, ist die: War die Steppe nördlich vom Schwarzen

Meer immer so ausgedehnt wie heute? Aus zwei Gründen ist

diese Sache besonders wichtig: Die Steppe ist nicht bloss wegen

ihrer Baumlosigkeit, sondern auch als Grasland ein bevorzugtes

Wandergebiet; und die Grenzen zwischen Steppe und Wald sind

erfahrungsmässig veränderlich. Wo Wald und Steppe aneinander

grenzen, da treffen auch immer in der alten Welt wandernde

Hirtenvölker mit Jägern und Ackerbauern zusammen. Wald ist

in der nördlichen gemässigten Zone der Boden des Ackerbaues,

die Steppe ist der Boden des Nomadismus. Da wir nun glauben,

zeigen zu können, dass der Nomadismus in der Vorgeschichte

Europas eine ausserordentlich grosse Rolle gespielt hat, und da

er nur von diesem Südosttheil Europas aus auf die Mitte und

den Westen Europas überhaupt wirken konnte, ist es wichtig zu

wissen, wie weit das Dasein dieser europäischen Steppe zurückreicht.

Man kann gegenüber übertriebenen Ansichten von der alten Bewaldung

der Steppe und der Entstehung der schwarzen Steppenerdc aus Wald-

boden bestimmt behaupten, das Dasein der Steppe am Nordufer des

Schwarzen Meeres sei für alle geschichtlichen Zeiten nachzuweisen und

ausserdem noch weit darüber hinaus in vorgeschichtlichen. Pferde-

melker und Milchesser, die vorübergehend in der Ilias genannt werden,

meinte K. E. von Baer am natürlichsten auf die Skythen am Nord-

rand des Schwarzen Meeres beziehen zu können. W7
ie dem auch sei,

Herodot spricht so deutlich von den Steppen und ihren Nomaden,

dass man sein Zeugniss als die erste Charakteristik einer merk-

würdigen Naturform des Bodens und eines ebenso merkwürdigen

Zustandes seiner Bewohner ansehen kann. Herodot sagt vom

Land der Skythen, es sei ganz ohne Baum, die Gegend Hylaea

ausgenommen. Vierzehn Tagreisen, vom Dnjestr bis zum Gerrhos,

sei kein Baum. Und jenseits des Dons erstrecke sich das Land

der Sauromaten 15 Tagesreisen ohne wilde oder gepflanzte

Bäume. Und indem er von dem Holzmangel in Skythien spricht,

erzählt er, dass man mit den Knochen der geschlachteten Thiere

das Feuer nähre, auf dem man ihr Fleisch koche.

Es ist schwer zu begreifen, dass man diese klare Beschreibung

eines Steppenlandes durchaus nicht als das gelten lassen wollte,

was sie ist. Weil es an den Steppenflüssen Südosteuropas, wie

überall in der Welt, Streifen von Baumwuchs gibt, und weil seit

den erfolgreichen Versuchen der deutschen Kolonisten im Thal der

Molotschnaia Theile der Steppe bewaldet worden sind, sollte die
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geschichtliche Waldlosigkoit der Steppe ein Kulturprodukt sein.

Seitdem K. E. von Baer, die Frage wiederholt behandelt hat 1

),

ist es nicht nöthig, ausführlich darauf zurückzukommen. Wir

erwähnen des Streites nur wegen des logischen Nutzens, den der

Geograph aus seiner Betrachtung ziehen kann. K. Neumann

glaubte durch eine Masse von Belegen aus alten Schriftstellern

die alte Bewaldetheit der pontischen Steppe beweisen zu können.

Er vergass ganz, wiewohl er auch Geograph war, die Natur

neben der Litteratur zu ihrem Hechte kommen zu lassen. Die

Uebereinstimraung der fraglichen Steppen mit Steppen in ent-

legenen und viel weiteren Gebieten aller Erdtheile, die unter

ähnlichen natürlichen Einflüssen stehen, aber der Boden einer

ganz anderen Geschichte gewesen sind, hat K. E. von Baer ihn*

gegenüber als achterer Geograph zur Geltung gebracht und „die

uralte Waldlosigkoit der südrussischen Steppe''-) bestimmt nach-

gewiesen. Er bewies die vier Sätze, dass es Steppen gibt, wo
niemals Vieh geweidet worden ist und nie Nomadismus geherrscht

hat, dass die Ursache der Steppenbildung zum Theil im Salz-

gehalt des Bodens, zum Theil darin liegt, dass das Wasser nicht

bis zu den Wurzeln der Bäume vordringen kann, dass noch kein

Nomadenvolk geschichtlich nachweisbar eine Steppe erzeugt habe,

dass aber ansässige Völker, z. B. die Russen, die ärgsten Wald-

verwüster seien, dass die südrussische Steppe als westlicher Zipfel

eines weiten Steppengebietes ihren Bewohnern auch ohne künst-

liche Erweiterung des Steppenbodens durch Waldzerstörung genug

Weideraum geboten habe. Peschel hat diesen Gründen in seinem

schönen Aufsatz über Steppen und Wüsten 8
) nichts neues hinzu-

gefügt. Was aber die Neubewaldung anbelangt, so sind in Süd-

russiand allerdings die Stoppen, wo sie nicht mit Sandanhäufungen

bedeckt oder Salzsteppen sind, mit Erfolg bewaldet worden. Be-

sonders die Kiche gedeiht, neben ihr Ulme, Esche und Ahorn. Man

1) In dem einleitenden Worte zu P. v. Köpimcn's Aufsatz Ueber
Wald- und Wasservorrath im Gebiet der oberen und mittleren Wolga.
Baku und Hklmkkskx, Heiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches.

IV. S. 178 u. f. und dann kürzer in dem Aufsatz: Handelsweg, der im
5. Jahrh. v. Chr. durch einen grossen Theil des jetzt Russischen Ge-
hietes zog. Historische Fragen mit Hülfe der Naturwissenschaften be-

antwortet. 1873. S. 625 f.

2) K K. von Baku a a. 0. IV. S. 180.

3) Neue Probleme der Vergleichenden Erdkunde. 1867.
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muss von Anfang an dicht pflanzen, um den jungen Bäuinchen die

Feuchtigkeit zu erhalten. 1

)

Nur kurz möchte ich hier auf die interessanten Belege für das

hohe Alter des südrussischen Steppengebietes hinweisen, die Koppen

gebracht hat. Seitdem Pallas, dem vielseitigst Beobachtenden, zuerst

die Abwesenheit des Eichhörnchens in den Wäldern Tauriens auf-

gefallen war, und Nordmann den pALLAs'schen Schluss, dass diese

Wälder niemals mit den Wäldern des Kaukasus könnten zusammen-

gehangen haben, durch den Schluss erweiterte: das Fehlen des

Eichhörnchens in der Krim beweist die uralte Waldlosigkeit der

südrussischen Steppen, ist dieser Zusammenhang oft von Neuem
betont worden. F. Th. Koppen hat den „Eichhörnchenbeweis"

auf eine breitere Basis gestellt, indem er bewies, was man aller-

dings vermuthen konnte, dass das Eichhörnchen nicht der einzige

Waldbewohner ist, der die Schranken der stidrussischen Steppen

nicht zu kreuzen vermocht hat.
2
) Auch der Luchs, die Wildkatze,

der Bär, das Wildschwein fehlen dort Der Luchs, der sich im

nördlichen Bessarabien findet, die Wildkatze, die ebendaselbst,

ferner in Podolien und Wolhynien vorkommt, der Bär, der

einst in den Gouvernements von Poltawa und Charkow heimisch

war, das Wildschwein, das einst am unteren Dnjepr hauste, sie

alle fehlen in der Krim. Köpfen hat ausdrücklich den Biber,

das Elenthier und den Bison nicht erwähnt, für die die taurischen

Wälder nicht die Existenzbedingungen darboten. Diese drei

fehlen auch dem Kaukasus; was das Elenthier anbetrifft, so hat

Koppen in einer besonderen Arbeit sein Fehlen in diesem Ge-

birge nachgewiesen. 3
)

Dagegen gibt es Insekten, besonders minder

bewegliche Käfer, die den taurischen Wäldern fehlen, und eine

Anzahl von Holzgewächsen, wie Acer pseudoplatanus und tatari-

cum, Ulmus montana, Prunus Padus, Rosa cinnamomea, Ribes

1) Geographische Mitteilungen. 1867. S. 116.

2) Das Fehlen des Eichhörnchens und das Vorhandensein des

Rehs und des Edelhirsches in der Krim. Nebst Exkursen über die Ver-

breitung einiger anderen Säugetüiere in der Krün und einem Anhange:

Zur Herpetologie der Krim. 2. Folge Bd. VT. 1883. — Nachschrift

zum Aufsatze „Das Fehlen des Eichhörnchens etc. in der Krim. Eben-

daselbst. —
3) Die Verbreitung des Elenthiers im europäischen Russland, mit

besonderer Berücksichtigung einer in den fünfziger Jahren begonnenen

Maasenwanderung desselben. Mit einer Karte. Beiträge u. s. w.

II. Folge VI Bd. 1883.
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nigrum, alpinum, rubrum und grossularia, Lonicera xylosteum,

Daphne raezereum, Betula pubescens. Wir müssen angesichts

dieser Aufzählung von Thieren und Pflanzen, die im mittleren

Russland bis an den Südrand des Waldes gehen, mit Koppen

sagen: „Das Fehlen des Eichhörnchens in der Krim ist keine

isoliert stehende Thatsache, sondern, gleich dem Fehlen daselbst

vieler anderer Thiere und Pflanzen, durch die zwischen das wald-

bedeckte mittlere Russland und die Krim'sche Waldinsel ge-

schobenen, ausgedehnten und baumlosen Steppen bedingt, über

welche die an den Wald gebundenen Thiere nicht wandern konnten.

So weit südwärts der Wald, mehr oder weniger zusammenhängend,

ging, so weit folgten ihm auch die belebenden Thiere." 1

)

Für uns liegt die Bedeutung des hohen Alters der süd-

russischen Steppen in dem offenen Zusammenhang, den sie mit

Asien herstellen. Dieselbe Kraft, die die südrussische Steppe

erhalten hat, hat tiefer im Kontinent noch sicherer gewirkt, und

in der Zeit, in der die Steppen nördlich vom Pontus bestanden,

muss auch der Steppengürtel vorhanden gewesen sein. In diesem

Steppengürtel aber ist das Hirtenleben aufgekommen, das eine

der wirksamsten Kräfte in der Entwickelung Europas werden sollte.

Räumliche Ueberlegenheit des Steppengebietes.
Hinter dem vielgegliederten, gegensatzreichen Europa liegt, fast

um das Doppelte Europa an Ausbreitung übertreffend, das Steppen-

gebiet. Zu der räumlichen Weite kommt die Einförmigkeit des

Klimas und der Vegetation, die vom Nordrand der Kirgisensteppe

bis zum Ufer des Indischen Ozeans und des Persischen Meerbusens

sich durch 27 Breitengrade mit nur leichten Schattierungen er-

streckt. Die Fruchtbarkeit des Bodens, die in diesem Land seit-

her einige der reichsten Kornkammern der Erde entstehen liefs,

wurde in der vorgeschichtlichen Zeit nur an den Rändern ver-

werthet, während das Innere den Nomaden gehörte. Diese aber

fanden in dem Cirasmeere der Schwarzerde eine Weide, die

ihrem Herdenreichthum und damit der Vermehrung ihrer eigenen

Zahl zu Gute kam. Man wird also annehmen können, dass,

als einmal Hirtenvölker sich in das Steppengebiet zu ergiessen

anfingen, sie rasch an Gebiet und Zahl zunehmen konnten,

rascher als die langsamer in den Waldländern vorwärtsschreiten-

den. In den westasiatischen Steppenländern könnte die Bevölke-

1) Beiträge II F. Bd. VI S. 10.
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rung ungefähr ebenso dicht gewesen sein wie heute, denn die

Herden, von denen sie lebte, setzten sich aus denselben Abarten

des Rindes, Schafes, Pferdes u. s. w. zusammen, wie heute, die

Methode der Viehzucht war wesentlich dieselbe, und die Natur

legte keine anderen Bedingungen auf. Spuren dichterer Be-

wohnung in manchen Oasengebieten, wie man sie z. B. in Ost-

turkestan findet, führen wahrscheinlich nicht auf entlegene Jahr-

tausende zurück. Wir haben die Maximaldichtigkeit dieser und

der ähnlich gearteten Gebiete Afrikas zu 2 auf i Qkm. veran-

schlagt, wobei aber für grosse Nomadengebiete nur viel kleinere

Zahlen angenommen werden können. Das russische Turk-

menenland hat nicht mehr als i auf i qkm aufzuweisen. 1

) Das

in grosser Ausdehnung zum Ackerbau übergegangene südrussische

(und ungarische) Steppengebiet mit 46 auf 1 qkm im Gouverne-

ment Charkow, 33 im Gouvernement Jekaterinosslaw kann nicht

in Vergleich gezogen werden. Solange diese Steppe existiert, kann

die Vertheilung nur höchst ungleichartig gewesen sein. Die Wüsten

der Turkmenensteppe Hessen immer nur die Hälfte des Landes

bewohnt sein, so dass die Dichtigkeit in den Weidegebieten

mindestens auf 1 steigt, und die Salzwüste von Chorassan konnte

immer nur menschenfeindlich sein. Solange eine nomadische

Lebensweise besteht, häufte sie je nach der Jahreszeit die Be-

völkerung bald auf dieser und bald auf jener Weide an, wobei

aber die äussersten Grenzen der Stammesgebiete wohlgewahrt

blieben. Ein fremder Stamm konnte sich und seiner Herde nur

mit Gewalt einen Weg durch ein solches Gebiet bahnen. War
er so vermessen, einen Einbruch zu wagen, so war sein Schick-

sal fast sicher die Zurückwerfung, oder er wurde, falls Noth an

Menschen war, zum Bleiben gezwungen und unter die siegreichen

Stämme vertheilt. Die leeren Wüstenstrecken zu durchwandern

ist für ein Nomadenvolk mit Herden eine bare Unmöglichkeit.

Wir haben also kein Recht, die weiten Gebiete zwischen dem

Hindukusch und den Karpathen als einen leeren Raum anzu-

sehen, in dem grosse Völkerwanderungen hindernisslos, ja unge-

stört und beziehungslos sich vollziehen konnten. Es waren dies

vielmehr Gebiete, deren grosse, bewegliche Volksmassen denen

1) Nähere Angaben ». in dem 8. Abschnitt (Beziehungen zwischen

Bevölkerungsdichtigkeit und Kulturhöhe) meiner Anthropogeographie II.

.1891.
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der Waldländer weit überlegen sein, ja bedrohlich werden

konnten: Leroy-Beaulieu betont einmal mit Recht, dass man

sich die nordischen Wälder in der finnischen Zeit nicht so dicht

bewohnt denken dürfe wie in Gallien und selbst Germanien vor

den Römerkriegen. Wie dünn mochten aber dann diese Wälder

bewohnt sein, als die Hirtenvölker sich in den Steppen aus-

breiteten? Die Verhältnisse lagen also gerade umgekehrt wie

heute. Und dazu kommt die Unternehmungskraft und Herrsch-

gewalt dieser Völker. William Jones hat einmal von einer

späteren Zeit, zwischen dem 4. und 10. Jahrhundert, wo be-

ständig Ströme türkischer Wandervölker von der Altairegion

ausflössen und bis in das Herz Europas vordrangen, und von

der Zeit, wo die Mongolen allen Horden Centraiasiens und den

Reichen China und Persien Häupter oder Herrscher gaben, gesagt:

Centraiasien glich dem Trojanischen Pferd, das eine Menge her-

vorragender Krieger ausgab. Diese Krieger nun leiteten die Be-

völkerungskraft der Steppe auf die Länder rings um die Steppen-

gürtel hin. Und diese Ueberlegenheit hat tief in die geschicht-

liche Zeit hinein fortgedauert.

Je weiter wir in der Völkergeschichte zurückgehen, um so

machtvoller tritt der Nomadismus auf. Er ist der Zertrümmerer

und Erneuerer der grossen vorderasiatischen Reiche. In Afrika

ist er der eigentliche Staatengrtinder. Je schwächer die an-

sässige Kultur ist, um so überlegener ist die unstete Kultur der

Nomaden mit ihren sturmartigen Einbrüchen auch in Gebieten von

fortgeschrittener Entwickelung.

Wir lesen schon bei Pott, es sei oft behauptet worden und

sei auch an sich höchst wahrscheinlich, dass unter den vielen

im Alterthum gangbaren Namen nomadischer Horden Asiens

auch Stämme indogermanischen Blutes einbegriffen seien.
1

) Nun

kann man, besonders seit Tomaschek's Arbeiten, eine fast un-

unterbrochene Reihe arischer Nomaden von den Sokoloten am

Schwarzen Meere bis zu den Massageten östlich vom Jaxartes

annehmen. Die Skythen der Alten und die gleichbedeutenden

Saken der Perser umfassten arische Nomaden im Westen und

nichtarische im Osten, und jenseits türkischer oder mongolischer

Nomaden etwa am oberen Jrtysch begegneten die Iranier des

Schwarzen Meeres (Sokoloten) einem abgesprengten iranischen

A
1

1) Ensen u. Gkuber, n. 18. S. 20: Indogermanischer SprachBUmm.

I
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Nomadenvolk. Mommsen hat auch die Jazygen als Arier aufge-

fasst. Ja, auch in Europa tragen die Anfange der Arier Merk-

male des Nomadenthums, d. h. der Steppe. Kann es unter

diesen Umständen erlaubt sein, die Steppen Europas und euro-

päischer Nachbarländer bei der Frage nach dem Ursprung der

Bevölkerung Europas zu vernachlässigen?

Die Steppen in der Vorgeschichte Europas. Es ist

ganz begründet, sich gegen den raschen Schluss zu wehren,

der die Völker wie weiches Wachs in ihren Naturumgebungen

sich einpassen und umbilden lässt. Aber darum ist jener

andere geschichtliche Zusammenhang nicht zu übersehen, der

zwischen einer einheitlichen Natur und einer einheitlichen Kultur

besteht. Steppe und Steppenvölker, Wald und Waldvölker,

Tundra und Renthierhirten: ein gut Stück europäischer Völker-

kunde und Vorgeschichte und Geschichte liegt in diesen drei

Verbindungen. Für die Steppen steht ganz unberührt von

allen Erwägungen über ihren Einfluss auf Leib und Geist der

Völker der räumliche Zusammenhang über weite Gebiete hin

fest Sie sind klimatisch bedingt und nehmen daher klima-

tische Zonen ein. Entsprechende Zonen nehmen dann ihre

Bewohner ein. Schon die Vorgeschichte zeigt den Zusammen-

hang der Steppe und der Verbreitung der Völker. Die drei

Steppengebiete Sibirien, Südrussland und Ungarn sind durch

eine grosse Menge verwandter Gegenstände aus der Bronzezeit

verbunden. Das sibirische Kurzschwert und die dreikantige

Pfeilspitze sind die Leitfossilicn dieses ethnischen „Horizontes".

Hampel sagt von der Prähistorie Ungarns: „Wo wir in Ungarn

fremde Einflüsse wahrnehmen, sind es östliche, die bis auf die

uralaltaischen Quellen weisen, und südliche, westliche und nörd-

liche sind nur 'erratisch'." Skjthische Funde sind schon jetzt

verhältnissmässig häufig im Karpathenland und in dem unga-

rischen Tiefland gemacht, sie werden ohne Zweifel noch häufiger

werden. Die thrakischen und keltischen Völker, die wechselnd

an der unteren Donau und in Dacien herrschten, müssen nicht

bloss im Verkehr derartige Dinge aus dem Skythenlunde erhalten

haben. Darüber hinaus gehört die Freiheit der Funde aus den

eurasischen SteppenlUndern von kleinasiatisch -kaukasischen Ein-

flüssen, ihre gleichförmige Ausbreitung von der Kama bis zum

Altai und vom Dnjestr bis zum Jenissei zur Charakteristik der

Eigentümlichkeit der Steppenbewohner durch 60 Längengrade hin.
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Diese Uebereinstimmungen zeigen uns in der zweiten Hälfte des

letzten vorchristlichen Jahrtausends einen zusammenhängenden

pontisch - sibirischen Kulturkreis, dessen Träger Völker nord-

asiatischer Herkunft waren: Natureinheit und Kultureinheit

decken sich hier also auf einem ausgedehnten Raum.

Diese Ausbreitung bedeutet zugleich eine Verbindung zwischen

Europa und Ostasien. Es legt sich hier ein besonderes Gebiet

östlicher Beziehungen quer durch Asien und trifft mit dem Gebiet

südöstlicher Verbindungen Europas in der kaukasisch - pontischen

Region zusammen. An dem äussersten Ende jener Verbreitung

liegt Ostasien. Dort bildet China ein Ausgangsgebiet eigen-

thümlicher, alter Bronzekultur, dessen Einflüssen wir in Nord-

und Mittelasien begegnen. Ehe die sibirische Bronzekultur

griechische Einflüsse erfuhr, unterlag sie chinesischen. Ausläufer

dieser Einflüsse sind bis in den Kaukasus und nach Osteuropa

zu verfolgen. 1
) Es ist eine Bronzekultur, die mit der west-

asiatisch-mittelmeerischen nichts zu thun hat. Was ihre Zu-

sammenhänge mit dem Norden und Westen anbelangt, so deuten

sie einmal auf eine alte Gemeinsamkeit der Technik und Motive,

und dann auf jüngere Einflüsse, die China vermöge seiner allge-

meinen Kulturüberlegenheit auf die Völker des nördlichen Asiens

geübt hat. Für jenen tieferen Zusammenhang, der uns ein altes

chinesiseh-nordasiatisches Bronzekulturgebiet ahnen llisst, kommen
vor allem die alten Bronzesachen Chinas in Betracht, die den

Chinesen gerade so fremd vorkommen, wie uns die Bronzesacheu

aus Dolmen oder Pfahlbauten. Diese Bronzesachen oder ihnen

verwandte kommen auch in Sibirien, im Kaukasus, in Skythen-

gräbern Südnisslands vor. Es sind unter ihnen sehr alterthüm-

liehe Schwerter, Messer, Aexte. Für den jüngeren Zusammen-

hang sprechen einfache Uebertragungen durch den Verkehr, der

eigenthüinlich ostasiatische Dinge, wie Bronzespiegel, gegossene

Bronzekessel mit Füssen und undurchbrochenen Griffen, vertrieb.

Schon im vorigen Jahrhundert- hat man in Sibirien derartige

Dinge mit altchinesischcn Schrift/eichen ausgegraben. Sibirische

Nachbildungen, oftmals an barbarisierender Vereinfachung des

Schmuckes kenntlich, sind dann noch weiter westwärts gewandert,

i) P. Reinecke, Ueber einige Beziehungen der Alterthüruer Chinas

zu denen de» nkythisch sibirischen Völkerkreises. Z. f. Ethnologie

1897. S. 141 bis ij2.
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und vielleicht sind solche Dinge in die Skythengräber am Pontus

zu einer Zeit gelangt, wo noch kein griechischer Einfluss sich

von der Küste her ins Innere Südrusslands erstreckte. Später

hat dieser Einfluss vom Schwarzen Meere her seinen Weg in

die Kaukasusländer und nach Sibirien gefunden, so wie er von

Baktrien her den Weg nach China fand.

Das pontische 8kythenland wurde aber in noch höherem

Maasse ein sekundäres Ausstrahlungsgebiet für Mitteleuropa, wo-

bei wohl weniger an eigentlichen Verkehr als an die westwärts

gerichteten Wanderungen der Steppenhirten zu denken ist. Sie

brachten sowohl die ostasiatischen als die griechischen Motive,

die im Skythenlande Wurzel gefasst hatten, zunächst nach

Ungarn, wo die sibirischen Kurzschwerter, die Bronzespiegel,

Bronzekessel nicht selten sind, dann aber tief nach Deutschland

hinein. Ein reicher Goldfund von Vettersfelde in der Lausitz

und verschiedene kleinere Funde zeigen skythische Bronze- und

Goldsachen aus dem letzten vorchristlichen Jahrhundert. Der

westlichste Fund dieser Art stammt aus Dühren im badischen

Bauland.

In dem Steppengebiet selbst ist einst mehr Kultur gewesen

als heute. Zwischen Ostasien und Vorderasien war kein passives

Gebiet, wo die Völker einfach nehmen, was sie von hier „oder

dort" her erhalten. Der Altai war eines der ergiebigsten Kupfer-

und Goldgebirge, dessen Reichthum ausgebeutet ward. Weiter

vereinigen sich die Nachrichten der Alten mit dem Inhalt der

Grabstätten am mittleren Ob und Jenissei, besonders in den Ge-

bieten des Abakan, Tom, in den Quellgebieten des Irtysch und

des Tschulym, zu dem Bilde eines weit höheren alten Standes

der Kultur in diesem Theile Mittelasiens, als etwa die Russen

fanden, als sie seit ungefähr 1600 hierher vordrangen. Sie

begegneten damals einer rasch vertriebenen und deeimierten Be-

völkerung samojedischer Jägerstämme, die zum Theil kirgisischen

Hirten Tribut zahlten und im Begriff waren, sich zu kirgisieren.

In alter Zeit wurde hier Kupfer und Gold gewonnen, es wurde

Bronze gemischt, mit Goldplatten wurde Kupfer überzogen. Aus

dem Gebiet der Kama kann man Bronze- und ältere Eisensachen

durch das nordwestliche Sibirien über den Tobol bis an den Tom
verfolgen. Spätor ist in derselben Gegend das Eisen ebenso

massenhaft aufgetreten, und zwar nicht von aussen hereingebracht,

sondern wiederum in diesem Lande durch die jetzt eindringenden,
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in der Eisengewinnung geschickten türkischen Kirgisen erzeugt

und verarbeitet. Ob die gold-, kupfer- und bronzereichen Vor-

gänger mit den späteren Jenisseiern eines Stammes oder finnisch-

ugrische Völker gewesen sind, ist nicht festzustellen. Der

Bronze- und Goldreichthum und der allmähliche Uebergang zum

Eisen macht den Eindruck einer ruhigen Entwickelung dieser

(nach Aspelin) „uraltaiischen Bronzezeit". Auch am oberen

Jenissei bergen die Gräber einen Reichthum an Bronze- und

Eisengeräthen. Die merkwürdigen Bilder- und Inschriftensteine

gehen vom oberen Jenissei bis nach der Steppe am Schwarzen

Meer, fehlen dagegen in Nordwest-Sibirien.

Radloff spricht einmal von einer bei der weiten Verbrei-

tung des Volkes fast unbegreiflichen Gleichmässigkeit in Sitte und

Sprache der Kirgisen. Er hat damit eine der wesentlichsten Eigen-

schaften eines Nomadenvolkes bezeichnet. Die Nomaden schliessen

das Fremde durch die Geschlossenheit ihrer eigenen Organisation

und Sitte aus; müssen sie es aber aufnehmen, so sind diese

selben Eigenschaften sehr geeignet, die Aneignung des Fremden

zu befordern. In beiden Fällen wird das Nomadenvolk dasselbe

bleiben, und jedenfalls wird kein fremdes Element in ihm zur

Herrschaft gelangen, wenn es nicht das Nomadenvolk einfach

depossediert. Nomadenvölker sind also geeignet, geschlossene

Rassen hervorzubringen. Aber freilich gehen sie dann auch

wieder in anderen Völkern auf, die sie rasch sich kriegerisch

unterwerfen und von denen sie langsam kulturlich überwältigt

werden. Ackerbauende Negerstämmo sieht man unter die Herr-

schaft gruppenwcis einwandernder Hirten und Neger gelangen,

ohne dass sie viel davon merken. Die „Infiltration" geschieht fast

unmerklich; wenn die Neueingewanderten das Netz ihrer Gruppen-

verbreitung geflochten haben, sind die an Zahl viel zahlreicheren

Altansässigen darin gefangen. So sind die starken Negerstärame

des Sudan arabisiert, fulbisicrt, tuaregisiert worden. Dagegen kann

man sich die Unterwerfung der Tuareg in ihren Steppen nur durch

ihres Gleichen möglich denken. Es liegt also im Nomadismus bei

aller Beweglichkeit eine ebenso grosse Beharrungskraft, so lange

er auf seinem Boden bleibt. Sobald er abgedrängt wird, wird

er hinfällig und mau kann es als ein Gesetz der Geschichte aus-

sprechen, dass Hirtenvölker, wenn sie ihre Herden verlieren, auch

ihre Selbständigkeit einbüssen, wenn auch an andere Hirtenvölker,

und ansässig werden.
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Von dem Uebergang aus nomadischen Zustünden zu halb-

nomadischen und sesshaften macht sich MEiTzen eine viel zu ein-

fache Vorstellung, die durch kein geschichtliches Beispiel erhärtet

werden kann. Nach ihm waren die Westgermanen, mit denen

Caesar (58 v. C.) zusammenstiess, noch halb nomadisch, und die

Ostgermanen hielten in ihren weiten Weideebenen noch länger

an diesen Zuständen fest. Dass sie nun nur unter dem Zwange

der Volksvermehrung, die ihnen den Weideboden einengte, zur

Ansässigkeit übergegangen sein sollten, klingt ganz unglaublich,

zumal es sich um Ansässigkeit in dünn bevölkerten, armen Wald-

ländern handelte. Es war für sie ein Herabsteigen von einer

höheren Stufe, das sie sicherlich vermieden haben, solange sie

sich auf Weideboden ausbreiten konnten. Ihr Hineinwandern in

den Wald mit seinen damals unbedeutenden natürlichen Lichtungen

kann nur jene äusserste Nothwendigkeit bewirkt haben, die ein

unglücklicher Krieg oder die Vernichtung der Herden 1
) mit sich

bringt. Der Wald ist das Zufluchts- und Schutzgebiet für

Völker, deren Herden den Siegern zur Beute gefallen waren, und

die zu schwach geworden sind, um die offene Steppe zu halten.

Diesen Prozess nun als einen in hundert Jahren sich vollziehen-

den einmaligen anzunehmen, ist ganz unwahrscheinlich. Jahr-

hunderte lang bleibt der nomadische Zug in den zum Ackerbau

Uebergegangenen lebendig. Es entsteht ein Ackerbau, der leicht von

Lichtung zu Lichtung zieht, und es entstehen Völkerschichtungen,

wo das dem Ackerbau dienende Volk die untere Stufe einnimmt,

und ein dem Nomadismus noch näherstehendes darüberlagert, wie

die ächten Nomadenstämme, die unterworfene Ackerbauer für sich

arbeiten lassen. So bildeten die Slaven, emsige Ackerbauer,

Völker von herdenhafter Unterordnung und Zusammenhalt, gleich-

sam eine tiefere Schicht unter den nicht fest an den Boden sich

bindenden, kampfliebenden, nach Vorherrschaft begierigen Kelten

und Germanen. Es ist eine Theilung, wie wir sie auch bei

Indianern und Negern finden. Der Ackerbau macht unkriegerisch,

weil er schwer beweglich macht. Dagegen entfaltet der Ackerbau

eine andere Kraft: er lässt die Völker anwachsen und sich in

ihren Boden einwurzeln.

I) Nachtigal erziihlt von Nomadenstämmen des mittleren Sudan,

die nach dem Aussterben ihrer Herden sieh aus der Steppe zurück-

zogen und ansässig wurden. Sahara und Sudan ITT. S. 31, 129.

Phil.-hiat. Cl»880 ItKW. Ü
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Für die Zunahme der Volkszahl mit dem Aufhören des

schweifenden Lebens fehlt es nicht an manchen thatsächlichen

Belegen. Trotz verlustreicher Uebersiedelung ist eine ganze Reihe

von Indianerstämmen in der aufgezwungenen Ruhe des Indianer-

territoriums volkreicher geworden als vorher. In Indien zeigen

die zur Ruhe gebrachten Wanderer dieselbe Erscheinung. Die

Santal im Hügelland Unterbengalens, die, seitdem sie mit dem

Pfluge arbeiten, fast als gesittet zu bezeichnen sind, haben eine

Million erreicht, ihren alten Zustand zeigen die paar hundert

Puliars von Süd -Madras oder die 10,000 Juangs von Orissa. 1

)

Das Räthsel der gewaltigen Vermehrung kriegerischer beweglicher

Völker, als welche die Arier in Mittel- und Südeuropa auftraten

und sich vordringend ausbreiteten, wird verständlicher, wenn man
diesen Uebergangszustand erwägt.

So wie das Nomadenthum in seinen ihm bis heute grossen-

theils verbliebenen Trägern, den Finnen und Tataren, noch im

Mittelalter bis in das Herz des heutigen Russlands reichte, aus

dem langsam durch Zuwanderung ackerbauender Slaven und

durch Gewöhnimg der Finnen und Tataren an den Ackerbau ein

Land der Ackerbauer bis nach Westsibirien geworden ist, so

reichte in früheren Jahrhunderten das Nomadenthum noch weiter

nach Westen, wahrscheinlich soweit wie die natürliche Aus-

breitung des Waldes ihm gestattete. West- und Mitteleuropa

sind Waldländer, in denen aber die Wiese und die Haide ebenso

selbständige und ursprüngliche Vegetationsformen sind, wie der

Wald, wenn sie auch auf engeren Raum eingeschränkt waren.

Und ausserdem sind ihre Wälder auf altem Steppenboden ge-

wachsen. Es spricht also manches für ein frühes Eindringen

von Hirtenvölkern von Osten und Südosten her nach Mittel-

europa.

Das der Steppe entstammende, von Steppennomaden unzer-

trennliche Pferd bezeichnet eine der grössten Epochen in der

Vorgeschichte Europas. Ich glaube, dass man seine Bedeutung

ebenso hoch anschlagen muss, wie die der Steingeräthe und

Metalle, nach denen man die Prähistorie eintheilt. Das Pferd

beschleunigte die Beweglichkeit der Völker und ermöglichte die

kriegerische Organisation der Nomadenhorden, die nicht bloss

zerstörend, sondern durch die Errichtung ihrer Staaten in folgen

-

1) Hunteb, IuUian Gazetteer IV. S. 177.
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reichster Weise aufbauend thätig gewesen sind. Aus diesen

beiden Gründen halte ich das Pferd, nach dem Ackerbau, für

die wichtigste Erscheinung in der Kulturentwickelung Europas.

Der Ackerbau hat die Festsetzung der Völker im wirthschaft-

lichen Sinne und ihre gesellschaftliche Befestigung gefördert, das

Pferd hat ihre Ausbreitung und die politische Uebereinander-

schichtung von Herrschern und Unterworfenen erleichtert, die im

Alterthum die Voraussetzung jeder kraftigeren Staatenbildung

war. Wann und unter welchen Umständen tritt nun das Pferd

in Europas Vorgeschichte auf? Erst die Bronzezeit liefert mit

zahlreichen Trensen den Beleg für die ausgedehnte Domestikation

des Pferdes. Wo wir Pferdereste in älteren Schichten finden,

sind es nur Beste von wilden Pferden, die man jagte und ver-

zehrte. In der ersten Eisenzeit vermehren sich die Belege für die

Züchtung des Pferdes, aber auch die Beweise für ihre Herkunft

aus dem Südosten, zu denen man die bildlichen Darstellungen

von Wettfahrten und Wettrennen rechnen darf. Der Gebrauch

der Kampfwagen, der bei den Aegyptern allem Anschein nach

älter ist als das Reiten und im übrigen Vorderasien früher

als in Aegypten, hat sich auch ins Innere von Europa verbreitet;

Schwaben z. B. hat eine ganze Reihe von Wagenresten aus der

Hallstattzeit geliefert. Man kennt noch zu wenig die Ver-

breitung des Pferdes als Hausthier, um sagen zu können, dass es

in gewissen Gegenden häufiger gewesen sei als in anderen. Aber

aus anderen Gegenständen ist zu schliessen, dass das Steppenland

an der Donau und Theiss schon ein Jahrtausend vor den Ein-

brüchen der Hunnen dem Einbruch oder starken Einfluss (ehr-

lich und nüchtern gesagt, sind diese beiden Formen schwer zu

unterscheiden) nomadischer Stämme aus Südrussland ausgesetzt

war. „Die grosse Völkerunruhe, welche uns die Magyaren nach

Europa gebracht hat, wirft hier ganz ebenso gleichsam ihre Schatten

voraus wie die keltischen Funde Italiens als Vorläufer der

longobardischen gelten müssenu. Herodots Sigynnen könnten nach

M. Hörnes' Meinung vielleicht mit diesen Nomaden in Verbindung

gebracht werden. 1

)

Das steppenhafte Element in den Kelten und Germanen

weist auf den Einfluss der Steppe an der Donau und am

i) Briefliche Mittheilungen, die ich Professor M. Hörhes verdanke,

d. Wien 21. IX. 99.
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Pontus hin. Der Limes, den die Römer ihnen entgegenstellten,

ein Gegenstück zu den Tataren- und Mongolenwällen Russlands

und Chinas, beweist, wie beweglich die Germanen auftraten. Im

Vergleich mit ihnen sind die Slaven reine Ackerbauer. Und die

Slaven sassen in dem mittelrussischen Waldland. Germanen und

Kelten stellten die besten Reiter der Römer. Tischler hat es

wahrscheinlich gemacht, dass der Sporn eine keltische Erfindung

war. Die Kelten und Germanen sind, wo immer sie uns ent-

gegentreten, grossentheils dem stillen Andenbodengebundensein

des Ackerbaus abhold; sie treten kriegerisch stürmisch auf, ein

Theil war dem Hirten- und Jägerleben ergeben. Sie als eigent-

liche Nomaden im Sinne der Kirgisen oder Kalmüken aufzufassen,

verbietet uns indessen die Natur ihrer Wohnsitze. Was von

ihnen im Waldlande wohnte, kann nicht mehr als Hirtennomade

betrachtet werden. Auch die heutigen Nomaden bieten uns eine

lange Reihe von Abstufungen bis zu denen, die so weit ansässig

geworden sind, dass sie nur noch das Zelt beibehalten haben,

von dem aus sie Landbau treiben. Das Zelt war in dem Klima

des waldreichen Mitteleuropa ausgeschlossen, aber das Pferd, das

Rind, das Schaf und die Ziego sind in den neuen Zustand mit

übergegangen. Das Steppenrind Ungarns und Südrusslands scheint

ebenso seine Ausläufer bis nach Tirol und Mittelitalien zu haben,

wie die alten menschlichen Bewohner dieser Gebiete. Und sein

Ursprung deutet bis auf die turanischen Steppen zurück. 1

)

Auch Amerika und Australien haben ihre Steppen, aber

diese haben nie das Völkerleben dieser Erdtheile so tief beein-

tiusst wie die Steppen Eurasiens. Diese Grasländer haben näm-

lich Hirtenvölker entwickelt, die in der Geschichte der Mensch-

heit einzig dastehen. In ihren Hirtenvölkern liegt ihre geschicht-

liche Grösse. Man liebt es, den europäischen, besonders den

russischen Osten mit dem nordamerikanischen Westen zu ver-

gleichen; aber dieser Vergleich geht nur eine Strecke weit: dann

bleibt er bei den südeuropäischen und westasiatischen Steppen

mit ihren kraftvollen, überschwemmenden Hirtenvölkern stehen.

Das heutige Europa in der Vorgeschichte. Die

Vorgeschichte hat es also mit drei geographisch verschiedenen

Europas zu thun. Das älteste ist ein nach Gestalt, Grösse und

i) Kaltejtkuqkr im Korrespondenz-Blatt d. d. Anthrop Gesell-

schaft 1894. s. 125-
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Lage vom heutigen Europa sehr verschiedener Theil der Erde:

das quartäre Europa. Das mittlere ist das dem heutigen

Europa in manchen Zügen verwandtere, aber grösstenteils unter

dem Einfluss eines trockenen Klimas steppenhafte, von Norden

her tief hinein mit Tundra bedeckte Europa. Das dritte ist

das durchaus noch im Naturzustand befindliche, städte- und

weglose Europa der neolithischen Zeit, ein Wald- und Steppen-

land, dessen geographische Grundzüge zwar dieselben, wie die

des heutigen Europa sind, das aber der Kulturwirkungen voll-

ständig enträth. Was von Austrocknung, Bewässerung und Ent-

waldung seitdem geleistet worden ist, fehlt in dieser Zeit. Der

Erdtheil ist im Naturzustand. Wahrscheinlich ist es, dass auch

unabhängig vom Menschen klimatische und BodenUnderungen,

gleichsam Ausläufer der Schwankungen des paläolithischen Zeit-

alters, sich darin noch vollzogen. Spuren davon sehen wir in

kleineren Küstenänderungen nnd Aenderungen der Pflanzendecke,

die noch bis in die geschichtliche Zeit hineinreichen und selbst

in der Gegenwart fortdauern. Sie sind nicht leicht von den

Kulturwirkungen zu trennen. Altitalien ist Wald- und Moor-

land, hat eine Landschaft von mitteleuropäischen Zügen. Das

ist zum Theil die Folge, dass es noch nicht entwaldet und ent-

wässert ist. Es ist aber möglich, dass wir auch einen Nachhall

des Waldesrauschens darin zu sehen haben, das in einer noch

weiter zurückliegenden Zeit durch Nordafrika und Steppen-

asien ging.

Indessen die grossen Züge des Erdtheils sind fertig. Das

Mittelmeer, der Pontus und der Kaspische See haben im All-

gemeinen ihre heutige Gestalt, das Eismeer ist zurückgetreten,

das Inlandeis verschwunden, Europa hängt nun im Norden und

in der Mitte mit Asien breit zusammen, während die Berührung

im Süden lockerer ist. Sobald aber die Trennung Nordasiens

von Europa aufgehört hatte, bildeten beide umsomehr in ihren

aneinandergrenzenden Abschnitten ein Ganzes, als das Meer, die

Bodengestalt, das Klima und die Steppennatur sie noch enger

miteinander verbanden. Die europäischen Steppen nördlich vom

Pontus und die asiatischen jenseits des Kaspisees und des Ural

einander als Wohnplätze der Menschen entgegenzusetzen, hat ebenso-

wenig Sinn, wie die Annahme einer scharfen Trennung Thraeiens

von Kleinasien gegenüber Völkern, dio die Elemente der Schiffahrt

innehatten. Die Völkerbewegungen können von jetzt an nur als
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eurasischc verstanden werden, während allerdings Afrika, von

kleineren Verstössen nach der iberischen Halbinsel und Süditalien

abgesehen, zurücktritt.

Die Höhenverhältnisse und die Formen des Bodens ändern

sich erfahrungsmässig nicht so rasch, dass in einigen Jahr-

tausenden ein geschichtlicher Schauplatz merklich anders würde.

Die asiatischen und europäischen Gebiete, um die es sich in

unserem Probleme handelt, sind keine grossen Vulkan- noch Erd-

bebengebiete, in denen allein grosse Umwälzungen, wiewohl räum-

lich beschränkt, in geschichtlicher Zeit beobachtet sind. Tiefe

Küstenländer, die leicht vom Wasser bedeckt oder stückweise von

Sturmfluten plötzlich zerstört werden, liegen nur an den Randern

Europas. Seit dem Abschluss der Eiszeit hat unser Erdtheil im

Ganzen und Grossen seine Gestalt nicht geändert. Unendlich

langsam erniedrigen sich seine Gebirge. Seine Flüsse fliessen

seit Jahrtausenden, an den meisten Stellen seit Jahrzehntausenden,

durch dieselben Thalrinnen den gleichen Meeren zu.

Auch wenn wir die Völkerbewegungen, um die es sich hier

handelt, um 10000 Jahre zurückverlegten, bliebe ihr Boden

wesentlich derselbe wie heute, und ihr im Vergleich mit dieser

Stabilität ausserordentlich rascher Verlauf erscheint wie das

Rieseln von Regenbächen über einen Grund, der nach jeder Ueber-

schwemmung wieder als derselbe hervortaucht.

Seitdem Europa seine heutige Gestalt angenommen hat,

machte sieh immer die Vielgliederigkeit seines Baues geltend,

und wir begegnen ihren Wirkungen auch in der Urgeschichte.

Die Halbinseln und Inseln im Süden, Westen und Norden, die

reiche Stromgliederung in der Mitte, besonders nach dem Süd-

osten hin im Donauland wichtigste Wege öffnend, sind schon

lange Gebiete besonderer Völkerentwickelung und zugleich Werk-

zeuge einer reicheren Gesammtentwickelung. Der Osten liegt ihnen

gegenüber schwer und trag da. Dieses Eigenthümliche der euro-

päischen Völker- und Kulturentwickelung wird erst recht klar, wenn

man es mit dem jahrtausendlangen Stillstand der hart daneben

wohnenden finnisch-ugrischen Völker vergleicht. Da erkennt man
erst das Verdienst der rasch hintereinanderfolgenden Anstösse, die

Europa bald aus dem Süden und zuletzt aus dem Westen empfing.

So wie jedes Land seine durch Lage, Grösse, Boden u. s. w.

bedingte Geschichte hat, hat es auch seine ebenso bedingte Stellung

in der Vorgeschichte. Es ist unrichtig zu glauben, die Vorgeschichte
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zeige noch nicht die geographische Differenzierung in Kultur-

gebiete und Länder, wie die Geschichte. Diese Differenzierung

ist immer weitergeschritten, aber wir finden sie sogar schon in

den Unterschieden der Jagdthiere der paläolithischen Zeit.

Die grossen Züge der Bodengestalt Europas, von denen die

Bewegungen seiner Völker in der Neuzeit wie in der Vorzeit

abhängig sind, erkennen wir in den Gebirgen, die das mittel-

meerische Europa vom übrigen Europa scheiden, und in den Ver-

bindungen zwischen diesen am tiefsten verschiedenen Abschnitten

Europas, die einmal im Westen als ozeanische alle westeuropäischen

Länder verknüpfen, von Iberien bis Norwegen und Schottland,

und zum andernmal durch Südrussland und das Donauland einen

Naturweg zwischen Mitteleuropa und dem Schwarzen Meere her-

stellen. Ausserdem ist dann der Gegensatz eines gebirgigen

schmalen West- und Mitteleuropas zu einem flachen weiten Ost-

europa geschichtlich wichtig. Wir haben also zuerst ein mittel-

meerisches Gebiet im Süden und ein für die Kulturbewegungen

zurück und hinter diesem liegendes Innereuropa. Zwischen beiden

tritt das Alpengebiet, besonders das breitere und wegsamere Ost-

alpengebiet und die Voralpenländer, als das wichtigste Uebergangs-

land hervor. Wir haben dann ein näher mit dein Mittelmeer ver-

bundenes Westeuropa und ein näher mit dem Schwarzen Meer

verbundenes innereuropäisches Gebiet. Und endlich haben wir

ein beiden entgegengesetztes massiges Europa.

Ein grosser Theil dessen, was wir Vorgeschichte nennen,

besteht in den Wechselbeziehungen dieser Länder, die im Laufe

der langen prähistorischen Entwicklung sehr verschiedene Stel-

lungen zueinander eingenommen haben. Wir sehen mit Staunen

die Kulturüberlegenheit von Gebieten, die uns keine Lehre der

Geschichte erwarten Hess, und ahnen wesentliche Vertiefungen

unserer Vorstellungen von der historischen Geographie Europas

aus prähistorischen Quellen. Vor allen sind nicht immer die

südeuropäischen Halbinseln von der überragenden Bedeutung für

Innereuropa gewesen, wie in den entscheidendsten Epochen der

alten und mittleren Geschichte. Auch Westeuropa steht lange

nicht so glänzend da, wie wir es heute kennen. Gewohnt, in den

verkehrreichsten Gebieten die grösste Blüthe der Kultur zu finden,

sind wir überrascht, z. B. in der Bronzezeit den blühendsten

Zuständen im Voralpenland, in Ungarn, in den Ostseelündorn zu

begegnen. Wir erkennen eine auffallende Begünstigung der Länder
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von abgeschlossener Lage in der Nähe grösserer Ausstrahlungs-

gebiete. Auch Hallstatt und Watsch, oder die Pfahlbaugruppen

der Westschweiz und des Bodensees liefern Beweise dafür.

Hörnes hat darauf hin den Gegensatz von Durchgangsländern und

entwickelungsreichen abgeschlossenen Gebieten der europäischen

Bronzekultur zu scharf formuliert. Es kommt hier nicht sowohl

bloss auf die Lage an, wie er es hinstellt, als vielmehr auch

auf die Volksanlage und die Bodenschätze. Ist nicht in Ungarns

glänzender Entwicklung der Kupfer- und Bronzetechnik der Erz-

reichthum des Landes mitwirksam? Das greifbarste Beispiel einer

auf der hohen Begabung eines Volkes beruhenden bodenständigen

Entwicklung liefert uns aber der Norden in der neolithischen

und Bronzezeit, denn kein Verkehr allein konnte in diesem ab-

gelegenen Gebiet eine solche Entfaltung bewirken.

Das Mittelmeer und der Orient. Die mächtigen orien-

talischen Einflüsse in der Kunst und dem Gewerbe Südeuropas

sind durch die Funde von Troja, Mykenä, Tiryns u. a. ausser

Zweifel gestellt. Vor allem ist es klar, dass die beiden Metalle

Bronze und Eisen, die die Grundsäulen der materiellen Kultur

in diesen Gebieten bildeten, aus dem Orient gekommen sind.

Das ist zunächst für Griechenland sicher, dessen filtere Zustände

man sogar unmittelbar mit ägyptischen, zeitlich genau bestimm-

baren in Verbindung bringen konnte. Die Verbreitung ist aber

weiter gegangen. Sie hat die Wege nordwärts durch die Balkan-

halbinsel nach Ungarn und durch Gallien nach Britannien ge-

funden. Es gibt vollkommene Uebereinstimmungen zwischen

Formen aus altgriechischen Gräbern aus der Bronzezeit und

mittel- und nordeuropäischen Formen. In der Kupferzeit und

älteren Bronzezeit begegnet man in den Ostalpen, an der ost-

baltischen Küste und in Schweden sehr eigenthümlichen Inkrustie-

rungen von Bernstein- und Bronzesachen mit Harz. Im Orient

und Griechenland kommen Inkrustierungen mit Metallen schon

früher vor. Montelius sieht in dieser Technik die Wirkung

einer von daher gekommenen Anregung. 1

)

Das Mittelmeer hat aber diesen Strömungen leichtere Wege

geboten, als erst einmal der Seeverkehr in Aufnahme gekommen

war; rascher erweiterten sich ihre Wirkungskreise von Insel zu

Insel und von Halbinsel zu Halbinsel. Vom Mittelmeer strahlten

i) Archiv f. Anthr. XXI. S. 25. XXVI. S. 35.
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Wege ins Innere von Europa aus, und es entwickelten sich an

den nördlichen Punkten des Adriatischen und Tyrrhenischen

Meeres sekundäre Brennpunkte der Industrie und des Verkehres.

Aus der ursprünglichen Westbewegung der Kulturströmung im

Mittelmecr enstand so mit der Zeit eine Nordbewegung vom

Mittelmeer aus, und wir können in Mittel- und Nordeuropa eine

Aufeinanderfolge orientalischer, griechischer, italischer, punischer,

massaliotischer Einflüsse feststellen. Bestimmend blieb aber in

allen der ursprüngliche Ausgang vom Osten, aus Vorderasien und

Nordafrika.

So wie die Bronze gleichsam nach Europa überfloss, als

Vorderasien und Aegypten damit gesättigt waren, so ergoss sich

auch das Eisen, nachdem es einige Jahrhunderte in Aegypten

in Gebrauch gewesen war. Unzweifelhaft ist der Gang des Eisens

von Osten nach Westen. Zunächst erhielten es die Griechen aus

Vorderasien. Noch bei Aeschylos trägt das Eisen denNamen skythisch

und erscheint als überseeischer Fremdling. In West- und Nord-

europa scheint überall das Eisen im Gefolge der Bronze auf-

zutreten, und vielleicht hatten beide Metalle lange die gleichen

Wege. Tacitus hebt die Seltenheit des Eisens bei den Germanen

hervor. Das erste Eisenalter Europas, das man nach Hallstatt

nennt, ist von Südosten ausgegangen und hat besonders in den

Ostalpenländern geblüht, erst die spätere Eisenzeit, die La Tene-

Periode, ist von Westeuropa ausgegangen, vieUeicht unter

massilischen Anregungen. Die Kelten wurden die Träger des

Eisens und der Metallkultur, der keltische Eisenmann wanderte

zu den Germanen, und von diesen empfingen die Slaven und

Finnen das Eisen.

So wie das Gold die Bronze begleitet hatte, das ebenfalls

früher im Südosten erschienen war und noch in den jüngsten Pfahl-

bauten selten ist, so begleitete Silber das Eisen. Auch diese

Metalle sind früher im Südosten gewesen, wo mit kunstvoll ver-

ziertem Gold die schönsten Feuersteinklingen altägyptischer Gräber

eingefasst sind.

Es ist interessant zu sehen, wie die südeuropäischen Halb-

inseln sich je nach ihrer Lage verschieden den Einflüssen von

Osten her verhalten, so wie sie dann auch wieder dem Kontinent

als eigentümliche Gebiete gegenüberliegen. Wohl könnte man
nach der Lage zu den alten Kulturmittelpunkten Südeuropa als

Vordereuropa bezeichnen, aber es giebt Strömungen, die andere
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Wege als den mittelmeerischen folgen und es kommen Zeiten,

wo Innereuropa über das alte „Vordereuropa'4 hinausschreitet.

Griechenland lag dem Osten immer am nächsten, immer zu

nahe; daher wurde es zu Zeiten selbst zu einem Stück Orient

Die Schachtgrttber Mykenäs zeigen die vollständige Fremdheit der

orientalischen Aussaat. In Material und Form ägyptisch-assyriseh-

kleinasiatisch, ist ihr gold- und edelsteinreicher Inhalt, dabei eisen-

los, eine für den Export bestimmte Auswahl aus fremdem Kultur-

besitz. Die mykenische Kultur war eine aegäischc. Westgriechen-

land scheint nicht von ihr berührt worden zu sein. Wohl aber

urafasste sie die aegaischen Gestade Kleinasiens und Griechenlands,

und die Inseln dazwischen. So hat also Griechenland, entsprechend

seiner geographischen Lage, eine Sonderentwickelung durchlaufen.

An seine Steinzeit reihen sich unmittelbar die ägypttsch-

mykenischen Einflüsse an. Aber auch diese haben in Griechen-

land keine ruhige, reiche Entfaltung in einer lange andauernden

Blüthe der Bronzekultur erfahren. Mykenä und Tiryns sind nur

Kreuzungs- und Sammelpunkte, nicht Ausgangspunkte der Kultur

gewesen. Griechenland war zu kloin und zu nahe, um unab-

hängig von den asiatisch-afrikanischen Einflüssen dieser Zeit sich

entwickeln zu können. Waren doch diese Einflüsse auch nicht

immer bloss Wirkungen des Verkehres. Die Karier, die von den

südwestlichen Küsten Kleinasiens einwanderten, die Phönicier, die

von der syrischen Küste kamen, haben volkweise in Griechenland

und auf den Inseln Fuss gefasst und gesiedelt.

Halten ist schon in vorgeschichtlicher Zeit die europäischste

unter den mittelmeerischen Halbinseln gewesen. Dem Osten

ferner, dem Norden näher gelegen, von minder einladenden

Küsten umgürtet, stand es schon in der jüngeren Steinzeit in

engeren Wechselbeziehungen zum Kontinent als Griechenland.

Diese zeigen sich besonders wirksam im Norden, daher der alte

Gegensatz zwischen Ober- und Unteritalien. Unteritalien steht den

östlichen Einflüssen offener, ähnlich wie die benachbarten Inseln.

Sizilien war durch seine Lage besonders berufen, zwischen Ost

und West zu vermitteln. Die vorhellenische Kultur Siziliens zeigt

eine Fülle von Beziehungen zum Orient, die aber unmittelbar,

nicht über Italien, eingewandert zu sein scheinen. Die Felsen-

gräber Siziliens finden sich auf Kreta und in Kleinasien wieder.

Diese Uebertragungen haben nicht auf der Insel Halt gemacht

Die Siculer, die anderthalb Jahrtausende v. Chr. Süditalien be-
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wohnten und noch der Odyssee als Seefahrer und Sklavenhändler

bekannt sind, hatten die Verbreitung, die einem solchen Volke

eigen zu sein pflegt, auf den Inseln und an den Küsten des

westlichen Mittelmeeres.

In der Sage von der Gründung Roms durch Trojaner liegt

der Gedanke an den Ursprung der italienischen Kultur im Orient.

Den Griechen Homers war das Adriatische Meer noch fremd.

Aber Landwege zwischen der Apenninenhalbinsel und der Balkan-

halbinsel öffneten Italien im Norden ein eigenes Ostthor. Dass

Oberitalien nicht bloss unter dem Einfluss Süditaliens steht,

sondern auch unter dem der Alpen-, Donau- und Balkanländer,

ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der Prähistorie. Mindestens

seit dem 6. Jahrtausend v. Chr. sind die Ulyrier im Handel

thätig, und den umbrischen und etruskischen Werken zeigen sich

die der alten Veneter vollkommen ebenbürtig, die man besonders

aus den Nekropolen des Isonzothals und Istriens kennt. Sie sind

in grösster Zahl nach den nordalpinen Ländern gegangen.

Spanien bewahrt in seinen Basken den letzten Rest vorarischer

Bevölkerung Südeuropas. Seine Lago hat es dazu befähigt. Es

ist allen Kulturströmungen gegenüber immer der afrikanisch-

südmittelmcerischste Theil von Europa geblieben. Es bewahrte

sich eine gewisse Eigentümlichkeit sowohl gegenüber den orien-

talischen als gegenüber den innereuropäischen Einflüssen. Die pyre-

näische Halbinsel liegt in der Vorgeschichte weit draussen, gerade

wie in der Geschichte. Sie macht die europäische Entwicklung

mit, aber in schwächerer Form und ohne starke Rückwirkungen

auf die Gesammtentwickelung. Wenn z. B. die Hallstatt-Kultur

als eine wesentlich innereuropäische Schöpfung vom Norden der

Balkanhalbinsel und den angrenzenden Donauländern sich verbreitet

hat, begreift man, dass sie nicht nach Spanien weitergedrungen ist.

Sie zeigt überhaupt den Höhepunkt der vorrömischen Metall-

arbeit auf europäischem Boden und gehört ursprünglich nicht

dem Süden, sondern dem alpinen Uebergangsgebiet an. Aber

Spanien scheint auch schon an der blühenden Stein- und Knochen-

industrie Südwestfrankreichs keinen Antheil gehabt zu haben,

was wohl den Pyrenäen und ihrem mehr als jetzt fluss- und

sumpfreichen nördlichen Vorland zuzuschreiben ist

Das alpine Gebiet. Die Alpen waren eine menschenleere

Wüste, solange sie mit Eis bedeckt waren, später hemmten sie den

Verkehr durch Schwierigkeiten, die wir uns heute kaum mehr vor-
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stellen können. Aber es hat schon in der neolithischen Zeit einen

Verkehr über die Alpenpässe und eine Bevölkerung in den offeneren

Alpenthälern gegeben. So schwierige Pässe wie der Grosse St. Bern-

hard und einige graubündnerische sind schon damals überschritten

worden. Wir finden auch in den Pfahlbauten und Gräbern des

Nordfusses die Zeugnisse des Verkehres. Der Zusammenhang der

Entwickelung am Nordfuss und Südfuss der Alpen, den sowohl

Hallstatt als die Pfahlbauten, sowohl die Terramaren als die

Grüfte der Romagna bezeugen, stellt die Hindernisse des Alpen

gebirges in den Schatten. Sie können nicht klein gewesen sein;

dass sie doch überwunden wurden, beweist die Kraft des Ver-

kehres, der am Nordfuss der Alpen und in dem nahen Donau-

land blühende Ableger der Kultur der Mittelmeervölker ins Leben

gerufen hat. Die Archäologie unterschätzt diesen Verkehr. „Ver-

kehr über die Alpenpässe ist immer dagewesen, aber es war

Verkehr von nur örtlicher Bedeutung, bis die Etrusker als Herren

des Polandes den südlichen Ausgang des Brenner hielten. Erst

Rom hat eigentlich den grossen Verkehr der Alpen eröffnet,"

sagt von Dühn. 1
) Das ist die rein geschichtliche Betrachtung.

Für die vorgeschichtliche ist schon Hallstatt der Ausdruck eines

grossen, folgenreichen Verkehrs. Auch sonst haben gerade im

Donauland, das die Alpen vom Mittelmeer trennen, italische

Einflüsse sich am frühesten geltend gemacht. Doch liegt es in

der Natur der Gebirgsschranke , dass der Südabhang der Alpen

immer enger mit Italien verbunden war. Südtirol besonders er-

scheint schon in der Zeit der Terramare in viel engeren Beziehungen

zu Itaben als Nordtirol.

Eine weitverbreitete Erscheinung ist das Auftreten der

dunkeln Schattierungen in den Gebirgsvölkern Mitteleuropas. Die

Slawen in den Ebenen Russlands sind ebenso blond, wie die

Germanen in den Ebenen Deutschlands; und die Slawen des ge-

birgigen Böhmens sind ebenso dunkel wie die Germanen des

Schwarzwaldcs. Gewöhnlich führt man die stärkere Vertretung

des dunkeln Elementes in den Gebirgsländern Europas auf die

Zurückdrängung dieses Elementes aus den Ebenen zurück. In

manchen Fällen trifft diese Erklärung, die ja in einzelnen Fällen

sich auf geschichtliche Thatsachen stützen kann, das Richtige.

i) Duhs, F. v., Die Benutzung der Alpenpässe im Alterthum.

N. Heidelberger Jahrbücher 11. 1892.
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Wir dürfen in Gebirgsvölkern, die so fremd in ihrer Völker-

umgebnng stehen, wie die des Kaukasus, immer Zurückgedrängte

vermuthen. Das starke Anschwellen des braunen Typus im Herzen

von Böhmen, merkwürdigerweise gerade an der tschechischen

Sprachgrenze, zeigte dass hier ein fremdes Element aufgenommen

ist. Aber wichtiger scheint denn doch zu sein, dass in diesen

Gebirgsländern sich die grossen hellen und dunkeln Wellen von

Norden und Süden her begegnen. Der breite Zusammenhang

mit dem Norden und Osten verlieh der heilen Bevölkerung

Europas die Kraft bis zum Kamm der Alpen emporzuschwellen,

wo die Rassen des Nordens und Südens einander auch heute

schroff gegenüber stehen. Zwischen den Deutschtirolern und

Wälschtirolern ist ein fast schneidender Grössenunterschied, den

nur eine schmale Zone bei Bozen, Lana, Groden vermittelt.

Die Völkerverbreitung zeigt uns auch Beispiele von Wande-

rungen, die auf die Gebirge beschränkt bleiben. Die Pflanzen-

und Thierverbreitung bietet eine Fülle von Beispielen dafür. Wir

sehen Wanderungen in Hochländern ganz unabhängig von der

Ausbreitung des Lebens in den nahen Tiefländern. Ja solche

Wanderungen gehen auf verschiedenen Stufen in entgegengesetzten

Richtungen vor sieh. Im mexikanischen Hochland wandern Steppen-

pflanzen Nordamerikas bis an die Steppen des tropischen Mittel-

amerika, in dem Gebirge eine Waldflora im Schatten von Tannen,

Föhren und Gedern noch weit darüber hinaus, während auf den

tieferen Stufen desselben Gebietes sich die äussersten Ausläufer der

südamerikanischen Thierwelt polwärts erstrecken. So sehen wir

heute in Südosteuropa die aromunischen Hirten vom Pindus bis

Istrien, in den Gebirgen Zentralasiens die Kirgisen im Gebirge

und auf den Hochebenen verbreitet. Und die merkwürdige

Aehnlichkeit zwischen den Geräthen und älteren Methoden der

Gebirgshirten in den verschiedensten Theilen von Europa weist

auf eine weite Verbreitung gebirgsbewohnender Völker auch schon

in früheren Zeiten hin. Uebrigens liefert uns die Geschichte der

Wanderung der Walliser (Walser) nach dem Algäu ein nahe-

liegendes Beispiel des Ganges solcher Verbreitung.

Trotz der hohen Gebirge sehen wir immer neue Völker von

Innereuropa aus in die südeuropäischen Halbinsoln hineinströmen,

aber wir haben kein Beispiel von entsprechenden Einwanderungen

zur See von Süden oder Osten her. Die Italiker steigen in die

Uferländer des Mittelmeeres bewaffnet mit Stein und unvollkom-
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mener Bronze hinab; hier erlangen sie rasch durch die Berührung

mit der mittelmeerischen Kultur neueren, höhereu Besitz. Das war

vielleicht auch der Gang der Entwicklung der Etrusker, die eben-

falls von Norden hereingewandert sein dürften. Aber auch weiter

zurück vereinigen sieh mit den Nachrichten der Alten die Ergeb-

nisse der Ausgrabungen, die den prähistorischen Bewohnern der

südeuropäischen Halbinseln, den Lelegern, Ligurern, Siculern einen

wesentlich mitteleuropäischen Kulturstand zuerkennen lassen.

Unzweifelhaft ist die innereuropäische Metallkultur nach Griechen-

land und Italien übertragen worden. Dadurch gewinnen nun die

Uebergangs- oder Ansatzgebieto beider Halbinseln an das Festland

eine besondere Bedeutung.

Das Haltmachen und Verweilen der Urväter der Hellenen

und Latiner in den breiten Uebergangsgebieten ihrer Halbinseln

zum Kontinent ist eine grosse geschichtlich-geographische That-

sache in der Entwicklung der mittelmeerischen Arier. Hier

sammelten sie sich an und von hier aus verbreiteten sie sich über

Griechenland und Italien. Epirus und die Poebene nehmen also

homologe Stellungen in der Geschichte der Strömungen ein, dio

sich von Nordwesten nach Griechenland, von Nordosten nach

Italien bewegten.

Für Italien ist nun der Eintritt von Nordosten her der

natürliche, denn auf dieser Seite ist Italien am zugänglichsten.

Die Wege nach dieser Ecke kommen von der Donau her. Ungarn

und Italien zeigen manche prähistorische Beziehungen bis auf die

Terramaren herab, in denen vielleicht eine unmittelbare Ver-

bindung von Italikern im Donauland mit Italikern im Poland an-

gezeigt ist. Nicht unwahrscheinlich ist, dass zu dem Ostalpenweg

in der inneren Adria auch noch Verbindungen zu Lande zwischen

Italien und der Balkanhalbinsel kamen, die hier das stürmische Meer

umgingen. Wenn für die Abstammung von Hallstätter Bronzen

in den Ostalpen eine Verbindung mit Vorderasien zu suchen ist,

so dürfen wir nicht nach altem Herkommen nur an Italien und

die Julischen Alpen denken. Die Balkanhalbinsel, die Apenninen-

halbinsel und das Ostalpenland können einst viel enger durch Ver-

kehr zusammengehangen haben, ehe die Ausbreitung der Etrusker

und vielleicht der Veneter den Zusammenhang störte.
1

)

i) Vgl. Hörnks, Zur Frage der ältesten Beziehungen zwischen

Mittel- und Südeuropa. Mitth. Anth. Ges. Wien. 18. S. 57.
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Lange ehe es ein Venedig gab, vermittelte Aquileja den

Handel zwischen dem Mittelmeer, den Ostalpen und dem mittleren

Donauland. Und das römische Aquileja ist nur die Erneuerung

oder Wiedergeburt eines längst schon bedeutenden Verkehrs-

platzes, wie die vorrömischen Funde am unteren Isonzo bezeugen.

Die Fruchtbarkeit des grossen Schwemmlandes vom Isonzo bis

zur Etsch und zum Po erhöhte noch die Bedeutung dieses

Winkels, dessen Ruhm daher schon im frühen Alterthum erglänzt.

Veneter und Illyrier gehören zu den namhaftesten Völkern des

Alterthums, wenn auch ihre Sitze den grossen Ausstrahlungspunkten

ferner waren. Die Stürme und Enge der Adria und die Wildheit

der Ostküste dieser Meeresbucht haben freilich eine so hohe Ent-

wicklung wie im östlichen Mittelmeer nicht eintreten lassen.

Der leichteste Uebergang über die Alpen lag im Südost.

Das beweisen auch die Funde. Die Umgebungen der beiden

grossen Naturwege durch die Ostalpen zur Adria, des Predilpasses

und des über den Birnbaumer Wald, den niedrigsten und süd-

östlichsten Theil der Julischen Alpen führenden Weges, ferner das

in der Fortsetzung des letzteren Weges liegende Krain sind so

reich an Funden aus der Hallstätter Zeit, dass man hier die Ver-

bindung zwischen einem Ausstrahlungsgebiet im östlichen Ober-

italien und den nordalpinen und danubischen Fundstätten zu

sehen meint. In Krain begann auf dem Laibachflusse der

in die Save und Donau sich ergiessende Verkehr. Die Aus-

dehnung Italiens, als politischer Begriff, bis in dieses Gebiet seit

Augustus ist schon prähistorisch vorbereitet. Die natürliche

Nordpforte Italiens führt durch die Julischen Alpen und weist

auf die mittleren Donauländer als das mit Italien durch die

Natur zum engsten Zusammenhang berufene Gebiet hin.

Griechenlands Beziehungen zu Innereuropa sind, der Lage ge-

mäss, viel spärlicher als die Italiens. In manchen Fällen, wo man
unmittelbaren Verkehr angenommen hatte, ist man auf etruskische,

phönicische oder illyrische Uebertragung griechischer Formen zu-

rückgekommen. Niemand wird leugnen, dass ein Verkehr bestand.

Der Reichthum von Hallstatt deutet nicht bloss auf oberitalienische

Zufuhr, sondern auch auf Verkehr mit den Ländern der Balkan-

Halbinsel bis nach Griechenland hin. Doch ist immer die Mög-

lichkeit des adriatischen Seeweges für Fundstücke griechischen

oder phönicischen Charakters neben der direkten Uebertragung

aus Athen oder Korinth einzuräumen.
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Das Donauland. Die Donau trennt das mittelmeerisch-alpine

Gebiet Europas von Mittel- und Nordeuropa. An ihrer Mündung

bildet sie ein grosses Eingangsthor vom Mittelmeergebiet aus in das

Innere Europas. Durch dieses Thor haben viele südöstliche Er-

rungenschaften ihren Weg nach Europa gefunden und sind noch in

geschichtlicher Zeit asiatische Völker nach Europa vorgedrungen.

Es ist sehr wichtig, diese südöstliche Verbindung zwischen Europa

und Asien zu betonen gegenüber der südlichen, mittelländischen, die

räumlich beschränkter ist Die letztere reicht auch zeitlich gar nicht

soweit zurück, wie man einst, bestochen durch das geschichtliche

Ueberragen der griechisch-römischen Kultur, geglaubt hatte. Auch

in den Völkerbewegungen lag das Donauland durchaus nicht passiv

und rein empfangend Südeuropa gegenüber. Nur erinnern möchten

wir dabei an die Wahrscheinlichkeit, dass Ausgangspunkte wich-

tiger Wanderungen von Griechen und Italikern, Kelten und Illy-

riern nicht fern von diesen grossen Donauwegon zu suchen sind.

Vom ersten Auftreten der Bronze in Europa an macht sich

die Bedeutung der südöstlichen Verbindungen geltend. Die nächsten

geographischen Beziehungen zwischen europäischen und asiatischen

Bronzesachen liegen nicht südlich, sondern östlich von Europa.

Ungarn schliesst sich an die sibirischen Formen an. Damit

steht denn selbst Ostasien in allen Herkunftshypothesen Europa

näher als das einst mit Vorliebe herangezogene Indien. Wie es

der geographischen Lage entspricht, ist Indien wie eine Insel, an

der die grossen Kulturströme vorbeigehen, die Ostasien, Innerasien,

Westasien und Europa verbinden. Dass Südeuropa seineu vollen

Antheil an der späteren Entwickelung Mittel- und Nordeuropas

hat, ist zweifellos. Aber immer sind es zwei grosse Ströme der

vorgeschichtlichen Kultur, die auf europäischem Boden ihre Wellen

vermischt haben. Der danubisch-pontische hat sich hauptsächlich

über Mittel- und Nordeuropa ausgebreitet, aber ist auch in die

nördlichen Theile der südeuropäischen Halbinseln vorgedrungen.

Der mittelmeerische Strom hat umgekehrt Ausläufer nach Norden

gesandt. Hier kommen die Bernsteinstrasse, besonders der Rhone-

weg, und der Seeverkehr in die Nordsee in Betracht. So zeigt

auch noch in der Völkerwanderungs/eit die Kunst der Germanen

ein orientalisches Element, das nicht durch den Süden hindurch-

gegangen ist, sondern vom Pontus her donauaufwärts gewandert

ist, und in dem vielleicht kaukasische und skythische Ausläufer

enthalten sind.
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Dadurch gewinnt nun Ungarn eine bedeutsame Stelle in

der Vorgeschichte der Völker und Kultur Europas. Wenn es

nicht geradezu ein sekundäres Ausstrahlungsgebiet auf dem

Wege von Südost nach Nordwest ist, bleibt es doch immer eine

Pforte für den Uebergang aus dem pontischen und ostmittel-

meerischen Gebiet nach Innereuropa. Die nordischen Bronze-

sachen können ihre Aehnlichkeit mit den ungarischen dem gleichen

Ursprung danken und brauchen darum doch nicht den Donauweg

genommen zu haben. Aber wenn die eigentümlichen durch-

bohrten Kupferäxte in Ungarn und Serbien am häufigsten sind,

daneben aber auch bis nach Frankreich vorkommen, nehmen wir

den Ursprung im Gebiet des dichtesten Vorkommens an. Und

so führen manche andere Funde westlicherer und nördlicherer

Gebiete in dieses Land zurück, das je nach den vorwaltenden

Kulturströraungen bald ein Durchgangsland, bald ein Land der

abgeschlossenen Entwicklung gewesen sein muss, gerade so wie

die Schweiz. Doch hatte os den oberungarischen Erzreichthum

voraus, der schon der Kupferzeit sein Material bot. Auch ist

nicht das ganze Ungarn Boden dieser Entwickelung. Es ist

Oberungarn und* der an Siebenbürgen grenzende Theil Ungarns.

Ungarn westlich der Donau erfährt gleich anderen Theilen

Mitteleuropas früh den Einfluss des Südens. Doch hat Ungarn

schon in der neolithischen Zeit eine Blüthe gehabt, die so

wenig wie die gleichzeitige an den Seen der Schweiz, von den

Mineralschätzen abhing.

Die in neuerer Zeit durch wiederholte Funde nordischer

Waffen und Schmucksachen im unteren Donaugebiet erhärtete

Wanderung der Gothen von der Weichsel ans Schwarze Meer,

geschah nicht ins Blaue hinein und weglos. Sie bewegte sich

vielmehr von einem östlichen Ausläufer des Atlantischen Ozeans

zum anderen, wobei sie geographische Kenntnisse benutzen konnte,

die durch den Handel sich verbreitet hatten. Es ist vielleicht

dabei auch nicht bedeutungslos gewesen, dass in einem Streifen

von der Ostsee zum unteren Dnjepr öfters reiche Bernstein-

funde gemacht werden, wie sie weder westlich noch östlich davon

vorkommen. Auch strahlten nicht bloss die Bernsteinwege von

der Ostsee aus. Die Uebereinstimmung ostpreussischer Bronzen

mit siebenbürgischen in der Zusammensetzung, besonders in dem

sehr merkwürdigen Antimongehalt, zeigt uns einen der Tausch-

artikel, die aus dem Südosten herkamen. Siebenbürgen gehörte

Phil.-hiot. Clamio 1900 7
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zu den erzreichsten Ländern Europas und wurde dadurch ein

wichtiges Ausstrahlungsgebiet in der Bronzezeit

Innereuropa. Für die Völkerbewegungen und Kulturverbrei-

tung lag Mitteleuropa hinter den Ländern im Südost und Süden.

Man könnte diese Vordereuropa nennen, da sie als das Gesicht Eu-

ropas dem grossen im Osten gelegenen sonnenhaften Ausstrahlungs-

gebiete der Kultur zugewendet waren. Wir wollen mit dem Namen
Innereuropa die Lage entfernt von diesen Rand- und Uebergangs-

iändern bezeichnen. Cäbl Ritter nannte Asien das Land der

Kindheit, Griechenland der Jugend, und Europa der Reife der

Menschheit. In der That sind jene vordereuropäischen Länder

nicht bloss geschichtlich, sondern auch vorgeschichtlich älter als

die innereuropäischen.

Es ist anders in älteren Perioden der Vorgeschichte, in

denen eine der greifbarsten Thatsachen die Kulturüberlegen-

heit Westeuropas und besonders Frankreichs in der paläo-

lithischen Zeit ist. Man muss sich diese Ueberlegenheit in einem

Europa von vielleicht nur 5 Mill. qkm. denken; auf der Hälfte

des Raumes musste sie viel stärkere Wirkungen ausüben. Es

war die Ueberlegenheit günstigeren Klimas und reicherer Aus-

stattung mit dem einzigen Mineral, das damals dem Menschen

für Waffe und Geräth gleich werthvoll war: des Feuersteins.

Man bezeichnet ihn mit vollem Recht als Kulturmineral.

Anders liegen die Verhältnisse wieder in der neolithischen und

Bronzezeit. Der Fortschritt geht von Osten und zwar benutzt

er zum Theil die Landwege. Der Westen bleibt sowohl in Süd-

europa, wie in Mittel- und Nordeuropa hinter dem Osten zurück.

Die höchste Blüthe der Steinbearbeitung finden wir im Norden

und Nordwesten, im nördlichen Voralpenland, in den Donau-

ländern und Südrussland. Auch das mittelrheinische Gebiet

zwischen Haardt und Nahe ist eines der fundreichsten Gebiete

aus neolithischer Zeit. Ob in Gallien, wie Bertrand glaubt, die

Bronze immer ein fremdes Metall blieb, kann man bezweifeln.

Sicherlich schliessen sich die Bronzefunde Südfrankreichs und

Norditaliens enger an die alpinen Pfahlbaufunde an, die nord-

französischen stehen ferner, gehören mit den britischen zusammen.

Die Bronzeleute des Nordens waren kühne Seefahrer, die von

Norwegen nach Irland fuhivn. Kulturlich eng verwandt mit

ibiu'ii w~~^ die Inwohner Nonlwestdeutschlands, von denen mit

Bezi nogalithiscliou Denkmäler Hannovers, der Altmark,
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Braunschweigs und der östlichen Niederlande Virchow mit Recht

sagt: „Dieses Gebiet zwischen Elbe und westlichem Ozean muss

von den Menschen der Steinzeit ganz besonders bevorzugt worden

sein."
»)

In Mitteleuropa wiederholt sich die Sonderung zwischen

Westen und Osten wieder in kleinerem Maasse. In der ge-

schichtlichen Dämmerung ist der Osten germanisch, der Westen

keltisch. Aber schon in der Bronzezeit haben die deutschen

Nordseeländer, die jütische Halbinsel, die westlichen dänischen

Inseln, das südliche Schweden und Norwegen ein Gebiet gebildet,

dem Schweden, das östlichste Norwegen, Brandenburg, Pommern

und die östlichen äänischen Inseln gegenüberstanden; das östliche

Gebiet zeigt Beziehungen zu Ungarn und Böhmen. Böhmen,

Mähren und Schlesien gehören in der Bronzezeit mit Norddeutsch-

land zusammen. Selbst in Niederösterreich sind die nördlichen

Beziehungen in dieser Zeit stärker als die südlichen. Dann hat

auch die ältere Eisenzeit von den Alpen aus ihren Weg an die

Donau, von hier durch Böhmen und Mähren oderabwärts ge-

macht. Das westliche Mitteleuropa sah sie erst später. Der

Bernsteinhandel mit der Ostsee mag mit wirksam gewesen sein,

um den Osten zu begünstigen. Das untere Weichselland hat

hunderte von Steingräbern. Beim Erscheinen des Eisens ist Inner-

europa im entschiedenen Uebergewicht gegenüber Westeuropa.

Die Hallstattfunde machen aus Süddeutschland, der Schweiz

und dem östlichen mittleren Frankreich ein eng zusammen-

hängendes Gebiet, ein zweites aus den Ost- und Südalpen. Nord-

deutschland ist von ihnen wenig berührt. Aehnlich hält dann

in der La-Tene-Zeit ein offenbar blühender Verkehr die Völker

vou der unteren Donau bis nach Britannien zusammen. Selbst

als die Römer mit den Germanen und Kelten zusammentrafen,

waren ihnen diese nicht in allen Beziehungen kulturlich unter-

legen, denn sie hatten unabhängige Beziehungen zum Südosten

und Osten.

Hannibal soll auf seinen Zügen durch Spanien, Gallien und

Helvetien fast nur Völker mit Bronzewaffen getroffen haben

und die Ligurer sollen nach Strabo noch später wegen ihrer

bronzenen Speerspitzen für Griechen gehalten worden sein: Zeug-

i) Korrespondeuzblatt d. D. Anthropologischen Gesellschaft 1898.

S. 74-

7*
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nisse, dass das Eisen sich sowohl in Mitteleuropa wie in den

Mittelmeerländern früher im Osten und nach Norden hin verbreitet

hat als im Westen. Italien hatte als Eisenland Griechenland

überholt. In der La-Tene-Kultur sind die südlichen Einflüsse

karthagischer, vielleicht zum Theil auch massaliotischer Herkunft.

Was griechisch erscheint, stammt nun schon von griechischen

Tochterniederlassungen des westlichen Mittelmeeres.

Gehen wir von der Zeit aus, die fiir den Norden gerade an

der Schwelle der Geschichte liegt, so sehen wir starke Be-

ziehungen zum Süden, die trotz der grossen Entfernung vom
Mittelmeer bis tief in die skandinavische Halbinsel hineinreichen.

Durch West- und Mitteleuropa führten Handelswege von Massilia

und Aquileja nach dem Norden, lange ehe die Länder jenseits

der Donau und der Alpen von dem im Süden aufgehenden Licht

der Geschichte hell angestrahlt wurden. In der Bronzezeit

können wir aber auch schon Verbindungen zwischen Nordeuropa

und Westeuropa nachweisen. Nicht aus dem Ural, wie man
wegen des leichten Platingehaltes angenommen hat, sondern aus

Irland, dem goldreichen Lande des prähistorischen Europa, be-

zogen die Nordsee- und Ostseeländer ihr Gold, das sie mit Bern-

stein eintauschen konnten. Wenn die Gesammtheit dessen, was

den Inhalt der „Bronzezeit" ausmacht, verhältnissmässig rasch

sich von Westeuropa nach Nord- und Mitteleuropa ausbreitete,

so war es nur möglich, weil schon in der Steinzeit der Verkehr

die beiden Gebiete miteinander in Verbindung gesetzt hatte.
1

)

Einige der verbreitetsten Gräberformen des Nordens, wie Stein-

kisten und Ganggräber, haben Verwandte oder wiederholen sich

bis auf kleine Einzelheiten in West- und Mitteleuropa. Endlich

haben Zinck und Montelius selbst in den noch älteren ge-

schlagenen, ovalen, pflanzenblattförmigeu Feuersteinkliugen die-

selbe Aehnlichkeit wiederfinden wollen. Wenn man auch dieser

Vergleichung zweifelnd gegenübersteht, bleibt doch eine grosse

Reihe von Beweisen für west- und mitteleuropäische Einflüsse

auf die Entwickelung des Nordens von Europa übrig. Und
ihnen steht fast nichts entgegen, was für östliche, asiatische

Einflüsse zu verwcrthen wäre. So wird man zuletzt auch ge-

i) 0. Montkmus, Verbindungen zwischen Skandinavien und dem
weltlichen Europa vor Christi Geburt. Archiv f. Anthropologie 1890

S. 18.
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neigt sein, die Einfuhr von Kulturpflanzen und Hausthieren nach

dem Norden aus Südeuropa über West- und Mitteleuropa nicht

unwahrscheinlich zu finden. Noch in der jüngeren Eisenzeit

Norwegens tritt uns die Ueberlegenheit Westeuropas entgegen.

Die Bronzesachen mit Email stammen aus Irland, wo eine hoch-

entwickelte Emailindustrie ihren Sitz hatte, die vielleicht schon

vor dem römischen Einfluss geübt worden ist.

Auch in der Stellung des Nordwestens von Europa in diesen

Bewegungen treten die geographischen Grundzügo deutlich zu

Tage. Der insularen Lage Grossbritanniens entspricht die hohe

Eigentümlichkeit seiner Bronzekultur. Vieles fehlt, was Skan-

dinavien und Mitteleuropa haben, anderes ist den Inseln zu

eigen. Die häufigsten Anknüpfungen finden mit Frankreich

statt. England ist daher reicher als Schottland und Irland. Ver-

bindungen mit den Mittelmeerländern und Mitteleuropa sind

durch mancherlei Funde bezeugt. Die Funde sind aber doch

nicht so reich wie in manchem kontinentalen Gebiet. Ackerbau

und Viehzucht bedienten sich im Ganzen derselben Kulturpflanzen

und Hausthierc und müssen in der neolithischen Zeit vom Konti-

nente her durch lange fortgesetzte Einwirkungen übertragen

worden sein, die Völkerverwandtschaften entweder zur Voraus-

setzung oder zur Folge haben. Die Geschichtschreibung setzt

zwar die Einwanderung der Germanen in England auf die Zeit

zwischen 400 und 450 an. Aber vorher haben schon Einwande-

rungen vom Südrand der Nordsee, besonders nach dem südöstlichen

England, stattgefunden: das beweisen die vorgeschichtlichen Funde

im unteren Themsegebiet.

Die Entwickelung der vorgeschichtlichen Bevölke-

rung Europas. Die Beurtheilnng der vorgeschichtlichen Bevölke-

rung Europas muss von zwei Gesetzen ausgehen, die die Entwicke-

hing der Menschheit beherrschen: Zunahme der Zahl mit der Kultur;

Zunahme der Lebensweise und besonders der Ernährungsweise an

Mannigfaltigkeit mit der Kultur. Wenig zahlreiche Völker, in kleinen

Gruppen weit vertheilt, einander über weite Gebiete hin an Lebens-

weise gleichend: Das ist der Zustand, den wir als den in den

ältesten vorgeschichtlichen Zeiten herrschenden annehmen müssen.

Es ist der Zustand der Mamuth- und Renthierjägr*r, und der von

Jagd und Fischfang lebenden Menschen, deren Reste wir in den

Muschelhaufen der Küsten finden. Die weite Zerstreuung dieser

Reste lehrt, dass es mitten in Europa grosse Länder gegeben
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hat, die keinen Menschen beherbergten, als in anderen Theilen der

Erde die Menschen bereits in grösserer Zahl und dauernd wohnten

und schafften. Als dann die günstigeren Bedingungen, unter

denen diese lebten und sich vermehrten, sich nach Europa aus-

breiteten, begannen die leeren Räume sich zu füllen. Die Be-

völkerung wurde grösser an Zahl und gleichmäßiger an Verbreitung.

Viehzucht und Ackerbau, die mit der neolithischen Zeit ein-

wanderten, können nur durch Völker gebracht worden sein, die

aus Gebieten dichterer Bewohnung kamen, die südlich und sud-

östlich von Europa lagen. Denn nur in dicht bewohnten

(legenden werden diese Thätigkeiten so hoch entwickelt und so

fest angeeignet, wie wir sie z. B. schon bei der Bevölkerung der

älteren Pfahlbauten finden. Auf den Wegen, die die Einwanderer

eingeschlagen hatten, folgten immer neue Mittel und Werkzeuge

der Kultur. Es entfaltete sich immer kräftiger der Grundzug

der europäischen Vorgeschichte, dass auf europäischem Boden

orientalische Keime zur Reife gebracht werden. Wir beobachten

sein Wirken bis tief in die geschichtliche Zeit hinein. Europa

wird der „ferne Westen" der Länder am Ostrand des Mittel-

meeres und des Pontns. Damit hören geringe Zahl und räum-

liche Beschränkung auf, Merkmale vorgeschichtlicher Funde zu

sein. Die Funde verdichten sich, indem sie zugleich mannig-

faltiger werden, sich stofflich und der Ausführung nach vervoll-

kommnen. So wird das neolithische Zeitalter sichtlich eine Zeit

der Befestigung der Menschen auf europäischem Boden. Ihre

gleichmässige Verbreitung über einen grossen Theil von Europa

bedeutet, dass Europas Bevölkerung dichter geworden war und

die zu stetiger Entwickelung notwendige Widerstandskraft er-

worben hatte.

Früher Hess man diese Entwickelung durch tiefe Einschnitte

sich zertheilen. Grosse Umwälzungen schlössen die einzelnen

Zeitalter ab und eröffneten neue. Die Völkerwanderungen spielten

in der vorgeschichtlichen Katastrophenlehre die Rolle der vulka-

nischen Ausbrüche oder der Weltvereisungen der Katastrophen-

geologie. Dies hat sich geändert. Je tiefer die Forschung ein-

gedrungen ist, desto klarer erkannte sie den Zusammenhang in

der Entwickelung an einer und derselben Oertlichkeit als die

Regel, hingegen die Kluft oder den Sprung als die Ausnahme. Es

kommen solche Sprünge vor, selbst in grossen, reichen Gebieten wie

Krain in der mittleren La Tene-Zeit^ aber sie sind selten. Was
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bedeutet ein verbrannter Pfahlbau im Vergleich zu der ruhigen

Entwicklung durch Jahrtausende, die davor liegen? Wir glauben

freilich nicht, dass die Prähistoriker Recht haben, die eine

„Persistenz der Bevölkerung" auch im ethnischen Sinne an-

nehmen, wie viele nordische Prähistoriker fftr Skandinavien sogar

von den ersten Spuren des Menschen an, Virchow für Ungarn,

Woldrich für Böhmen von der neolithischen Zeit an.') Was
aber wohl behauptet werden kann, das ist: in einem grösseren

Theil von Europa ist von der neolithischen Zeit an eine zu-

sammenhängende Kulturentwickelung zu konstatieren, deren Träger

gewechselt haben, aber nie so verschieden waren, dass sie eben nicht

diese Träger sein konnten. Darin liegt das Geheimniss dieser

Kontinuität, dass Europa überall aus rassenverwandten Völkern

Nachschub erhalten konnte. Es ist, als das Mittelmeer bestand,

nie von Negern überschwemmt worden, und nur in einigen

Steppengebieten haben sich Mongolen eingedrängt.

Je näher wir der geschichtlichen Zeit kommen, um so rascher

folgen die Kulturperioden aufeinander, um so enger werden ihre

Bezirke, um so grösser die nebeneinanderliegenden Unterschiede.

Die paläolithische Kultur war im Ganzen und Grossen dieselbe

über alle Theile der Erde, wo man ihre Spuren erkannt hat.

Sie hatte in gewaltigen Zeiträumen die Möglichkeit gefunden,

sich gleichmässig und ohne grosse innere Fortbildung und Unter-

scheidung auszubreiten. Von der neolithischen Kultur gilt Aehn-

liches. Auch noch das Gebiet der Bronzekultur war riesig gross

im Vergleich zu der Hallstatt-Kultur, und dieses wieder war

grösser als das Gebiet der La Tene-Kultur, wiewohl im Norden

die jüngere Bronzekultur neben ihr fortlebt. Entsprechend ver-

kürzte sich die Dauer der drei Perioden. Die europäische Bronze-

zeit zeigt uns fernher stammende Einflüsse in Schwertern, Dolchen

u. a. Dingen. Der Uebergang zur Eisenzeit hat bereits näher ge-

legene Ausstrahlungspunkte in Italien und Griechenland. Das

i) Diese Neigung, die neolithischen Menschen an den Grund des

Stammbaume« heutiger Bewohner des gleichen Gebietes zu stellen, ist

auch in Deutschland vorhanden; vergl. Blasius' Bemerkungen über die

neolithische Bevölkerung Braunschweigs im Korrespondenz-Blatt d. D.

Anthropol. Gesellschaft. 1898. S. 106; doch genügt es, um sich zu

blicken und die gewaltigen Völkerverschiebungen in kurzen geschicht-

lichen Zeiträumen in und ausser Europa zu betrachten, um das Extreme

dieser Ansicht zu erkennen.
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ist die Folge der seitdem fortgeschrittenen geographischen Differen-

zierung, die europäische Halbinseln an die Stelle von Aegypten,

Assyrien u. s. w. setzt. Aehnliches vollzieht sich im Norden.

In Skandinavien und Norddeutschland treten die südlichen und

südöstlichen Zufuhren und Anregungen spät auf, entfalten sich

dann aber mit wachsender Fülle der Gegenstände und Ideen

rascher als anderwärts und überragen ältere Gebiete. Man möchte

sagen, es zeigt sich hier der Charakter der germanischen Völker,

wie er später geschichtlich wird. Eine eigentliche europäische

Kultur beginnt also mit der Eisenzeit, und damit beginnt nun

auch die stärkere Rückwirkung Europas auf Asien und Afrika;

Rückwirkung im eigentlichen Sinn, die die Früchte zurückträgt,

deren Keime vor Jahrtausenden denselben Weg in umgekehrter

Richtung gemacht hatten.

Je weiter sich die Menschen ausbreiten und je dichter sie

wohnen, um so mehr entwickeln sie die natürlichen Unterschiede

ihres Bodens.

Die inneren Alpenthäler haben auch in vorgeschichtlichen

Zeiten eine dünnere und ärmere Bevölkerung gehabt, in den

hügeligen Vorländern sass eine dichtere und reichere Bevölkerung.

Dort finden wir zur Noth einmal die Metallmasse, die ein

wandernder Händler zurückgelassen hatte, hier die Fülle künst-

lich gearbeiteter Gegenstände. In der Bronzezeit muss die Aus-

nutzung der Alpenweiden begonnen haben, denn erst in dieser Zeit

ist der Mensch wenigstens in den Nordalpen tief in das vielver-

zweigte Thalnetz eingedrungen. Aber reich werden die Funde erst

mit der Eisenzeit, wo die Urnenfriedhöfe nun auch für die Umgegend

von Innsbruck eine dichte Bevölkerung anzeigen. Unter den Kelten

erscheinen die Fachlandkelten des Pothales frühzeitig als die kul-

turlich einflussreicheren neben den zurückstehenden Gebirgskelten

der Alpen. Südtirol ist schon in der neolithischen Zeit dichter

besiedolt gewesen als Nordtirol. Damit hängt wohl der einheit-

lichere Körperbau der Südtiroler zusammen, die den Eindruck

einer älteren in dichterem Wohnen früher ausgeglichenen Rasse

machen.

Die Differenzierung bildete aus den im Ganzen in der Kultur

zurückgebliebenen Illyriern die seetüchtigen Liburner, die acker-

bautreibenden Messapier, die rohen Karstbewohner der Japuden,

endlich das industrie- und handeltreibende Volk der Veneter

heraus.
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Die klare Differenzierung der europäischen Länder in der

Bronzezeit kann schon mit der Absonderung der Gebiete neuerer

Kulturentwickelung in der geschichtlichen Zeit verglichen werden.

Die Länder um die Nord- und Ostsee, besonders die Halbinsel

Skandinavien, wo indessen Norwegen hinter den südlichen Land-

schaften zurücksteht, die dänischen Inseln und die britischen

Inseln entwickeln die Bronzekultur zu grossem Reichthum und hoher

Selbständigkeit. Zuerst brauchten sie dazu den Verkehr mit Mittel-

und Südeuropa, der gerade in dieser Zeit ausgiebiger wurde, dann

aber wurde ihre von den süd- und mitteleuropäischen Kulturströmen

entfernte Lage und ihre insulare oder peninsulare Selbständigkeit

und Abgeschlossenheit wirksam. Aehnliche Gründe begünstigten

in geringerem Maasse die Entwickelung der Bronzekultur in der

Schweiz und in Ungarn, beides Länder, die nicht so leicht von

den die Bronzekultur zersetzenden südeuropäischen Einflüssen er-

reicht wurden. Wo dagegen diese frei walten konnten, wie in

den Mittelmeerländern, in Südfrankreich, in Südösterreich, da

finden wir, dass an eine kurze Bronzezeit eine grosse Blüthe des

Uebergangs zum Eisen sich unmittelbar anschliesst. Wo die

Bronzezeit sich weniger kräftig entfaltet hatte, blühte die Hall-

statt-Periode um so kräftiger. Die „entwickclungsarmen Bronze-

zeitprovinzen" Hörnes' sind alle Hauptgebiete der Hallstatt-

kultur.

Für die beiden letzteren Länder ist jedenfalls die Lage an

den Bernstein- und Zinnstrassen mit von Bedeutung geworden.

Natürlich ist in diese Differenzierungsprozesse auch der Geschichte

und Begabung der Völker und Völkchen, selbst einzelner Gruppen

von Pfahlbaubewohnern, ein gehöriger Antheil zuzuerkennen.

Aber doch ist es klar, dass die Verbreitung der Bronzekultur

uns Inseln höherer und länger dauernder Entwickelung neben

weiten Gebieten schwächerer Entwickelung und früheren Ver-

falles zeigt.

Die Verdichtung und geographische Differenzierung setzt

eine entsprechende wirtschaftliche Entwickelung voraus. Die

alleruntersten Stufen haben in Europa überhaupt keine Reste

hinterlassen. Wir finden in der paläolithischeu Zeit Völker von

einseitiger wirtschaftlicher Entwickelung, die nur von der Jagd

leben. Neben ihnen mag es Völker gegeben haben, die nur

Handel trieben, dann kamen Völker, die die verschiedenen

wirtschaftlichen Richtungen vereinigen. Seit der neolithischen
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Zeit finden wir immer deutlichere Spuren von Handelsvölkern. Die

Pfahlbauten lassen uns den Schluss ziehen, dass neben der hohen

Entwickelung der Kunstfertigkeit, die uns die Bearbeitung des

Steines zeigt, der Ackerbau und die Viehzucht nicht zurück-

bleiben konnten. Was uns neuere Ausgrabungen von ägyptischen

Steinwaffen gebracht haben, sieht aus, als ob es, durch Handel

nach Norden gebracht, wie spater die Bronzesachen, den Völkern

Europas zum Muster gedient habe. Doch ist die Kunst der

Steinbearbeitung kaum irgendwo in Europa so hoch entwickelt

gewesen, wie in der Zeit der ältesten Dynastien Aegyptens.

Aechte Hirtenvölker treten erst spät auf. Für sie ist es

wahrscheinlich, dass sie erst mit der Bronze in den südeuropäischen

Steppen erschienen sind. Was aber die früheren Zeiten an-

belangt, so hatte sicherlich eine primitive wirtschaftliche Arbeits-

theilung zwischen Jägern, Ackerbauern und Händlern auch schon

in Alteuropa sich räumlich auseinandergelegt. Jäger und Acker-

bauer derselben Rasse mochten nebeneinander leben, wie die

wilde und die zahme Abart derselben Thierart. Die Erscheinung

von Ackerbauvölkern, die nebenher auch der Jagd obliegen, ist

neuer. Die ethnographischen Thatsachen zeigen uns Völker, die sich

in den Ackerbau vertiefen, und Völker, die neben ihnen rein

der Jagd leben. Aehnlich ist es auch in der Vorzeit gewesen.

Das Volk der Terramare und viele Pfahlbaubewohner hielten

an Ackerbau und Viehzucht mitten in riesigen thierreichen

Waldgebieten fest, in denen eine zu einem grossen Theil von der

Jagd lebende uritalische Bevölkerung, vielleicht ligurisch-iberischen

Stammes, lebte. Mit der Abnahme dos Thierreichthums musste

die Ausbreitung der Jäger zurückgehen, und sie sind dann viel-

leicht in ähnlicher Weise von dem sich ausbreitenden, in grössere

Gebiete gleichsam zusammenfliessenden Ackerbau zurückgedrängt,

umfasst und isoliert worden, wie die kleinwüchsigen Jägervölker

in den Urwäldern des tropischen inneren Afrikas.

Dass die Arbeitsteilung zwischen Ackerbau, Jagd, Handel und

Hirtenleben einst auch geographisch ausgesprochen sein musste, wird

uns manche Erscheinung der Urgeschichte als gleichzeitige ver-

stehen lassen, die früher nur als aufeinanderfolgende verstanden

worden sind. Gerade der Vorgeschichte darf man in die Er-

innerung rufen, dass es nicht bloss Kulturunterschiede gibt, die

aufeinanderfolgen, sondern auch solche, die nebeneinander Hegen.

Und diese räumliche Sonderung konnte ebensogut beim Rück-
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gang wie beim Vorschreiten zum Ausdruck kommen. Es muss

immer Oasen älterer Kultur inmitten der Ausbreitung einer neueren

gegeben haben.

So wie in geschützter Lage und bei konservativen Menschen

sich Volkstrachten u. a. alte Sitten erhalten, wahrend ringsum

alles sich modernisiert, so hielten Völker an der Bronze fest,

während das Eisen vordrang. Tirol bietet viele Beispiele von

einem zähen Festhalten an alten Formen, die hier von älteren

Zeiten in neuere hineinreichen. In Galizien und nordöstlich sich

anschliessenden Gebieten bestand die Steinzeit als „Dauertypus" fort,

als ringsumher Bronze häufig geworden war. Verkehrsarmes Wald-

land? Und an Fundstätten, wo kein Stückchen Metall ist, deuten

doch die Thongefässe auf Zusammenhang mit Ländern der Metall-

kultur hin. Daher ein viel bunteres Bild, als die Theorie der grossen

umfassenden und gleichzeitigen Völker- und Kulturbewegungen

voraussetzt, und ebendaher ein reger Wechselverkehr. Warum
soll der Begriff der Entwickelung räumlich so eingeschränkt sein,

dass man immer nur in einem Volke eine Entwickelung sich

vollziehen lässt? Die Entwickelung der Kultur ist schon vor

der Bronzezeit das Ergebniss des Zusammenarbeitens der Völker,

wobei die Anregungen von Volk zu Volk wandern. Das ist nicht

bloss an den Thatsachen zu erweisen, sondern es ist auch als

nothwendig zu erkennen. Die neuen Ideen sind wie die Binnen-

Parasiten mit Generationswechsel: ihre Keime müssen neue

Wohnthiere suchen, in denen allein sie ihre Entwickelung zur

Reife vollenden können.

Es ist ganz unrichtig zu glauben, die eigene Begabung

treibe allein ein Volk zum Fortschritt. „Eine Bevölkerung, bei

der wir eine entschiedene Anlage zum Kulturfortschritt wahr-

nehmen, z. B. die paläolithische , kann nicht Jahrtausende auf

derselben Stufe stehen geblieben sein", ist eine Behauptung, die

ethnographisch gar nicht bewiesen werden kann. Wir sehen

keinen Fortschritt ohne äussere Anregung. Und diese Anregungen

sind wiederum nothwendig, weil keine Kultur halt macht bei

dem Volke, das ihr Träger ist, sondern immer darüber hinaus

wirkt. Ja sie verbindet und assimiliert zuletzt die Völker, indem

sie von einem zum andern wandert. Es fehlt in Europa nicht

an Beispielen von sprungweiser Ablösung einer Kultur durch

eine andere; doch ist das nicht die Regel. Und besonders ist

es fraglich, ob wir uns die Ausbreitung der neolithischen Kultur
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so zu denken haben, wie den Einbruch der überlegenen Kultur

der Europäer unter die Amerikaner des 16. Jhd. Mor-tillet

hat derartiges für Frankreich behauptet. Wahrscheinlich ist es

nur für das Eindringen der griechisch-italischen Erzeugnisse in

Mitteleuropa in der ersten Eisenzeit. Da hat man allerdings den

Eindruck, als ob eine Insel, bisher abgeschlossen, plötzlich an

ein Land angeschlossen würde, dessen Lebewelt sich nun rasch

und siegreich über den neuen Boden ausbreitet. Aber eine grosse

mit Gewaltschritten einherschreitende Völkerwanderung ist auch

dafür nicht nothwendig, da ja Spuren des Verkehres schon in

der paläolithischen Zeit da sind, in der neolithischen aber geradezu

in Menge auftauchen.

Vorgeschichtliche Siedelungen. Siedelungen, wenn

auch nur vorübergehende Siedelungen wandernder Jäger, Be-

festigungen und Begräbnissplätze sind die wichtigsten Fund-

stellen prähistorischer Reste. Damit ist der Geographie ein

neuer Faden gegeben, in die Verbreitung prähistorischer Völker

einzudringen. Jede Karte prähistorischer Funde zeigt zunächst die

dünne Vertheilung paläolithischer Gegenstände. Man betrachte die

von Nehring seinem Buche „Tundren und Steppen der Jetztzeit"

beigegebone Karte. Das ist das zufällige Auftauchen kleiner

Jägergruppen in günstigen Jagdgebieten, abhängig von den

Wanderungen der Mamuthe und später der Renthiere. Es liegt

in der Natur dieser Lebens- und Ernährungsweise, dass die ein-

zelnen Gruppen nicht zahlreich sein konnten. Also kleine und

weit zerstreut« Horden. Das ist die Signatur der Verbreitung

der eiszeitlichen Menschen und der Tundrabewohner, die ihnen

folgten. Im besten Fall grosser Reichthum der Reste in be-

beschränkten Gebieten, der längeres Verweilen an weit zer-

streuten Orten oder häufige Wiederkehr beweist. Mit der weiten

Zerstreuung kontrastiert auf den ersten Blick in merkwürdiger

Weise die Uebereinstimraung der Fundo auf einem weiten Ge-

biet. Die vielbestaunte Gleichförmigkeit der paläolithischen

Kultur über einen grossen Theil von Europa in derselben

geologischen Periode erklärt sich leicht aus der grossen Beweg-

lichkeit des mit den Riesensäugethieren unbeschränkt wandernden

Menschen der älteren Quartärzeit. Diese Uebereinstimmung er-

streckt sich bis auf die Oertlichkeiten , an denen die Mamuth-

und Renthierjäger ihre Lager gründeten. Es ist bezeichnend,

dass die Veranlassung zu den überraschend ergebnissreichen Naeh-
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grabungen am Schweizersbild bei Schaffhausen durch die Aehnlich-

keit der dortigen Felsenbildung mit dem fundreichen Hohlefels

im Achthal gegeben wurde.

Die Jägervölkchen Innerafrikas und Südostasiens stehen zu

dem Elefanten und Rhinoceros in einem ähnlichen Verhältniss,

wie einst die paläolithischen Jäger der Eiszeit zu den ausge-

storbenen Elefanten und Rhinoceronten dieser Epoche. Wir
dürfen annehmen, dass sie diesen Jagdthieren auf weite Strecken

folgten, dass sie sich dabei in kleine Gruppen theilten, und dass

ihr Verweilen an einem Orte ganz abhängig war von dem Wild-

reichthum. Wo es diese grossen Säugethiere gab, verschmähten

sie andere Jagd, und man mag sie also mit Fug Mamuthjäger

nennen. Der Kultur waren sie fern, ihr Lebenserwerb war

möglich ohne Kultur und Verkehr. Auf dem Boden, den später

die Kulturströmungen von Südosten her überschwemmten, zeigen

die Lager der Mamuth- und Renthierjäger noch nichts von orien-

talischem Einfluss. Man hat die Vorzüglichkeit der auf Knochen

und Geweihen eingeritzten Thierbilder dafür sprechen lassen

wollen. Es ist aber nicht möglich, dass dann derselbe Einfluss

aus dem fernen Osten nicht auch andere Gegenstände gebracht

hätte, als solche Kenntnisse, deren Uebertragung schon einen

starken Verkehr voraussetzte. Ausserdem macht die Verdichtung

dieser Bilder auf die Höhlen zwischen Dordogne und West-

pyrenäen den Eindruck, dass sie unter günstigen örtlichen Ein-

flüssen entstanden seien. Sollte der Fund von neolithischen

Pygmäen von unter 100 cm Körperhöhe bei sonst normalem

Wachsthum, den man in der Nähe der Jägerstation von Schweizers-

bild bei Schaffhausen gemacht hat, nicht vereinzelt bleiben, so

wurden sich merkwürdige Beziehungen zwischen Wachsthum und

Lebensweise ergeben. Denn auch die Elefantenjäger Innerafrikas,-

Batua u. Gen., sind bekanntlich grossentheils kleinwüchsigo

Menschen, und es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Zwerg-

haftigkeit dieser gewerbsmässigen Jäger auf ihr beständiges

Leben und Herumziehen im Walde zurückzuführen. Wie fremd

das Jägerleben der höheren Kultur gegenübersteht, lehren auch

Funde aus viel jüngerer Zeit in den sog. Goroditschen, Lager-

stätten eines Jägervolkes, die dies- und jenseits des Ural, bei

Moskau, an der Kama, an der Wiatka, am Ufa, am Irtysch

dieselbe Vollendung der Bearbeitung der Knochen zu Waffen,

Geräthen und Schmuck nebst Resten des Elenthiers, Bären,
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Hirsches, Pferdes, Bibers, Rindes, Schweines, Hundes u. a. Gleich-

zeitig mit ihnen sind Bronze und Eisen eingedrungen, selbst Gold

und Silber treten an der Wiatka auf. Aber diese Jäger haben

davon so wenig, wie die Jägervölkchen des Somalilandes von

der arabischen Kultur der benachbarten Somali Förderung er-

fahren.

Die baltischen Muschelhaufen zeigen uns eine jüngere, in

kümmerlicher Weise vom Meere und am Rande des Meeres

lebende halb ansässige Bevölkerung der jüngeren Steinzeit.

Dänische Forscher weisen die an der dänischen Ostseeküste be-

sonders häufigen „Kjökkenmöddinger" der Zeit zu, in der auf dem

vom Inlandeis verlassenen Boden, auf dem eine glaziale Pflanzen-

decke dem Eise gefolgt war, sich Nadelwald auszubreiten be-

gonnen hatte. Es sind in den Künsten Fortschritte über die

paläolithische Zeit hinaus gemacht, die Feuersteine sind besser

behauen, es erscheinen Thongeräthe. Aber die Lebenslage der

Menschen, die diese Haufen von Muscheln, Knochen, Gräten und

Abfall jeder Art aufhäuften, war kümmerlich. Ihre Zahl kann

nur gering gewesen sein. Sie mögen Jahrtausende gebraucht

haben, um einen Abfallhaufon von 300 m Länge bei 3 m Höhe

zu erzeugen. Sie müssen mit den Fischen und Jagdthicren ge-

wandert, aber zeitweilig zur Stätte ihrer Hauptnahrung zurück-

gekehrt sein. Die Muschelabfallhaufen an den Küsten bedeuten uns

auch selbst dann keine Kulturperiode, wenn sie in einem bestimmten

Abschnitt der Entwickelung des Lebens, z. B. in den baltischen

Ländern in die erste Zeit der Ausbreitung der Fichten, eingereiht

werden können. Sie bezeichnen immer nur einen örtlich be-

schränkten Kulturzustand, der sehr gut mit anderen höheren

gleichzeitig sein konnte. So werden uns auch die Torffunde, die

sich an die Muschelhaufen anreihen, nicht als Vertreter eines be-

sonderen Zeitalters erscheinen. Es lebten Menschen am Rande

des Meeres und es lebten Menschen am Rande der Moore; die

Geringfügigkeit der Zahl der Torffunde zeigt nicht im All-

gemeinen, dass die Menschenzahl damals klein war; sondern wio

heute waren auch damals die Existenzbedingungen in der Nach-

barschaft der Moore nicht die günstigsten.

Die neol ithische Zeit zeigt uns bereits eine in den Siede-

lungen sich aussprechende Theilung der Arbeit, die den höheren

Stand der Kultur verkündet; unter den Bodenseepfahldörfern

finden wir einige, die mehr Ackerbau treiben, neben anderen, die
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dem Netzflechten, und dritten, die der Töpferei zugeneigt sind.

Diese Differenzierung zeigt uns ausserdem ein vielseitigeres Ver-

hältniss zum Boden und zu den Bodenschätzen. Um das „Kultur-

mineral" des Feuersteines hatten sich die menschlichen Wohn-
stätten gruppiert, wie heute um Kohle und Eisen. Günstige

Rohstoffe waren schon früher über Nachbargebiete ausgebreitet

worden. Schon die bearbeiteten Feuersteine von Schussenried

entstammten einem mindestens 100 km entfernten Fundort. Jetzt

treten immer deutlichere Spuren eines wirklichen Verkehres her-

vor. Das massenhafte Einströmen der Kulturelemonte, besonders

der Hausthiere und Kulturpflanzen, aus Süden und Südosten,

deutet auf starke Verbindungen nach dieser Seite, die sicherlich

auch neue Rohstoffe und Fertigkeiten brachten. Es ist eine

ganz einseitige Auffassung, die die Nephrit- und Jadeitbeile der

mittleren Steinzeit der Pfahlbauten nur aus der nächsten Um-
gebung bezogen sein lassen wollte. Und dies angesichts so zahl-

reicher asiatisch-mittelmeerischer Bezüge in den Hausthieren und
Kulturpflanzen. Dazu kommt ihr zeitlich beschränktes Auftreten.

Seitdem man angefangen hat, die Bernsteine der Ost- und Nord-

see von den Succiniten der Mittelmeerländer analytisch zu sondern,

kann man mit Bestimmtheit von einem lebhaften Handel mit

nordischem Bernstein in neolithischer Zeit sprechen, wenn man
auch von der Auffassung zurückgekommen ist, dass nur dort,

wo heute der Mittelpunkt der Bernsteingewinnung liegt, das

Alterthum diesen Schmuckstein geholt habe. Man darf den

Bernstein der Nordsee, der westlichen Ostsee und Westrusslands

nicht übersehen. Selbst am Olenek ist er neuerdings in schönen

Vorkommnissen nachgewiesen.

Noch deutlicher treten die örtlichen Begünstigungen in der

Metallzeit hervor. Hallstatts Salzbergbau mit entsprechender

Anhäufung eingetauschter Reichthümer an Metall ist typisch für

die damit verbundene Begünstigung. Vereinzelte Goldfunde in

der Nachbarschaft mitteldeutscher Soolquellen an der Saale und

Elbe deuten auf weiterverbreitete Ausnützung der Salzvorkommen.

Die Begünstigung der etruskischen Industrie und des etruskischen

Handels durch den Erzreichthum der toskanischen Hügel ist ein

grösseres Beispiel. Es gibt Oertlichkeiten , die von der ersten

Kupferzeit bis in die Gegenwart ergiebig und wichtig geblieben

sind: Oberungam, Siebenbürgen, Südwestengland, das Samland.

Ptolemäus bezeugt die Eisenschmelzen der Quaden, und in ihren
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Sitzen zeigt uns die vorgeschichtliche Forschung reiche Eisen-

funde bis zurück in die Hallstattzeit.

Die Frage ist, wie tief die Wurzeln solcher Völker in den

Boden reichten und wie fest sie wurzelten? Wohl wird man
annehmen, dass, wo die Industrie so hoch stand wie in der

Hallstatt-Epoche, auch Ackerbau und Viehzucht eine hohe Stelle

einnehmen mussten. Vereinigten sich nun diese Thätigkeiten zu

einem solchen Grade von Bodenstäudigkeit, dass das Verbleiben

vieler Generationen auf demselben Boden dadurch gewährleistet

war? Die am entschiedensten von Much vertretene Anschauung,

dass die Grundlage der Ansässigkeit und Kultur in Europa der

Ackerbau, sammt der Viehzucht, sei, und dass die Völker, die

diesen sich in der neolithischen Zeit angeeignet hatten, im All-

gemeinen an ihrer Stelle geblieben seien und spätere Kulturfort-

schritte in ruhiger Entwickelung aufgenommen hätten, hat sehr

viel für sich, wenn man sie auf grössere Gebiete anwendet. Es

liegt nicht bloss „etwas Beruhigendes in dieser Idee wie in jeder

einfachen Konstruktion", wie Hörnes sagt Das Festbleiben der

Indianer auf ihrem alten Boden in Peru und Mexiko zeigt uns

die Thatsache einer festeren Verbindung der Ackerbauer, die einen

grossen geschichtlichen Sturm und eine mächtige Kulturum-

wülzung überdauert; die Jägerstammc in Nord- und Südamerika

sind unterdessen weggeschwemmt worden. Es liegt also eine

geschichtliche Erfahrung vor. Die Frage ist, ob wir sie auf die

Zustände Alteuropas anwenden können. Gab es in vorgeschicht-

licher Zeit in unserem Erdtheil Gebiete von so dichter acker-

bauender Bevölkerung, dass diese im Stande war, schwere

Stürme über sich hinbrausen zu lassen, ohne entwurzelt und zu

Völkerwanderungen gezwungen zu werden? Kehrte diese Be-

völkerung zu ihren Aeckern und Weidetriften zurück, auch wenn

ihre Hütten verbrannt waren? Nur die Pfahlbauten erlauben

es, diese Frage in dem Sinne zu bejahen, dass die Kultur an

der Stelle haften bleibt, dass wir aber nicht wissen, ob die

Trüger dieser Kultur immer demselben Volke angehört haben.

Das am Ende der Bronzezeit wohl mit infolge des Bernstein;

handels dicht bevölkerte untere Weichselland, das herrliche La

Tene-Funde geliefert hat, mnss in der Völkerwanderungszeit ganz

oder nahezu leer geworden sein. Man hat von dort fast keine

Funde aus dieser Zeit für Jahrhunderte. Die Wanderungen der

Kelten und Germanen sprechen überhaupt gegen eine ethnische
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Kontinuität im engeren Sinn; die Kontinuität der Rasse und der

Kultur scheint jedoch festzustehen.

Gleichzeitig mit den Pfahlbauten wurden im inneren Mittel-

deutschland Höhlen und Wohngruben, in Italien und Illyrien

Pfahlverhaue, Küsten und Flussufer bewohnt, in den Alpen Berg-

bau auf Kupfer getrieben. Grössere Reste von Siedelungen, be-

sonders von städteartigen, kennt man nicht. Als Siedelungen be-

trachtet, sind die Pfahlbauten ein Versuch, den Schutz, den die

umwallt« Stadt gewährte, mit anderen Mitteln zu schaffen. Die

Stadt indessen breitete sich aus, der Pfahlbau blieb nothwendig

vereinzelt. Aber beide gehören in dieselbe Entwicklung hinein.

Im Fall der Stadt schritt diese Entwickelung durch alle Zeit-

alter fort und geht in der Gegenwart noch immer weiter; im

Fall des Pfahlbaues hat sie nach früher Ausbreitung einen Still-

stand erfahren. Die Pfahlbauten waren ein grosser Fortschritt

der Wohnweise in einem Waldland, dessen Boden dichter Urwald

bedeckte, der nur Lichtungen bot in der Nähe des Wassers auf

lockerem Schwemmboden oder wo Ueberschwemmungen den Baum-
wuchs getödtet hatten. Das Pfahlbauwohnen ist die höchste

Steigerung der Neigung zum Wohnen an Wasserründern, sei es

des Meeres, der Flüsse oder der Seen. Es begann mit einem

viel geringeren Grad von Ansässigkeit als das Städtebauern

Die ältesten Pfahlbauer sind Hirten, die alle unsere wichtigsten

Hausthiere ausser dem Pferd besassen und denen der Ackerbau

nur einen kleinen Theil der Nahrungs- und Kleidungsstoffe

(Flachs) liefern konnte. Die Herden, die Jagd, der Fischfang

waren ergiebigere Quellen: trotz der festen Siedelungen ein

nur locker mit seinem Boden verbundenes Volk. Um ächte

Nomaden zu sein, fehlte ihnen indessen das Pferd, das erst viel

später als Hausthier in Europa erscheint.

Die prähistorischen Europäer sind nur in den Mittelmeer-

ländern Städtebauer gewesen. In Mittel-, Ost- und Nordeuropa

zeigen uns die Zeitalter des Steines und der Bronze keine Spur

von städtischem Leben. Auch in Indien waren die Altarier ein

städteloses Volk. Darin standen also unsere Vorfahren auch den

alten amerikanischen Kulturvölkern weit nach. Wir dürfen ohne

Weiteres daraus schliessen, dass, wenn sie auch an einigen Stellen

dicht gewohnt haben können, sie, als Nichtbesitzer der Kunst des

Städtebaues, doch kulturlich und sozial tief unter den Kultur-

völkern im Osten und Südosten des Mittelmeeres standen. Ge-

Phil -hi«t rimno 1900. 8
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rade weil es städtelos war, konnte Europa nur einen kleinen

Theil, und nur den ärmeren, der Kultur Vorderasiens empfangen.

Die Stadt müssen wir uns in ihren ersten Stufen als eine

seltene Einrichtung denken, die denen, die sie zu gründen und vor

allem zu erhalten vermochten, eine grosse Ueberlegenheit gewährte.

Es war eine grosse Erfindung, die wie andere Erfindungen an

einer Stelle gemacht und dann übertragen wurde. Da aber die

Völker, die einmal in Städten sassen, nicht leicht wanderten, so

wurde diese Erfindung nicht so bald wie andere Kulturerwerbungen

nach Inncreuropa übertragen. Erst die planmässig mit Städte-

gründung vorgehende Colonisation der Römer hat nördlich vom

Mittelmeer die Städtekultur heimisch gemacht.

Dinge, Menschen und Völker der Vorgeschichte im

Verkehr. Wir dürfen uns keine zu kleine Vorstellung von dem

prähistorischen Handel und Verkehr machen. Je weiter die Kultur-

gebiete von den Absatzgebieten entfernt waren und je beschränkter

im örtlichen Sinn die Gebiete waren, wo man gewerblich arbeitete

und fortschritt, um so nothwendiger war der Verkehr, und um
so länger seine Wege.

Denken wir uns die Kupfer- und Bronzezeit und die erste

Zeit des Eisens, wo diese Metalle, sammt dem Gold, immer be-

gehrter wurden, ihre Herstellung aber nur einigen wenigen

Völkern bekannt war, so entwickelt sich uns ein Verkehr von

einer im Vcrhältniss zur Volkszahl und zum allgemeinen Kultur-

stand gewaltigen Grösse. Von der Zeit, die die Bronze und

alles, was mit ihr zusammenhängt, nach Nord- und Mitteleuropa

gebracht hat, darf man füglich sagen: Auch sie stand im Zeichen

des Verkehrs. Und nach den ethnischen Wirkungen gerechnet,

war dieser Verkehr schon darum von grosser Bedeutung, weil er

viel grössere Menschenzahlen in Bewegung setzte im Verhältniss

zu den Menschcnzahlen, die in seinen Durchgangs- und Be-

stimmungsländern vorhanden waren. Es fehlten die technischen

Vervollkommnungen des Verkehres fast alle, die Mittel der Ueber-

tragung waren Menschen, und so ging der Verkehr viel mehr

volkweise vor sich als später. Musste er nicht wie der Elfenbein-

haudel Afrikas grosse Trägermassen unter bewaffneter Bedeckung in

Bewegung setzen ? Wir finden wenigstens keine Zeugnisse dafür, dass

er Karawanen von Trag- oder Zugtliieren benutzte. Dann aber lag

der Skia-" 1 nahe, wie ihn die Waräger später aus Osteuropa

getr'u l sie Sklavenjagden veranstalteten, um Sklaven
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an die Bulgaren zu verkaufen, die weiter bis Chiwa und Cordoba

gelangten. Der Verkehr war auch nicht bloss immerwahrende Be-

wegung der Menschen und der Güter wie heute. Mit der Grösse

der Hindernisse, die er zu überwinden hatte, wuchs das Ver-

langen, sich festzusetzen und an Ort und Stelle das zu erzeugen,

dessen Transport so ausserordentliche Schwierigkeiten machte, mit

anderen Worten, es wuchs die kulturübertragende Macht des

Verkehrs. Endlich verleiht aber auch der Zustand der Technik

dem Verkehr erhöhte Bedeutung.

Wenn von der ersten Steinzeit an die nacheinander auf-

tretenden Bereicherungen und Veränderungen des Kulturschatzes

immer Gemeingut der grossen Mehrzahl der europäischen Völker

geworden sind, so setzt das einen Verkehr voraus, der nicht

bloss Güter und Menschen, und endlich die Völker selbst gegen-

einander bewegte, sondern der auch Kenntnisse verpflanzte. Diese

Kenntnisse, in neuen Boden eingepflanzt, konnten die Verhaltnisse

eines ganzen Volkes von innen heraus umgestalten. So ist der

Bergbau, so sind die Metallgewerbe ursprünglich wandernd* ge-

wesen. Die noch immer lebendige Volkssage von den erzkundigeu

Venedigern, die die Gebirge durchstreifen und Schätze heben,

ist nicht ganz ohne geschichtlichen Grund. Leider sind vorgeschicht-

liche Funde gerade in unseren erzreichen Mittelgebirgen selten,

wo man z. B. den Zinnwäschen ein hohes Alter zuschreiben

möchte. Fasste nun eine wandernde Kenntniss Wurzel in einem

Volke, so wandelte sich das Volk um, sein Boden erhöhte in

unberechenbarer Weise seinen Werth, das Volk, das vorher im

Dunkel stand, wurde vielleicht selbst ein ausstrahlender Mittel-

punkt an der Hand der ihm zugänglich gemachten Schätze von

Zinn, Kupfer, Bernstein u. dgl., die es nun heben und verarbeiten

lernte.

Karl Ernst von Baer nennt einmal den alten Handelsweg

vom Pontus über Olbia ins Innero „ein Stück aus der Geschichte

der Menschheit". Man kann dasselbe von jedem der alten Handels-

wege sagen, die einst Europa durchkreuzten. Hat doch jeder

einzelne beigetragen, die eigenen Gabeu des zum Grössten be-

stimmten Erdtheiles zu entwickeln, Europas Kulturstellung gegen-

über dem übrigen Eurasieu herauszubilden. Natürlich sind

aber einige Wege von grösserer Bedeutung als andere. Die

Natur des Bodens begünstigt, die Bewegung des Menschen in be-

stimmten Richtungen und noch mehr schafft die kulturliche Ueber-

Digitized by Google



10Ö Friedrich Ratzel:

legenheit eine Neigimg des Verkehres, nach bestimmten Zielen

hinzufliessen, so wie das Gefall den Flüssen ihre Ziele weist. Man

kann insofern von einem Kulturgefäll sprechen, das von dem

höheren zum niederen Stand mit Naturgewalt hintreibt Dieses

Gefäll ist nun in Alteuropa entschieden westlich und nordwestlich

gerichtet

Für einen grossen Ueberblick der Lage der Kultur- und

Verkehrsgebiete Europas können die Hauptrichtungen des vor-

geschichtlichen Verkehres gar nicht anders als ostwestlich ver-

laufen. Die grossen Gebiete vorgeschichtlicher Kultur bilden in

derselben Richtung durch das Mittelmeer und Europa ziehende

Gürtel. Es gilt das von der orientalischen und griechischen süd-

lich, von der Haiistatter und nordischen Kultur nördlich von den

Alpen. Von den drei natürlichen SüdVerbindungen, die Europa

bot, als es seine jetzige Gestalt angenommen hatte, sind nur die

beiden östlichen im pontisch-kaspischen Gebiet und von Kleinasien

nach der Balkanhalbinsel von Bedeutung für die Kulturverbreitung

geworden. Die iberisch-afrikanische bedeutet neben ihnen wenig.

Und so steht denn die iberische Halbinsel an Kulturreichthum

hinter den östlicheren etwa so zurück, wie Irland hinter Skandi-

navien. Der Bernsteinhandel durchbricht, durch ei Des der stärksten

„Lockmittel des Verkehres" nach Norden gezogen, diese Rich-

tung. Aber das ist nur ein Bächlein im Vergleich mit den ost-

westlichen Strömen. Auch verfolgt dieser Handel keineswegs

rein nordsüdliche Wege. Er benutzte nicht die See, sondern

ging von der Weichsel durch Pommern zur Elbe, oder durch

Posen und die Lausitz zum Rhein, oder die Weichsel entlang

nach Ungarn. Diese letztere Richtung wurde in der Bronzezeit

immer wichtiger und war zuletzt die bevorzugte. Ihre Fort-

setzungen führten südostwärts. Aehnlich ist aueh der Zinnhandel

durchaus nicht so rein Seehandel gewesen, wie man geglaubt,

und nicht so Monopol der Phönicier. Es ist vielmehr ein Haupt-

anliegen der Prähistorie, andere Zinnquellen als die britannischen

nachzuweisen. Auch am Rhein und an der Weser ging ein Ver-

kehr nordwärts, aber er hat nur in geringerer Menge und später

die Fortschritte des Südens gebracht als zwischen Oder und

Weichsel.

Duhns Behauptung, dass die meist benutzten Verkehrswege

Europas im Alterthum nordsüdlich, nicht ostwestlich gezogen

seien, ist schon von Szombathv in einer Besprechung des von
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DLiiN'schen Werkes angezweifelt oder eigentlich schon widerlegt

worden. 1

)

Wenn der Verkehr verschiedene Wege benutzte, warum
sollen die Völkerwanderungen auf Einen Weg oder in eine Rich-

tung gezwungen werden? Es ist jedenfalls für die Untersuchungen

über Herkunft und Wanderungen der Arier von Bedeutung, dass

verschiedene Wege des Eindringens der Bronzekultur in Europa

sicher anzunehmen sind. Sie sind auch selbst von jenen phantasie-

vollen Hypothesen vorausgesetzt worden, die die Bronzefunde der

ganzen Welt aus Einem Punkte ausstrahlen lassen. Virchow, der

mit einem centralasiatischen Mittelpunkt auf der einen Seite Alt-

amerika, auf der andern Europa verband, Hess einen finnisch-

ugrischen Strom Russland erreichen, einen südkaspisch-arischen

Vorderasien, den Kaukasus, die Mittelmeerländer und Europa

durchdringen. Chantre Hess aus dem südlichen Indien einen süd-

lichen Strom der Bronzekultur nach Vorderasien und den Mittel-

meerländern, einen jüngeren nördlicheren über den Pontus und die

Donau nach dem übrigen Europa messen. Wir wollen über allen

möglichen Wegen nicht vergessen, wie zwischen den Strömen des

Verkehrs still und stiit der „sozusagen endosmotischc Verkehr

von Haus zu Haus" (Szombathy) wirkte.

Gerade die Entwicklung des Bernsteinhandeis zeigt die all-

mähliche Herausbildung eines westöstlichen Kulturgefälles mit der

wachsenden Bedeutung der westeuropäischen Länder. So wie

der Bernsteinhandel von der Elbo zur Weichsel und zum Pregel

wanderte, so ist auch im Laufe der Perioden des geschliffenen

Steines und der Bronze der Reichthum der Völker gewachsen,

die von der West- bis zur Ostseite der Ostsee wohnen.

Das beweisen die Funde, die endlich erst gegen das Ende der

Bronzezeit hin im östlichen Theil dieser Küste häufiger werden,

worauf dann erst in der späteren Römerzeit Ostpreusseu hervor-

tritt. Das Samland hat erst nach der Bronzezeit angefangen,

seine beherrschende Stellung als Bernsteinquelle einzunehmen.-)

1) Mittheilungen der Wiener Anthrop. Gesellschaft. 1892. 8. 67.

2) Das wenig bekannte Vorkommen des Bernsteins in Russland
ist insofern von Bedeutung, als es einen Streifen von der kurischen

Küste bis Kiew und von hier dnjeprabwärts bis zum Schwarzen Meer
bildet, in dem an manchen Stellen die Gewinnung durch Graben zu

reichen Funden geführt hat. Da die Alten von dem skytbischen Bern-

stein Kunde hatten, der an zwei Stelleu vorkommen sollte, ist die
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Für die Geographie ist es sehr verlockend, bestimmte Wege

zu zeichnen, die der vorgeschichtliche Verkehr von einem Rand

Europas zum anderen gegangen sein könnte oder mtisste. Leider

verbietet die Natur des primitiven Verkehres die Annahme solcher

fester Wege über weite Strecken. Vgl. darüber meine erste Mit-

theilung in diesen Berichten 1898. Wenn wir der Kürze halber

Wege sagen, meinen wir eigentlich Richtungen. Damit soll nicht

geläugnet sein, dass es auch auf kurze Strecken festgelegte Wege
gab. Bestimmt nachgewiesen sind sie im Norden der Alpen nicht,

aber wahrscheinlich macht sie in vielen Fällen die Anreihung

der Gräber, die sogar manchmal erlaubt^ auf kurze Strecken ihre

Richtung zu vermuthen.

Die verkehrsarmen Gebiete sind gerade durch ihre Armuth

wichtig und lehrreich. Ein grosser Theil von Osteuropa, nämlich

der nördliche, liegt dem regen Verkehrsbetriebe des übrigen Europa

fast theilnahmlos gegenüber. Bis zur Weichsel war Mitteleuropa

belebt. Was aber östlich von der Weichsel lag, war ein wirth-

schaftlich leeres Land, soweit es Waldland war. Erst die Steppe

war wieder ergiebiger. Daher ging auch nicht ostwärts der süd-

baltische Bernstein, sondern nach Süden und Südosten. Der Reich-

thum der nordischen Länder an Bronze schien eine unmittelbare

östliche Verbindung mit dem bronzereichen Sibirien zu fordern.

Worsaae und Sophus Müller haben diesen Gedanken ausge-

sprochen, aber ihn macht die Armuth der ostbaltischen Länder

unmöglich, die dann doch die frühereu Ablagerungen dieses Stromes

hätten empfangen müssen. Zwischen den beiden reichen Bronze-

ländem liegt das bis 50 0 südwärts reichende Waldland Nordost-

europas so undurchdringlich, wie der grosse centralafrikaniscbe

Wald einst zwischen den hochentwickelten Wahuma im Osten und
den von der europäischen Kultur berührten Westafrikanern lag.

Die Talente, die in die alten Europäer gelegt waren, mussten

immerhin erst geweckt werden. Und dieses Werk hat eben erst

der Verkehr besorgt. In der Prähistorie ist der Glaube an die spon-

tane Entwiekelung mächtig, wie er in der Ethnographie es einst war.

Er wird in der Prähistorie zusammenschwinden, wie er in der Ethno-

graphie immer kleiner geworden ist. Man wird einsehen, dass auch

Möglichkeit gross, dass er in den Handel gebracht wurde. Vgl.

F. Tu. Köri'KM. das Vorkommen des Bernsteins in Russland. Geogr.
Mitth. 1893. S. 249. M. K.
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für den vorgeschichtlichen Europäer das Gesetz des geistigen Ver-

harrens gilt, das der Befruchtung von aussen her bedarf, um
neue Knospen zu treiben. Mit den angeborenen Gaben hat dies

gar nichts zu thun. Allerdings müssen wir uns, um solchen Zu-

stand zu verstehen, aus unserer Zeit herausdenken, in der

die Wissenschaft ein Organismus geworden ist, der ganz von

selbst fortschreitet und vorwärtsdrängt und beständig Neues er-

zeugt. Die an Metallen durch Zufuhr von aussen reichen und

des Salzbergbaues kundigen Leute von Hallstatt haben nie das

nahe Gold der Tauern genützt. Vom Kupfer hat man geglaubt,

es müsse an Ort und Stelle ohne äussere Anregung gefunden

und in die steingeräthähnlichen Formen der „Kupferzeit" über-

geführt worden sein. Der grosse Verkehr, der in der Bronzezeit

immer steigende Massen des kostbaren Metalls und immer kunst-

vollere Formen in Umlauf gesetzt hat, zeigt sich aber schon im

Dämmern der Metallzeit wirksam. Die Verarbeitung des Kupfers

mag an verschiedenen Stellen unabhängig gefunden worden sein,

es sind doch Dolche und Nadeln von entschieden cyprischen

Formen unter den ältesten Kupfersachen Mitteleuropas nach-

gewiesen und die äussere Anregung damit höchst wahrscheinlich

gemacht. Sind doch selbst die durchbohrten Roheisenluppen der

frühen mitteleuropäischen Eisenzeit den Roheisenluppen Assyriens

ganz ähnlich: das macht den Eindruck, als sei die Industrie

bis auf ihre kleinsten Proceduren übertragen worden. Wer
konnte das aber thun als ihre Träger, indem sie selbst sich auf

die Wanderschaft begaben? Wo man vielleicht dennoch geneigt

wäre, die Aussaat des Verkehres zu unterschätzen, da erscheinen

unbedeutende Dinge doch von vernehmlicher Sprache, in der uns

Interessantes und Hochwichtiges erzählt wird, z. B. Glasperlen,

die nur von weither kommen konnten und die nicht allein ge-

kommen sein dürften, sondern von wichtigeren und gewichtigeren

Handelsgegenständen begleitet waren. So zerstreute in der Hall-

statt- und La Tene-Zeit ein vielleicbt schon von Phöniciern be-

triebener Handel dieselben Perlen ägyptischer oder phönicischer

Herstellung vom Schwarzen Meer bis nach Sardinien, vom Kau-

kasus bis Mitteleuropa. Bernsteinperlen kamen im 2. vorchrist-

lichen Jahrtausend nach Mykene von Norden her. An und für

sich bedeuten diese Dinge nicht viel; ihr Werth liegt darin, dass

sie uns überhaupt Völkerverbindungen bezeugen.

Wer waren nun die Träger dieses Handels vor den Etruskern.
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Venetern, Griechen, Römern, die man geschichtlich nach Ort nnd

Zeit bestimmen kann? Das ist ein ganz dunkles Gebiet. Seit-

dem man aufgehört hat, die Hand des Phöniciers in jedem Handel

zu sehen, der von Südosten nach Norden ging, ist den allerver-

schiedensten Vermuthungen freies Spiel gegeben. Die Nennung

eines vermutheten Handelsvolkes hat gar keinen Werth. Zwei

Grundanschauungen stehen einander gegenüber. Die eine macht

den Verkehr zum Triebrad der ganzen vorhistorischen Kultur-

entwickelung, die andere setzt vor jeden Kulturabschnitt eine

Völkerwanderung. Beide Ansichten, z. B. ausgeprägt in der

Hypothese nordischer Archäologen, die die Arier zu Trägern und

Bringern bestimmter Kulturphasen machten, und in der Ansicht

Hostmanns und LrNDENSCHMirrs , dass Völkerwanderungen aus

den treibenden Mächten der Kultur ganz auszuschliessen und durch

den internationalen Verkehr zu ersetzen seien, sind nicht ganz

unvereinbar. Denn auch der Verkehr braucht Träger. Wege
der Kultureinflüsse und Wanderungswege sind nicht immer zu

trennen. Und wir sehen immer wiederholt die Reihenfolge Ver-

kehr, Kulturfortschritt, Niederlassung und Eroberung in alter

und neuer Zeit. So seheint es in der That, dass die Karier, die

von dem südwestlichen Kleinasien nach Griechenland einwanderten,

die ersten Träger assyrisch-chetitischer Einflüsse in Griechenland

waren, sie brachten zuerst den befruchtenden orientalischen

Samen in den mitteleuropäischen Boden Altgriechenlands. Und
was die Phönicier anbelangt, so braucht bloss Karthago und

Gades genannt zu werden, um diesen Zusammenhang zu zeigen.

Es ist vielleicht einst noch nachzuweisen, dass die Ulyrier und

Kelten die Phasen der Eisenkultur vertreten und verbreitet haben,

die man nach Hallstatt und La Tene nennt. Jedenfalls zeigt die

Uebcreinstimmung des älteren La Tene-Styles, wie der Handel die

Keltenstämme von der unteren Donau bis nach Britannien zu-

sammenhielt, und vielleicht gerade im Zusammenhang damit ist

das Fehlen dieser merkwürdigen Stufe im nichtkeltischen Skandi-

navien beachtenswerte

Man blickt heute mit einem gewissen Mitleid auf die

älteren Pfahlbauforschor zurück, die, wie Taovon in seinem

Pfahlbauwerk von 1860, für jede Kulturstufe ein besonderes

Volk annahmen: für die Steinzeit Finnen oder Iberier, für die

Bronzezeit Kelten, für die Eisenzeit Helvetier. Hildebrands

Ansieht, dass die Germanen das Volk seien, das mit dem Eisen
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nach Skandinavien einwanderte, gehört demselben Gedankenkreis

an. Kann man sich aber mit der gegenteiligen Ansicht Fer-

dinand Kellers befreunden, dass die ganze lange erscheinungs-

reiche Pfahlbau-Entwickelung sich nur in einer kleinen Gruppe von

Kelten abgespielt habe? Man müsste läugnen, dass die Beweg-

lichkeit eine nothwendige Völkereigenschaft sei, um eine solche

Abgeschlossenheit für möglich zu halten, die übrigens auch

durch keine einzige ethnographische Beobachtung gestützt wird.

Wir kennen keine verkehrslosen Völker; selbst auf den untersten

Stufen giebt es Austausch, selbst zu den entlegensten Rand-

völkern dringen die Kulturerzeugnisse vor.

Die Seeschiffahrt wurde im Mittelmeer geübt und hat zur

Ausbreitung der Mittelmeervölker beigetragen, wohl lange ehe

Arier dort eintrafen. Illyrische Wanderungen von Dalmatien

nach Unteritalien, ligurische von der ligurischen Küste bis

Sizilien, saranitische aus der Gegend Neapels nach Sizilien be-

zeugen eine rege Seeschiffahrt in vorarischer Zeit. Die klein-

asiatische Abstammung der Etrusker von den Lydiern setzt

Seeschiffahrt voraus. Im Westen waren die Ligurer nicht bloss

Seefahrer, sondern gefürchtete Seeräuber. Die Seeherrschaft

Genuas ist eine alte Sache, gerade wie die nautische Begünstigung

der dalmatischen oder aegäischen Inselküsten. Die Römer haben

unter den Kelten vorzügliche Seefahrer gefunden. Keltische

Wanderungen aus Britannien nach Gallien, aus Gallien an die

Westseite Iberiens, die Gothensage von der Einwanderung aus

Skandinavien nach der südlichen Ostseeküste: alles weist auf

frühentwickelte Seeschiffahrt in einem grossen Theil von Alt-

europa hin. Die den Felsen nordischer Küsten in Menge einge-

grabenen Schiffsbilder zeigen uns die Ausbreitung der Schiffahrt

nordischer Bronzeleute. Es ist ein Verdienst von H. Hirt, auf

die Bedeutung dieser Thatsachen zu einer Zeit aufmerksam ge-

macht zu haben, wo man sich Völkerwanderungen eigentlich nur

noch als Landwanderungen dachte. 1
) Einen ausgebreiteten See-

verkehr in neolithischer Zeit beweist das Vorkommen der mega-

lithischen Denkmäler, besonders der Dolmen und Menhirs oder

Steinpfeiler in küstennahen Gegenden von Nordeuropa bis zum

Mittelmeer. So wie in Korsika die Lage der Dolmen in grosser

i) Schiffahrt und Wanderungen zur See in der Urzeit EnropaR.

Beil. Allg. Ztg. 1898 No. 51.



112 Friediiich Ratzel:

Nähe der Küsten auffällt, so dass der erste Gedanke ist, See-

fahrer hätten diese Wohnstätten der Toten mit dem Blick aufs

Meer errichtet, so liegen sie in Schweden vorzugsweise in der

Nähe des Seestrandes oder an den Ufern der grossen Seen oder

der Flüsse. In Dänemark fehlen sie dem Binnenland. In

Tunesien, wo sie so häufig sind, bilden sie einen breiten Gürtel

südlich von Tunis. In Deutschland sind sie im Nordwesten, in

den Niederlanden in Drenthe verbreitet, Frankreich hat sie in

der Bretagne, England im Westen, Portugal ist besonders reich

daran, Italien hat eine Reihe Dolmen in dem Gebiet von Otranto.

Um die Verbreitung noch merkwürdiger zu machen, sind sie

selbst in kleinen Gebieten eigenthümlich beschränkt, so in Korsika

auf die Westseite, ebenso auf der jütischen Halbinsel, in den

Niederlanden. Uebrigens ist die allgemeinere Frage berechtigt,

ob nicht in der Monotonie der mitteleuropäischen neolithischen

Funde im Gegensatz zum nordischen Formenreichthum schon ein

Hinweis auf ausgedehnteren ozeanischen Verkehr liege?

Sind wir auch entschieden der Meinung, dass das Meer in

den Völkerwanderungsfragen nicht übersehen werden dürfe, so

müssen wir doch dann wieder den Grundunterschied zwischen

Wanderungen zur See und zu Lande zugeben. Wie gross be-

sonders die kulturliche Bedeutung des Mittelmeeres für das vor-

geschichtliche Europa ist, für die Besiedelung Europas und für

die Völkerverschiebungen, die die heutige Bevölkerung geschaffen

haben, kommen doch endlich mehr die Landwege in Betracht

Sie allein ermöglichten langsames Zuwandern und Vordringen mit

Vieh und Habe. Auch für die Vorgeschichte gilt der Satz, dass

nur die in den Boden sich einwurzelnde Landnahme Dauer hat.

Die mittelmeerisehen Wege bringen, was der Handel in Be-

wegung setzen kann: Waffen, Gerlithe und Schmuck. Die grossen

Bewegungen der Menschen aber machen an den Schranken des

Mittelmeeres Halt. Nur Einzelne und nur die gesuchtesten Waaren

gehen darüber hinaus.

Symbole jenes Handelsverkehrs sind die allgemein begehrten,

haltbaren, in ihren Formen Entwicklungsstufen der Technik und

der Kunst verkörpernden Erzeugnisse der Bronze- und Eisen-

industrie. Wir sehen in den alten Kulturstätten Mesopotamiens

und Aegyptens die Bronze neben dem Stein langsam empor-

kommen. Sie ist später an vielen Orten Europas nachgeahmt

worden, ist aber als eine alte, fertige Erfindung aus Südosten ge-
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bracht worden. Die Reichthtimer von Troja und Mykenä kommen
in grosser Nähe des Meeres vor; das Meer hat sicherlich zu ihrer

Anhäufung beigetragen. Aehnliches lässt sich auch vom hohen

Norden mit seinen Bronzeschätzen behaupten. Schweden stand

allerdings mit dem kupferreichen Donauland in unmittelbarer

Verbindung. Die Wege fahrten grossentheils über Deutschland

und Dänemark; auch östliche Verbindungen oder- oder weichsel-

abwärts sind nicht ausgeschlossen. Wo aber Schiffe nach Zinn

fuhren, und wo ein Pytbeas hingelangte, da konnte Seeverkehr

nicht fehlen.

Aber der Landverkehr überwog an Ausdehnung und ge-

schichtlicher Bedeutung in Europa, so wie er in Asien und

Afrika ursprünglich überwogen hat. Selbst der Verkehr der

Mittelmeerländer mit Indien und Ostasien hat zum Schiffe nur in

der äussersten Noth gegriffen. Der Seeverkehr als Regel ist

offenbar eine verhältnissmässig neue Erscheinung.

Die Epochen der Vorgeschichte. Die Unterscheidung

der prähistorischen Zeit in Stein-, Kupfer-, Bronze- und Eisen-

zeit kann nur wegen der Häufigkeit der Funde aus diesen Stoffen

praktisch genannt werden. Doch wird ihr immer der Fehler an-

kleben, dass diesen Stoffen keine so grosse Bedeutung für die

KulturentWickelung zukommt, wie man früher geglaubt hat.

Wenn man unwesentliche Dinge, wie die Bereicherung des

Schmuckes, beiseite lässt, hatte die jüngere Steinzeit wohl die-

selbe Lebensgrundlage in Ackerbau und Viehzucht, wie die

Kupferzeit, vermochte dieselben Wohnstätten herzustellen und

ebenso schützende und wärmende Kleider mit Knochen- wie

mit Metallnadeln zu nähen. Selbst die Bronze macht nicht

einen so tiefen Einschnitt, wie jene Klassifikation voraussetzt,

sondern die Bronzezeit steht wesentlich auf demselben Kultur-

fundament wie die jüngere Steinzeit. Ihre grosse Eigentüm-

lichkeit liegt in anderen Dingen als der Bronze: sie ist jünger,

der Uebergang zur geschichtlichen Zeit. In der Steinzeit machen

wir nur Unterscheidungen technischer Art, mit der Bronze treten

Völkernamen und mit diesen die Anknüpfung an die Geschichte,

die Chronologie, ein. Einen ebenso scharfen Abschnitt machen

wir zwischen der paläolithischen und der neolithischen Zeit. Die

Entwicklung selbst scheint ja hier eine Lücke zu haben. Der

paläolithische Mensch wohnte in einem Europa von anderer Ge-

stalt und Grösse und mit anderem Klima als der neolithische.
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Für unsere Betrachtung sind aber in der Geschichte der Be-

völkerung Europas jene Ereignisse immer die wichtigsten, die die

Lage und Grösse des europäischen Völkergebietes und damit

seine Lage zu den anderen grossen Völkergebieten der Erde

wesentlich verändert haben.

Im neolithischen Zeitalter sind wir in der geologischen

Gegenwart. Die grossen Säugethiere der Diluvialzeit sind aus-

gestorben, wie das Mamuth, oder haben sich zurückgezogen,

wie das Renthier. Man darf annehmen, dass die Vertheilung

von Land und Wasser ungefähr den Charakter angenommen hat,

den sie heute trägt. Demgemäss empfangt die Geschichte den

Stempel des Europa der Gegenwart von dieser entlegenen Zeit

an. Violleicht hängt damit das Auftreten fremder Einflüsse zu-

sammen, das in Europa erst in dieser Zeit deutlich wird, und

zwar von Süden und Südosten her kommender. Sic nehmen

langsam zu, ohne wesentliche Unterbrechung. Gerade in diesem

inneren Zusammenhang liegt ein wesentliches Merkmal der neo-

lithischen Kultur. Die leere Lücke zwischen paläolithischen und

neolithischen Ablagerungen lässt sie um so deutlicher hervortreten.

Was vom Neolithischen an herwärts liegt, sei es nach Bronze

oder Eisen oder nach beiden benannt, rückt alles eng zusammen,

im Vergleich mit dem Paläolithischen. Da das der Ausdruck

eines rascheren Pulses der Geschichte ist, darf nicht übersehen

werden, wie ungleichwerthig also die prähistorischen Perioden sind:

die paläolithische ist ein gewaltiger Zeitraum verglichen mit der

neolithischen und den Metallzeiten. Mau muss der geschichtlichen

Perspektive ihr Recht lassen, dass sie das Näherliegende deut-

licher unterscheidet als das Ferne, aber man kann darum doch

die paläolithische Periode, die nach Hunderttausenden von Jahren

zählt nicht als gleichwertig betrachten mit den zwei Metall-

zeiten, die nach Tausenden und zuletzt Hunderten zählen!

In der neolithischen Zeit ist die Glättung und Durchbohrung

der Steingeräthe nur das Symbol einer grossen Kulturübertragung.

Auch die grossen Felsbauten und die Töpferei sind nur Symbole.

Viel wichtiger ist im Grunde, dass diese Zeit mit ganz anderen

Mitteln als die vorhergehenden für die ersten Notwendigkeiten

des Lebens sorgt. Sie bedeutet die Verbindung mit den kultur-

lich fortgeschritteneren Ländern im Südosten von Europa, die

nun nicht mehr abreisst. Sie hat Hausthiere und Kulturpflanzen

gebracht und zwar zum Theil dieselben Hausthiere und Kultur-
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pflanzen, die in West- und Mitteleuropa noch wild lebten. Man
muss annehmen, dass sie ihre höhere Stufe in einem Gebiete

erreicht hatten, dessen Naturbedingungen ähnlich waren.

Mit den Metallen dämmern die ersten Lichter der Geschichte,

denn die Metalle sind aus dem Osten und Süden gebracht worden,

wo die Geschichte älter ist. Der Abstand zwischen Stein und

Bronze war bedeutend grösser als der Abstand zwischen Bronze

und Eisen. Gerade darum hat sich die Bronze dem geschliffenen

Steine gegenüber rascher durchgesetzt, als das Eisen der Bronze

gegenüber. Es entstand im Gefolge des grossen „Kulturgefälles"

zwischen Stein und Metall etwas wie eine Ueberschweminung

mit den neuen Dingen. Die südöstlichen Kulturgebiete erscheinen

nun nähergerückt. Ihre Nähe bezeugt sich in einem wachsenden

Reichthum der Importe. Im Gefolge der Bronze erscheint eine

reiche, neue Kultur.

An manchen Stellen bildet das Kupfer den üebergang zur

Bronze, aber ohne die Begleitung durch eine ganze Anzahl an-

derer Kulturelemente, die die Bronze auszeichnet. Die Kupferzeit

hatte einen viel mehr örtlich beschränkten Charakter als die Bronze-

zeit, vielleicht auch als die unmittelbar vorangehende jüngere

Steinzeit. Man hat offenbar an vielen Stellen den üebergang

vom geschliffenen Stein zum Metall gemacht, wo gediegenes

Kupfer vorkommt. So in einigen Gegenden Amerikas und Afrikas,

in Cypern, Ungarn, am Sinai, in Mittelitalien, den Ostalpenländern,

in Sardinien, Spanien, England. Der prähistorische Kupferberg-

bau von Mitterberg fällt in die jüngere Steinzeit. Das Kupfer

wurde mehr als Stein denn als Metall behandelt. Wenn ich

mich Much und Montemus in der Unterscheidung einer reinen

Kupferzeit anschliesse, so ist mir dabei nicht das Auftreten des

Kupfers zwischen Stein und Bronze das Wichtige, sondern das

Auftreten des Kupfers in den Formen des Steines. Das Be-

zeichnende dieser Zeit ist die Wiederholung der Steingeräthe in

Metall. Aber so ist dann auch die Zeit, in der man mit kleinen

Zinnzusätzen operierte, eine ganz andere als die, die das feste

Verhältnis von 1:9 kannte und ganz allgemein übte. Die Gräber-

funde auf den alten Kulturstätten am Nil, Euphrat, Tigris werden

den überschätzten Unterschied zwischen neolithischer und Metall-

kultur noch weiter zurückdrängen. Sie zeigen einen viel höheren

Stand der Steinbearbeitung als in Europa je erreicht worden ist,

und zugleich ein tiefes Hineinreichen dieser schönen Steingeräthe
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in die „Metallzeit". Die ägyptischen Steinzeitfunde, die zum

Theil bestimmt in die Zeit der 3 ältesten inanethonischen Dy-

nastien versetzt werden können, zeigen eine Vollkommenheit der

Steinbearbeitung, sowohl durch Schlag, als durch Bohrung und

Politur, endlich durch Eingrabung, wie man sie niemals in den stein-

zeitlichen Funden Europas gekannt hat. Nur Altmexikos Steinzeit

zeigt entfernt Aehnliches in Obsidian, was wir hier in Porphyr,

Diorit, Alabaster, Schiefer, und vielen anderen Steinen von zum

Theil grosser Härte imd Zähigkeit finden. Es erstaunt uns kaum

in dem Goldbelag feinst gearbeiteter Feuersteinklingen das Zeugniss

der Gleichwertigkeit von Stein und Gold zu finden. Es kommen
auch einfach bearbeitete Steingeräthe vor, die mit wenigen, aber

geschickten Schlägen hergestellt sind, zum Verwechseln ähnlich

paläolithischen Steinäxten, gerade wie neben schönen gemalten

Thonvasen, die die Töpferscheibe voraussetzen, roh aus der Hand
geformte Thongefässe erscheinen. Die Fayence scheint dieser

ältesten Zeit nicht gefehlt zu haben. Und zugleich finden wir

Knochen in den mannigfaltigsten Bearbeitungen. Haarnadeln und

Kämme aus Knochen mit figurlichen Darstellungen kommen in

den ältesten Gräbern vor. Elfenbeinschnitzereien zeigen, wie

sehr die Schönheit dieses Materials bereits gewürdigt wurde.

Man kann auf der australisch-polynesisch- amerikanischen

Hälfte der Erde, die in geschichtlicher Zeit mit Steingerathen

arbeitete, weder von einer Kupfer- noch Bronzezeit sprechen, wenn

auch in Altamerika Kupfer gehämmert und Bronze geschmolzen

wurde. Ebensowenig scheint Afrika südlich von dem mittel-

meerischen Rande durch Bronze zum Eisen übergegangen zu sein.

Wohl gilt das in ausgezeichnetem Maasse von Aegypten, aber

nicht von der Hauptmasse Afrikas oder dem eigentlichen Afrika.

So bleibt also Eurasien und der Mittelmeerrand Afrikas durch

eine Bronzezeit von langer Dauer und grossen Leistungen in

Masse, Technik und selbst Kunst ausgezeichnet. Aber auch hier

wieder sind weite Gebiete ganz ungleich hervorgetreten. Aelter

scheint die Bronzekultur in Innerasien als in den asiatischen

Randländern Ost-, West- und Südasiens zu sein. Es giebt eine

Reihe Thatsachen, die das Gebiet der ältesten Bronzekultur noch

weiter einschränken und damit auch bestimmter verörtlichen.

Ostasien scheint erst um den Beginn des letzten vorchristlichen

Jahrtausends die Bronze erhalten zu haben. In Europa ist sie

allenthalben eine ziemlich späte Einführung aus dem Süden und
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Südosten. Aegypten bat seine Steinzeit gehabt, aus der die

Bronze noch tief iu die geschichtliche Zeit hineinragt. Indien hat

sein Zinn aus dem Norden bezogen, solange es des reichen Zinn-

vorkommens Australasiens unkundig blieb. Es wird wahrscheinlich

einst gelingen, die Bronze in Vorderasien weiter zurückzuführen

als in den Nachbargebieten. Der sumero-akadische Bronzename

ist in die semitischen Sprachen übergegangen und das griechische

Wort für Zinn, Kassiteros, will Schräder auf dieselbe Quelle

zurückfuhren.

Den zahlreichen Unterabteilungen der vorgeschichtlichen

Perioden gegenüber möchte die Bemerkung am Platze sein, dass

sie nur berechtigt sind, wenn sie einen Abschnitt in der Ent-

wicklung bezeichnen, oder wenn sie auf einem geographisch

wohlumgrenzbaren Gebiet sich ausgebreitet haben. Die Neigung

zu künstlichen Klassiiikationen ist bei den Sammlern natürlich,

aber sie schadet der Wissenschaft. Selbst einzelne Künste können

einem Volke fehlen, man darf daraus keine weittragenden Schlüsse

auf den ganzen Kulturzustand ziehen. Wie hat man den Mangel

getriebener Bronzegefässe in den altitalischen Ablagerungen über-

trieben! Nichts hing davon für die Kultur ab. Golddurchwirkte

Gewänder in Bronzegräbern Holsteins sind merkwürdiger. Solche

Eigentümlichkeiten können als Signaturen Dienste leisten, sie

sind nicht an und für sich bedeutend. Die Bronze an sich konnte

der Handel bringen, dass aber mit ihr die Aenderung der Bc-

gräbnissgebräucho erscheint, die vor allem die Leichenverbrennung

mit sich führt, deutet auf tiefergehende ethnische Veränderungen.

Und für diese dient eben die Bronze als Signatur. So hat der

pontisch -baltische Verkehr den Bernstein zum Symbol, aber nicht

zum Hauptgegenstand. Er verband überhaupt das Gebiet der

nordischen Tochterkultur mit den Ländern im Südosten, die

näher dem Ausstrahlungsgebiete lagen. Mit und ohne Bernstein

bleibt der Weg, der, den Dnjepr zur Rechten, die Urwaldsümpfc

des inneren Westrusslands umging, ein wichtiges pontisch-baltisehes

Uebergangsgebiet.

Einwanderung in unbewohnte Gebiete. Die Annahme
der Einwanderung in ein unbewohntes Europa oder einen un-

bewohnten Theil Europas von so vielen stillschweigend an-

genommen, war von vornherein im höchsten Grade unwahr-

scheinlich, durch die vorgeschichtlichen Funde ist sie aber

auch auf das entschiedenste und in allen Theilen widerlegt
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Europa war bewohnt und in manchen Ländern verhältniss-

mässig dicht bewohnt, als die Völker einwanderten, die die

erste geschichtliche Dämmerung anstrahlt Für Südeuropa hat

man es schon früher erkannt. Aber so verschieden auch die

Entwicklung des transalpinen Europas von der des cisalpincn

ist, der Unterschied wird nicht ausschliessen, dass auch nördlich

von den Alpen arische Einwanderer zwischen ansässige Völker

sich einschoben, ihnen ihre Sprachen aufdrängten. Wenn uns

auch nicht die Prähistorie die Höhlenmenschen und andere

Spuren der Bewohnung bis in die diluviale Epoche verfolgen

Hesse und wenn uns auch nicht die Sprachforschung die vor-

arischen Iberer und Ligurer in einem grossen Theil West- und

Südeuropas zeigte, so wäre doch die Menschenleere eines so grossen

Gebietes erst zu beweisen, nicht die Bewohntheit. Diese ist die

Regel, jene wäre Ausnahme. Europa ist heute der bewohnteste

von allen Erdtheilen. Nun haben wir in allen anderen Erdtheilen

Menschen in der ganzen Ausdehnung ihrer bewohnbaren Striche

von Anfang an vorgefunden und ausserdem noch in den kaum

noch bewohnbaren. Schon die Portugiesen fanden Menschen,

wo immer sie südlich von den grossen Wüsten auf afrikanischen

Boden traten und es ist sehr bezeichnend, dass die ersten

Amerikaner, die Columbus fand, Bewohner kleiner, ärmlicher

weit aussenliegender Koralleninseln waren. Im Stillen Ozean

hatten die ersten europäischen Entdecker keine einzige unbewohnte

Insel von nennenswerther Grösse gefunden: eine Thatsache, über

die das Erstaunen durch die Berichte eines Schouten oder Tasmax

vernehmlich durchklingt. Sie ist aber doch nur eine einfache

Folge zweier allbekannter Eigenschaften des Menschen, seiner

starken Vermehrung und seiner grossen Wanderfähigkeit, wozu

der Mangel untibersteiglicher und unumgehbarer Hindernisse auf

der Erde kommt. Ohne Wüsten, ohne Hochgebirge von der

höchsten Erhebung, mit massig günstigem Klima ist nun das

kleine Europa besonders leicht zu durchmessen und muss lange

vor der Ankunft der Arier überall bewohnt gewesen sein. Ist

es nöthig, noch an das mit Europa an Grösse sich verglei-

chende Australien zu erinnern, das von einer auf der niedersten

Kulturstufe stehenden Bevölkerung von einem Ende bis zum
anderen bewohnt ist, solange wir es kennen? Die Europäer

der Steinzeit sind an Bewegungsmitteln und an jenen Errungen-

schaften der Cultur, die die Bevölkerungen sich verdichten lassen,
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jedenfalls nicht ärmer gewesen als die Australier zur Zeit der

Nlyt und Tasman.

Es wird immer einzelne Gebiete gegeben haben, die vor-

übergehend menschenleer waren oder vielleicht niemals bewohnt

gewesen waren. Aber sie verschwinden in der Ausdehnung der

bewohnten Länder und vor der Thateache, dass auch klimatisch

weniger begünstigte Gebiete und entlegenste Hochgebirgsthäler

Spuren der Bewohnung in der jüngeren Steinzeit und besonders

in der menschenreicheren Bronzezeit liefern. Solche Funde, wie

die bei Eigelsbach im Spessart, die die starke Bewohntheit eines

Waldgebirges in der jüngeren Steinzeit bezeugen, werden noch

manche Lücke in unseren Vorstellungen von der Verbreitung der

vorgeschichtlichen Bewohner Europas ausfüllen.

Das Wohn- und Wandergebiet der Arier. Jede

Forschung über den Ursprung eines Volkes hat von seinem

heutigen Wohngebiete auszugehen. In der Gestalt und Lage

dieses Gebietes ist oft noch die Geschichte seiner Entwickelung

zu erkennen. In den Fällen von Völkerausbreitung, die wir

geschichtlich verfolgen können, sehen wir, wie ein Volk über

sein ursprüngliches Gebiet hinausgeht, ihm ein zweites, viel-

leicht ein drittes u. s. f. zufügt und so aus einem kleinen Gebiet

sich ein grösseres bildet, dessen Theile mit dem ersten räumlich

zusammenhängen. Die Verbreitung der Deutschen östlich der

Elbe, der Russen jenseits des Ural, der Nordamerikaner jenseits

der Alleghanies, der Chinesen jenseits des Hoangho sind Beispiele

solchen Wachsthums. Geht die Wanderung über das Meer, das

den räumlichen Zusammenhang unterbricht, so sind doch häufig

die Anfänge des neuen Gebietes den Ausgangspunkten zugekehrt:

Niedersachsen und England, Griechenland und Kleinasien, Gross-

britannien-Irland und Anglo-Amerika, Spanien und Spanisch-

Amerika, Portugal und Brasilien, China und Formosa sind Bei-

spiele dafür. Hier wird ein Meerestheil gleichsam in das Ver-

breitungsgebiet eingeschlossen. Nur wenn Bruchstücke eines Volkes

durch die Gebiete anderer Völker hindurch in neue Sitze ein-

wandern, was allerdings gewöhnlich nur mit Bewilligung der

Dazwischenwohnenden möglich sein wird, wie in dem Fall der

durch Ungarn nach Siebenbürgen gewanderten Deutschen (Saehson),

ist der Zusammenhang von Anfang an unterbrochen. Aber häufig

stellen dazwischen gelegene Niederlassungen, wie die der

Deutschen in Oberungaru (Zips u. a.) einen idealen Zusammen-

Phil.-tiirt. Hasie 1900 «.)
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hang her oder bezeichnen wenigstens die Wege der Wanderung,

so dass noch heute beim Blick auf eine Völkerkarte Europas

die deutschen Aussendungen nach Südosten kenntlich werden.

Auch wo später eingedrungene Völker alte Zusammenhänge ge-

lockert haben, wie im Fall der Magyaren, sind über die dadurch

entstandenen Unterbrechungen weg die alten Verbindungen noch

in der Verbreitung der Slaven sichtbar.

Das Verbreitungsgebiet der Völker arischen Sprachstammes

in Europa und Asien zeigt nun, wenn wir die Kolonienbildungen

der letzten 400 Jahre ausser Betracht lassen, die grösste und ge-

schlossenste Ausbreitung in Europa, dessen Naturgrenzen auch

da, wo die der Nachbarerdtheile so nahe herantreten wie in

Nordwestafrika und Kleinasien, die Grenzen der arischen Massen

oder doch Mehrheiten bilden. Ein zweites grosses Verbreitungs-

gebiet zieht vom Himalaya bis zur Gangesmündung, im Norden

vom Hindukusch und seinen Westausläufern, im Süden vom

Meere begrenzt. Als die äussersten Grenzpfeiler und -striche

dieser Verbreitung erscheinen die Mischiniberge im Osten, die

nördliche Malabarküste im Süden, das Nordcap im Norden, Ir-

land im Westen. Der Indische Ozean und das Mittelmeer ün

Süden, der Atlantische Ozean und das Eismeer im Westen und

Norden bilden die natürlichsten, ausgedehntesten Meeresgrenzen,

die eine grössere Völkerfamilie besitzt. Finnen, Türken, Semiten

und Dravidavölker sitzen an ihren Bmnengrenzen. Gegen Afrika

bilden die Semiten eine Schranke, ähnlich wie gegen Ostasien

Völker mongolischer Ilasse. Unter jenen sind die Araber, unter

diesen die Turkvölker die näheren Nachbarn der Arier. Mit den

eigentlichen Mongolen berühren sich die Arier nicht. Ziemlich

klar verläuft am Puschti-Ku und seinen kurdistanischen Ausläufern

hin die westliche Grenzlinie gegen die Araber, während die östliche

gegen die Turkvölker so vielgebrochen ist, dass von einer Grenzlinie

nicht mehr die Rede sein kann, sondern nur von einer bis ins Herz

Innerasiens, nämlich ins Tarymbecken, reichenden Zone abwechselnd

arischer und türkischer Gebiete, sowie solcher arischer Stämme,

die unter der Herrschaft von Turkvölkern stehen. Von einem

Vorherrschen der arischen Bevölkerung kann hier nur bezüglich

d»T Zahl stellenweise <li<' Rede sein. Ebenso bezeichnend wie dass

in Persien^ l

/6 tartarisch-niongolische Bevölkerung aul-

lreist, «Ii »^erzähl unter der Herrschaft einer türkischen

hynastie gedrückte Lage der Tadschiks der Khanat«'.
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Also zwei kompakte Wohngebiete der Arier, ein südöstliches iu

Iran und Indien, ein nordwestliches in Europa, beide getrennt

durch einen Streifen nichtarischor Völker und Reste von Ariern

zwischen Wolgaknie und Satletschmündung und zwischen dem
Persischen Meerbusen nnd der Jaxartes-Tschu-Wasserscheide.

Das Wohngebiet der arischen Sprachgenossen liegt grosscn-

theils in der nördlichen gemässigten Zone. Es ragt darüber nur

ün äussersten Süden in Indien, und im äussersten Norden in

Europa hinaus. Es füllt geschlossen fast ganz Europa, aber da-

hinter liegt ganz Asien und südlich davon Nordafrika. Es fallt

also das mögliche Wandergebiet dieser Völkerfamilie mit der

grössten Erstrcckung der gemässigten Zone in der Längo und

Breite zusammen. Nirgends in der Welt gibt es in dieser Zone

und in den angrenzenden Theilen der kalten Zone so viel be-

wohnbares Land wie hier.

Der Keil uralaltaischer Völker zwischen den Ariern von

Europa und von Südasien ist die Ursache vieler Missverständnisse

über das Ursprungsgebiet dieser Völker geworden. Man hat den

Iraniern und Indiern zulieb den Ursprung in den Hindukusch

oder auf den Pamir verlegt. Ohne diesen Keil wäre die zentral -

und westasiatische Herkunft sicherer gewesen. Es ist wichtig

für die Ursprungsfrage der Arier, die Natur und Geschichte dieser

Lücke zu kennen. Sie fällt grossentheils in den Stoppengürtel,

der heute die ganze Alte Welt vom Atlantischen Ozean bis nach

Ostasien durchzieht und der, soweit wir zurückblicken können,

immer von Hirteuvölkern bewohnt war. Es ist nun sicher, dass

auch das Gebiet dieser Lücke einst von Ariern bewohnt war.

Gerade aus den Steppenländern, die den Kaukasus und das Kas-

pische Meer umgeben, sind die ersten arischen Völker auf den

geschichtlichen Schauplatz herausgetreten; und, wie die Gechicbte

Mesopotamiens und Kleinasiens zeigt, mit ungeheueren Wirkungen.

Vielleicht hängt damit das Nachrücken der türkischen und mongo-

lischen Nomadeu aus dem äussersten Osten zusammen. Jeden-

falls spricht die Thatsache, dass arische Völker diese Lücke nicht

ausgefüllt haben, gegen das Vorhandensein solcher Völker in den

östlicheren Theilen von Zentralasieu. Auch blieb die Trennung

hier nicht bestehen, sondern sie setzte sich soweit fort, als Steppen-

boden den turauischen Einwanderern erlaubte, sich auszubreiten.

Der Keil turauischer Völker zwischen Nord- und Südariern

gehört einer grösseren Gruppe von Erscheinungen au, die mau
9*
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als Zeugnisse eines späten Eindringens turanischer Elemente in

die Völker Europas bezeichnen kann. Diese Bewegung ist zum
Theil geschichtlich, wie im Fall der Magyaren, der Türken und

der Tataren des südöstlichen Kusslands. Soweit sie vorgeschicht-

lich ist, können wir sie nur nach der Verbreitung der mongo-

lischen Rassen beurtheilen. Nun reicht die Kette uralaltaischer

Sprachverwandter nur nach Nordeuropa tiefer herein. Wir

schliessen daraus, dass Europa schon früher so dicht von der

weissen Rasse besetzt war, dass für diese Eindringlinge kein

breiter Raum mehr war. Wo die Weissen eingewurzelt waren,

drangen tnranische Elemente nicht in Masse ein, so wie die In-

dianer in Peru und Mexiko den Spaniern einen Damm setzten.

Daher ist das westliche Europa als das Gebiet älteren Wohneus

und stärksten Widerstandes der „blonden" Rasse anzusehen. In

Nordeuropa finden wir eine spätere Ausbreitung finnischer Völker

im Wald- und Tundragebiet. Aber diese traf west- und südwärts

fortschreitend ebenfalls auf arische Völker.

Heute sind die Träger des Nomadismus in der Alten Welt

Ural-Altaier und Semiten. Eine der grössten Fragen der Vor-

geschichte der europäischen Völker richtet sich auf den Noma-

dismus der alten Arier. Im Lichte der Geschichte finden wir

zahlreiche Spuren des Nomadismus bei fast allen arischen Völ-

kern, aber ächte Nomaden arischen Stammes gehören der Ge-

schichte nicht an. Aber wird mau es bei der Beweglichkeit

der Nomaden dieser Steppengebiete wagen, die alten Bewohner

Turans und die alten Träger der sibirisch-pontischen Kultur als

Finno-Ugrier, Türken oder Mongolen anzusprechen? In der

Auffassung der Skythen als Mongolen oder Türken liegt ein

interessantes Beispiel von der schädlichen Verwechselung der

Rasse und des Kulturzustandes. Es gab Jahrtausende, wo auf

dem Steppenboden jedes Volk zum Hirtenvolk wurde, welcher

Rasse es auch angehören mochte. Das hat K. E. von* Baf.r ge-

rade hier zum ersten Mal deutlich ausgesprochen, als er in

Skythengräbern nnmongolischste Schädel fand: die Art des Wohn-
gebietes bestimmt die Lebensart. Solange die Natur eines Wohn-
gebietes dieselbe, bleibt auch der Kulturznstand seiner Völker

derselbe. Die Sprache, auch sogar die Rasse kann wechseln,

der Nomadismus bleibt
,
solange die Steppe Steppe bleibt.

Der vorarische Süden und Westen und der nicht-

arische Osten. Bei der Dämmerung der Geschichte sehen wir

Digitized by Google



Der Ursprung i nd die Wanderingen dkr Völker. 123

die Arier noch nicht unter den Völkern der Mittelmeerländer.

Die Pyrenäen- und Apenninenhalbinsel wird von Völkern bewohnt,

die wir mit den Iberern, Sikulern und Ligurern der klassischen

Schriftsteller verbinden, und die vor den Kelten vielleicht den

ganzen Westen Europas besetzt hatten, während in Griechenland

und Kleinasien und weiterhin in Syrien Völker sitzen, die man als

Proto-Armenier oder Alarotische Völker bezeichnet. Auch spricht

die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Hamiten auch im süd-

lichen Syrien vertreten waren. Dieser als Volk überall ver-

schwundenen, als Rasse weithin erhaltenen west- und ostmittel-

meerischen Schicht lagerten sich von Osten herkommend in

Oberitalien die Etrusker ein — die kleinasiatische, lydische Ab-

stammung der Etrusker scheint angenommen werden zu müssen —
die später von den Kelten in Alpenbewohner und Apenninbe-

wohner zerspalten wurden, während auf der Pyrenäenhalbinsel

von Afrika her neuerdings Iberer eindrangen, die auch Sizilien

und Sardinien besetzten. Erst dann erschienen von Norden her

die arischen Stämme, die nun auf den drei Halbinseln gegenüber

den älteren Bewohnern den gleichen Prozess der Zurückdrängung

nach Süden und der Assimilation vollzogen.

Die Namen Ligurer und Iberer gehen in den Nachrichten

aus dem Alterthura bunt durcheinander. Sicher sind zwei Dinge:

sie waren vor den Ariern da. 'Und sie nahmen ausser den west-

lichen Mittelmeerländern noch andere westliche Theile von Europa

ein. Nach den alten Quellen sassen die Ligurer in vorkeltischer

und vorlatinischer Zeit an den Küsten des Mittelmeeres in Italien,

Frankreich, Spanien und auf den Inseln des westlichen Mittel-

meeres. Es werden aber auch Ligurer am Ozean und an der

Nordsee genannt. Die Iberer dürften vor ihnen dagewesen sein.

Es ist eine merkwürdige Thatsache, dass sie wesentlich Küsten-

und Inselvolk waren. A. Bertrand hat sie daher zu kühnen

Seefahrern erhoben, die aus dem Norden kamen, und niemals

das Innere der Länder unterwarfen, an deren Küste sie sich fest-

setzten. In Gallien war übrigens auch die Verbreitung der

Iberer eine küstenweise; sie sassen am Mittelmeer von den

Pyrenäen bis zur Rhone, und die Ligurer schlössen sich östlich

von der Rhone an. Vielleicht hängt schon mit dieser Verbreitung

die Zusammendrängung der grossen Steinbauten: Dolmen und

Menhirs auf küstennahe Gebiete in Frankreich, Korsika u. a.

zusammen.
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Gegen diese alte Verbreitung sandte der Norden seine

Scharen anders gebauter Menschen in immer dichteren Scharen

aus, die sich zwischen die altansässigen Leute mittelmeerischer

Rasse einschoben, sie zurückdrängten, auch mit ihnen sich

mischten. Darum der Gegensatz nördlicher und südlicher Rassen-

merkmale in Europa und daher auch der Gegensatz der einheit-

licheren Merkmale im Süden und der bunteren Mengung im

Norden unseres Erdtheils, der sich selbst in einzelnen Ländern

wie Frankreich oder Tirol ausspricht: Der Süden Europas ist

rassenhaft älter als der Norden, seine Bevölkerung war dichter

und, als Rasse mindestens, kräftiger.

Wenn wir absehen von den Basken, den Türken und den

zerstreuten Semiten, so besteht die Bevölkerung Europas heute

nur aus Angehörigen des arischen und des finnisch-ugrischen

Sprachstammes. Der finnisch-ugrische Stamm ist noch in ge-

schichtlicher Zeit von Ariern zurückgedrängt worden, doch ist er

immer weiter nördlich gewesen. Rechnen wir ihm die Samojeden

zu, so bildet er in grosser Ausdehnung die Nordgrenze der

Menschheit in Nordenropa und der westlichen Hälfte von Nord-

asien. Er erfüllte diese Aufgabe vor dem Vordringen der Gross-

russen ans Weisse Meer und im Dwinathal in ausgedehnterem

Maasse. Aehn liehe Durchbrechungen haben die einst zusammen-

hängenden Wohngebiete der Firino-Ügrier in eine Reihe von

Völkerinseln zerklüftet, die immer noch weiter getrennt und ver-

kleinert werden. Ursprünglich bildeten sie eine Völkerkette, in

der die mongolischen Rassenmerkmale sich von Osten nach

Westen in einer Weise abstuften, die eine gewisse Beständigkeit

der Wohnsitze und ein langsames Hervorwachsen aus Asien nach

Europa beweist, in dem Glied an Glied sich westwärts reihte.

Ein nordischer Völkerstrom, jenseits der Grenzen des Acker-

baues und des Hirtenlebens fliessend, steht heute in der Mitte

der skandinavischen Halbinsel still. Die Lappen sind das west-

lichste Glied in einer Völkerkette, die von der Quelle des Dal Elf

und Glom bis über den Ural zum Jenissei reicht. An die Lappen

reihen sich die Finnen, Karelen, und Esthen im baltischen Ge-

biet, die Mordwinen und Tscheremissen an der Wolga, die Wot-

jäken, Permier und Sirjänen westlicher vom Ural. Ein räumlich

weit getrenntes Glied dieser finnisch -ugrischen Kette sind die

Magyaren. Jagd und Renthierzucht sind bei allen diesen Völkern

ursprünglich die ausschlaggebende Beschäftigung, später sind
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einige von ihnen zum Ackerbau und zur Ansässigkeit überge-

gangen.

Man kann keine genaue Zeit für das Einrücken der Lappen

in ihre beutigen Sitze angeben. Die nordischen Forscher scheinen

in der Mehrzahl ihre Anwesenheit schon für das jüngere nor-

dische Steinalter anzunehmen. In den Aemtem Tromsö und

Nordland liegen rohe Schiefergeräthe und -waffen, die man den

Lappen zuschreibt, so neben den Gegenständen der norwegischen

jüngeren Eisenzeit, dass man den Eindruck gewinnt, die Nor-

weger seien in diese nördlichen Gebiete später oder gleichzeitig

mit den Lappen eingezogen. Die Lappen sind im hohen Norden

aufgetreten und langsam gegen Süden und Westen bis ans Meer

vorgedrungen. Erst im 16. Jahrhundert sind sie über ihre bis-

herige Grenze beim 64 0 N. B. nach Süden und Westen hinaus-

gegangen. In Schweden wohnten sie bis Dalekarlien hinein. Ein

früheres Vordringen ist nicht nachzuweisen, ebensowenig ein Zu-

rückgedrängtwerden der Lappen nach Norden. Man hat die Lapp-

länder als einen besonderen uralten Rest europäischer Renthier-

jäger und -hirten absondern wollen. Aber ihre Lebensbedingungen

und die darauf gegründete Lebensweiso einigt sie mit den Nord-

asiaten, und den innigeren ethnischen Zusammenhang mit diesen

bezeugt der geistige Gemeinbesitz, besonders in Mythen.

Den Lappen nächstverwandt sind die Finnen, die schon den

Alten in der Gegend ihrer heutigen Sitze bekannt gewesen sind

und die auch ihren sprachlichen Merkmalen zufolge lange in der

Nähe der Gennanen und Lithauer gesessen haben müssen. Die

eigentlichen Finnen haben schon in so alter Zeit neben den Ger-

manen gesessen, dass vorgothische Formen in ihre Sprache über-

gegangen sind, und umgekehrt enthält das Lithauische uralte

finnisch-ugrische Sprachelemente. Neuerdings hat von Schröder

auf einem ganz anderen Gebiet, dem der Hochzeitsgebräuche, eine

so grosse Aehnlichkeit zwischen Esthen und Indogermanen ge-

funden, dass er zu demselben Schluss naher Berührung zwischen

finnisch-ugrischen und indogermanischen Völkern schon für „die

älteste Zeit" gelangt. Eine von Inostranzew genau beschriebene

neolithische Station am Ladogasee zeigt den Menschen in früher

Zeit auf finnischem Boden unter ähnlichen Umständen, wie die

sind, von denen kjökkenmöddingerartige Reste der ältesten Be-

wohner Livlands erzählen, in denen Viucuow Finnen sieht. Der

skandinavischen Halbinsel selbst eine finnische Urbevölkerung zu-
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zuweisen, ist nicht gelungen. Vielmehr ist es immer wahrschein-

licher geworden, dass schon früh Einwanderungen und Kultur-

verpflanzungen von der Westseite auf die Ostseite des Bott-

nischen Meerhusens stattgefunden haben. Die finnischen Forscher

nehmen dagegen für Finland dieselbe selbständige Entwicklung

unter beständiger Assimilation fremder Einflüsse an, wie sie für

Skandinavien angenommen wird. Dagegen haben die schwedischen

Alterthumsforscher gute Gründe für jene Einwanderungen und

Uebertragungen angeführt. Die vorgeschichtlichen Funde, die

Gemeinsamkeit der vorchristlichen Religionsvorstellungen und

Sitten zeigt uns dieselbe Kultur westlich und östlich des Bott-

uischen Meerbusens, vielleicht bis in das 2. Jahrtausend v. C.

zurück. Und zwar ist in Finland der südwestliche Thcil mit

den Alands-Inseln das Gebiet skandinavischer Bronze; im üb-

rigen Finland würfle ebenfalls Bronze gegossen, eine eigen-

tümliche Hohlceltform ist besonders bezeichnend. Aber die Be-

völkerung, die hier Bronze in unvollkommenen Formen goss,

lebte im Uebrigen im Steinalter. Ein finnischer Hohlcelt ist

jenseits Torneä, dicht am Polarkreis gefunden. Fraglich ist es

nun , ob in Finland die Finnen erst einwanderten , nachdem von

Westen her ein Ableger der schwedischen Bronzekultur einge-

pflanzt war. Es ist jedenfalls eigentümlich , dass Finland von

Hallstattformen sehr wenig und von La Tene-Formen gar nichts

bietet, Vgl. 0. S. 108.

Die Verwirrung, welche Virciiow durch den Ausdruck

„finnische Kasse" für die finnischen Sprachverwandten in seiner

„Vcrgleichung finnischer und esthuischer Schädel441

) angerichtet

hat, ist in ihrer Art lehrreich. Wir haben hier ein Sprachge-

biet, in das körperliche Merkmale aus einem anderen Sprachge-

biet übergreifen. Neben blonden Germanen und Slaven sitzen

blonde Esthen, deren Flachshaar oft beschrieben ist. Auch die

östlichen Finno-Ugrier sind zum Theil ausgesprochen blond, so

besonders die Pcrmier und Mordwinen, wenn auch nicht so

blond wie die Tawasten und Esthen. Aber in den mongolisch-

platten Gesichtern gleichen sie sich alle. Die Finno-Ugrier

sind keine Kasse, sondern eine Völkerverwandtschaft, deren

sprachlicher und ethnischer Zusammenhang eng ist, während sie

1) Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie

1871/72 S. 74 f.
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in körperlicher Hinsicht nichts als gemilderte und gemischte

Mongolen sind.

Wenn man bedenkt, dass die Lappen in Norwegen und

Schweden wenigstens seit einem Jahrtausend ganz abgeschnitten

von allen Verbindungen mit den eigentlichen Finnen leben, dass

sie, soviel man weiss, niemals von den Finnen unterjocht und

zu einer ihnen fremden Sprache gezwungen worden sind, dass

die Finnen auch nicht ihnen gegenüber als ein höheres Kultur-

volk erscheinen, dass die Lappen seit langer Zeit von der

schwedischen und norwegischen Regierung geschützt werden und

für fremde Einflüsse nicht sehr geneigt sind, so wird man der

Wahrscheinlichkeit sich nicht verschliessen können, dass die

finnische Sprache ihre eigentliche Muttersprache ist und dass sie

ihre physischen Eigentümlichkeiten der geographischen Lage,

der Art ihres Lebens und ihrer Nahrung verdanken. 1
) Dasselbe

gilt von allen finnisch-ugrischen Völkern, die mit den Lappen die

Wohnsitze am Rande der Oekumene theilen, besonders von den Samo-

jeden und Ostjaken. Alle sind sie der Beeinflussung seitens anderer

Völker nur auf der einen Seite ausgesetzt, wo sie sich mit ihnen

berühren. Den Rücken haben sie frei. So mag vielleicht gerade

der Zug in ihrer körperlicher Erscheinung entstanden sein, der

als ein Anklang an ein rassenhaftes Sondermerkuial bezeichnet

werden kann: die Abschwächung mongolischer Rassenmerkmale

von Osten nach Westen. Schon Castren hat von den Samojeden

gesagt, sie hielten körperlich und sprachlich die Mitte zwischen

Mongolen und Finnen. Dass in den Alands-Insulanem die fin-

nischen Merkmale sich noch einmal steigern, ist eine ganz ört-

liche Erscheinung.

Oft ist die Ansicht ausgesprochen worden, u. a. von K. E.

von Baer, neuerdings von Topinard, dass die Finnen, Esthen,

Liven den Uebergang von den Mongolen zu den Europäern

bilden; noch neuerdings von Topinard: Le type finnois forme

comme le trait d'union entre les types blonds de l'Europe et

les types brachyeephales de fAsie. 2
) Bei den Lappen wird dieser

Uebergang greifbar. Sie sind mitten im Prozess des Ueberganges

in die hochgewachsene helle Rasse des Nordens. Das Haupthaar

1) Verhandinngen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie

1 87 172 S. 83.

2) 1/Anthropologie 1892 S. 481.
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der Lappen ist nur bei einer Minderheit rein schwarz, bei der

Mehrheit stuft es sich von braun bis blond ab, und so sind auch

helle Augen nicht selten.

Pelasger, Ligurer, Iberier im Süden und Westen, Uralaltaier

im Norden, zwischen ihnen die Arier als ein Keil nach Westen

hin verschmälert, so ist die Völkerlagerung in Europa bei der

Dämmerung der Geschichte. In der ethnographischen Sprache der

Alten hiess das: Zwischen dem Westen, der iberisch-ligurisch ist,

und dem Osten, den man indisch heisst, liegt das „skythischeu

Gebiet, aus dem Kelten und Germanen hervorgedrungen sind, es

war das eigentlich arische Land. Es war ein Land, das weder

mit dem Mittelmeer noch mit dem Ozean ursprünglich sich berührte,

und s<T treten denn von den Medern bis zu den Kelten die Arier

als Landvölker in die Geschichte ein und lernen erst später die

Seeschiffahrt von Semiten und Ligurern. Wenn der Westen und

Süden Europas von mittelmeerischen Völkern, der Nordost und

Osten von uralaltaiischen eingehegt ist, so bleibt für die Arier

nur der Nordwesten und der 'Südosten zur Ausbreitung offen. Die

Kultur des Nordens stammt aber aus dem Südosten. Man kann

vielleicht den Ursprung eines jungen Zweiges der Arier, etwa

der Germanen in Nordeuropa suchen, nicht aber den einer

Völkerfamilie von dieser Mannigfaltigkeit der sprachlichen und

kulturlichen Entwicklung und dabei dieser Rasseneinheit in den

grossen Zügen. Nur entfernt von afrikanischen und asiatischen,

negrotden und mongolofden Einflüssen haben sich die Arier ent-

faltet.

Völkerverbreitungsreihen. Die Verbreitungsreihen ver-

wandter Arten, deren Wohngebiete wie die Glieder einer Kette

nebeneinanderliegen, haben die Biogeographen schon längst als

Beweise einer langsamen mit Abänderungen verbundenen Aus-

breitung von einem Stammgebiet aus augesehen. Moritz Wao-

ner ist von ihnen ausgegangen bei der Begründung seines Migra-

tionsgesetzes der Organismen. Er zeigte, wie der ursprüngliche

Verbreitungsbezirk , der in der Regel einen zusammenhängenden

Raum bildet, übersehritten wird, und wie damit die Entstehung

einer Abart oder sogar einer „neuen Art" beginnt. Voraussetzung

dafür, dass diese Entwickelung fortschreitet und sich vollendet,

ist allerdings die räumliche Absonderung der Emigranten. Ist

diese möglich, dann entfernen sich die Eigenschaften der Ab-

kömmlinge der Ausgewanderten immer weiter von denen ihrer
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Eltern. So legt sich dann ein neues Gebiet neben das alte, und

in dem neuen wohnen Nächstverwandte der Art, die in dem

alten wohnte. Wiederholt sich der Prozess, so bildet sich mit

der Zeit ein drittes Wohngebiet, dessen Begründer durch Aus-

wanderung aus dem zweiten hervorgegangen sind. Es ist wie

das knospende Fortwachsen eines Pflanzenstammes. Die beiden

Völkerreihen bieten nicht bloss jede in sich zahlreiche Beweise

für ein Fortschreiten und Absondern auf ihrem Boden, sondern

es gibt auch genug Belege für ihr langdauemdes Nebeneinander-

wohnen. Th. Koppen hat in einer grossen Arbeit: Beiträge zur

Frage nach der Urheimath und der Urverwandtschaft des indo-

europäischen und des finnisch-ugrischen Volksstammes 1
) beiden

Völkern nicht bloss gemeinsame Wohnsitze im östlichen Russ-

land, sondern Urverwandtschaft zugeschrieben. Wir können die

vorwiegend linguistischen Gründe dieser Theorie nicht würdigen.

Aber das dauernde Nebeneinanderwohnen, die oben erwähnte Be-

einflussung, die daraus hervorgehen musste, hat Köppen sicherlich

noch einleuchtender gemacht.

So leben denn auch die arischen Sprachverwandteu in Reihen

oder Ketten, die aus aneinandergrenzenden Gebieten der einzelnen

Völker entstanden sind. Und nördlich von ihnen zieht sich durch

Nordasien und Nordosteuropa die Kette der uralaltaisehen Völker-

gruppe.

Einst sassen die Germanen näher beisammen. Die Trennung

der Skandinavier, Briten und Deutschen, also der drei Haupt-

stämme, durch Meere, ist eine moderne Erscheinung. Die Gothen,

Altverwandte der Schweden, wohnten erst am Ostrand der Ost-

see, dann an der unteren Donau. Auf Sitze im Nordosten ihres

heutigen Sprachgebietes führen auch die Deutschen zurück, deren

Vorrücken nach Westen grossenteils schon im Lichte der Ge-

schichte stattfindet. Die Loslösung der Angelsachsen aus ihren

kontinentalen Sitzen ist eine klare geschichtliche Thatsache. Nur

die Friesen sind schon früher an der Nordsee gesessen; die

Friesen auf dem Festland der eimbrischen Halbinsel sind eine

spätere, vielleicht auf das 9. Jahrhundert zu setzende Einwande-

rung, möglich, dass ihnen in ihren heutigen Sitzen Kelten voran-

gegangen waren. So bilden also die Germanen heute eine räuin-

i) Russisches Heferat von L. Stieda im Archiv f. Anthropologie XX.
S. 263 u. 272.

Digitized by Google



130 Fmkorich Ratzki.:

lieh zusammengehörige Gruppe um die Nordsee und Ostsee herum

mit einem mächtigen Ausläufer nach Süden bis in die Alpen.

Vor 2000 Jahren war ihr Verhältniss zur Ostsee ähnlich, wie

heute, sie reichten auch bereits nach Süden bis in die Karpathen

und an den Main, lagen aber im Ganzen weiter im Osten. Man
kann sagen, die ganze Völkergruppe habe sich um i o— 1 5 Längen-

grade weiter nach Westen geschoben, wo der Boden es erlaubte,

also hauptsachlich in Mitteleuropa und im Nordwesten, und sei

zugleich um 5 Breitengrade nach Süden angewachsen. Nicht

bloss die Ueberlieferungen der deutschen Stämme erzählen von

nördlichem Ursprung, auch Ortsnamen bestätigen ihn in manchen

Theilen. Wo sie nicht an das Meer grenzten, berührten sich

die Germauen im Westen und Süden mit Kelten, im Osten mit

Slawen, Litauern und Finnen. Die Kelten sassen im Inneren

Deutschlands bis an das Erzgebirge und nach Thüringen, und

ihre Münzen findet man südwestlich der Linie Eisenach-Köln.

Die blonden Kelten waren nicht bloss Germanen der Rasse nach.

Die Gräber vervollständigen die Beschreibungen der Römer.

Sie zeigen, dass die Germanen zu Casars Zeit dieselben Schwerter

und Speere und zum Theil auch denselben Schmuck trugen wie

die Kelten. Auch ethnographisch waren Germanen und Kelten

eins. Beide traten als Träger der Kultur auf, die man nach

La Tene genannt hat ; die Weichsel, die Ostgrenze der La Tene-

Funde, ist auch die Ostgrenze der Germauen. Allerdings sind

die Gräber der La Tene-Kultur in dem den Germanen zuzuwei-

senden Gebiet zwischen dem Mittelgebirge und der Ostsee be-

trächtlich ärmer als im Keltenland. Die jüngeren zeigen den

bereichernden Einfluss des Verkehres von Süden und Westen her

in der römischen Zeit.

Die scharf ausgesprochenen Merkmale verlangen Zeit und

Ruhe zu ihrer Befestigung. Ein langes Verweilen in der Ab-

geschlossenheit der skandinavischen Halbinsel würde diese Be-

dingungen erfüllen. Den Werth dieser Bedingungen steigert die

Geschichte der Gothen, die an dem Versuch rascher Ausbreitung

in neue Gebiete untergegangen sind. Nordische Forscher haben

geglaubt, dieses Verweilen nachweisen zu können. So lässt Mon-

teli us die Vorväter der heutigen Schweden etwa im 3. Jahr-

tausend v. C. vom Pontus oder der unteren Donau her durch Gebiete

einwandern, die später von Germanen besetzt waren, und nimmt

spätere Einwanderungen nach Schweden nicht an. Also ruhiges
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Sichentwickeln durch 4— 5 Jahrtausende! Aber wie konnten in

dem engen Räume des nur im südlichen ebenen Theil dicht be-

wohnbaren Schwedens Völker so lange leben, ohne nach allen

Seiten überzufliessen?

Schonen und besonders die Küstenebenen, waren dicht

bevölkert. Bis 1885 standen 45,000 steinzeitliche Funde aus

Südschweden 4000 Funden aus Mittel- und Nordschwedon gegen-

über. Wenn wir das einzige greifbare Merkmal ins Auge

fassen, die Kulturreste, dann erweitert sich der Kreis über die

Halbinsel hinaus und wir sehen, wie in der Bronzezeit die nord-

deutschen Länder an der Nord- und Ostsee mit Südskandinavien

ein einziges Gebiet mit übereinstimmenden Eigenschaften bilden.

Es sind dieselben Länder, wo wir das heile Blond germanischer

Köpfe noch am Haar der in Baumsärgen bestatteten Leichen

sehen. Eine solche Verbreitung, die auch Inseln umfasste, war

nur möglich, wenn die Seeschiffahrt zur Ausbreitung beitrug.

Die Kelten, die zum Theil mit den körperlichen Eigenschaften

und dem Kulturbesitz der Germanen auftraten, sind die Träger

der ersten grossen Süd- und Ostbewegungen in Europa, die wie ein

stürmischer Rückschlag gegen die Bewegungen nach Norden und

Westen erscheinen, die Jahrtausende lang den Kontinent durchzogen

hatten. Ganz sicher treten die Kelten als ein neues Rasscnelement

den Mittelmeervölkern entgegen. Nicht die Gormanen, sondern

die Kelten sind die ersten bestimmt nachweisbaren Vertreter der

blonden Rasse in Europa. Geschichtlich sind nur die Bewegungen,

die aus Gallien über die Alpen ins Poland, über die Pyrenäen

und über das Meer nach Iberien, endlich längs dem Nordrande

der Alpen ostwärts bis an den Pontus vordrangen. Sie haben

neue Sitze der Kelten in Oberitalien, in Iberien, im südlichen

Mitteleuropa, in der Balkanhalbinsel und in Kleinasien erzeugt.

In die vorgeschichtlichen Zeiten ragen die eigenen Ueber-

lieferungen der Kelten zurück, dass sie aus Osten nach Gallien

eingewandert seien, und es gibt einige unbestimmte Nachrichten,

die es uns wahrscheinlich erscheinen lassen, dass sie mit den

Germanen zusammen einst weiter östlich und nördlich als ihre

spateren gallischen Sitze wohnten, vielleicht selbst an den Ufern

des Nordmeeres.

Auch in den Illyricrn haben wir die zwei Kulturstufen, in

denen sich die innereuropäische Herkunft uud die mittelmeerische

Civilisation aussprechen. Die Illyrier sind einmal mehr Hirten
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als Ackerbauer, so wie die Veneter berühmte Pferdezüchter waren.

Dann aber sind sie auch die Träger einer reichen Kulturentwicke-

lung, denn so wie man an Kelten denkt, wenn man von La

Tene spricht, verbindet man den Begriff der Haiistatter Kultur

mit den IHyriern. Die Illyrier sind von der westlichen Balkanhalb-

insel über die Adria und um den Nordrand der Adria herum im

östlichen Unter- und Oberitalien und in den Ostalpen verbreitet.

Vielleicht hingen sie enger mit den Sikulern zusammen und be-

rührten sich in den Alpen mit den Rätern. Mit den Ligurern

waren sie nicht nachweislich verwandt, gehörten aber zum Theil

gleich ihnen zu der kleinen brünetten südeuropäischen Rasse.

Wenn Kelten und Germanen uns, nach Rasse und Kultur, wie

Brudervölker entgegentreten, ist es anders bei den Slawen. Die

Slawen zeigen unter allen arischen Völkern Europas die stärkste

Beimischung mongolischen Blutes. Indem wir uns dabei an ihre

östlichen Wohnsitze erinnern, die auf ein Ausgangsgebiet zwischen

dem oberen und mittleren Dnjepr, den Karpathen und der oberen

Wolga deuten, halten wir es für wahrscheinlich, dass sie diese

Zumischung ihrem längeren Aufenthalt an der Rassengrenze in

Osteuropa verdanken, wo die Ausläufer der das östliche Asien

erfüllenden Völker sie erreichten und beeinflussten. Es ist wahr-

scheinlich, dass die Kelten und Germanen auch schon früher

durch die Slawen vor dieser Berührung geschützt waren. Soweit

wir zurückblicken, liegen Germanenländer in Nordeuropa und im

östlichen Mitteleuropa vor Slawenländern im mittleren Osteuropa

und beide liegen südlich von dem ugro-finnisehen Gebiete Nord-

osteuropas.

Die Spuren langer Berührung mit den Ugrofinnen gehen

durch beide Sprachstämme. Aber doch war das Schicksal des

slawischen ganz anders als das des germanischen. Der slawische

war von rein kontinentaler Lage, der germanische hatte die 09t-

und Nordsee und später den Pontus, und entwickelte sich an

beiden Meeren frei in vielgegliederten Landschaften. Der slawische

ist dieses Segens erst spät theilhaft geworden und auch dann nur

in seinen west- und südwärts vorgeschobensten Ausläufern. Bei

diesen sind dann noch andere Mischungen hinzugekommen, denn im

Westen drangen die Slawen in ultkeltische Wohngebiete. Daher

mag es kommen, dass bei den ciskarpathischen Slawen, be-

sonders einem Theil der Tschechen und den Südslaweu, die dunkle,

bei den transkarpathischen Slawen die helle Farbe des Haares
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überwiegt. 1
) Der Glaube slawischer Forscher an die Existenz

der Slawen in Mitteleuropa vor den grossen geschichtlichen Ein-

wanderungen des 5. Jahrhunderts, der z. B. Niedekle veranlasst,

in Böhmen in den Unterschieden der Gräber mit Bestattung und

reichen Beigaben von den ärmlichen Brandgräbern den Unterschied

zwischen der herrschenden Rasse und den beherrschten Slawen zu

sehen, ist nur eine Uebertragung der Kontinuitäts-Hypothese der

nordischen Alterthumsforscher. Wenigstens für das westslawische

Gebiet wohnt ihr keine Wahrscheinlichkeit inne.

Die Arier als Kulturträger. Vergebens sind alle Ver-

suche, in den Ariern die Träger einer bestimmten Kultur zu er-

kennen. Sie haben ohne Zweifel ihre Kulturmerkmale gehabt,

sind aber weder als „Bronzevolk" noch als „Eisenvolk" aufzu-

fassen. Aber ein Parallelismus ihrer Verbreitung über Europa

mit der Verbreitung der beiden Metalle Bleibt bestehen. In beiden

Fällen ist Grundzug Herkunft aus dem Osten und Südosten, Aus-

breitung nach Westen und Süden, wobei der Südwesten Europas

das entlegenste, am spätesten erreichte Gebiet ist. Die Ausbrei-

tung der Metalle war aber eine mittelmeerische und europäische,

und die der Arier ist zunächst nur eine innereuropäische Be-

wegung. Also kann die Ausbreitung der Arier auch nur ein Arm
des grösseren Stromes der Verbreitung der Metalle sein.

Indem von dem Lande zwischen Iran und dem Mittelmeer,

besonders von Mesopotamien und seinen westlichen Ausläufern,

die Bronzekultur sich ausbreitete, im Kaukasus, in Arabien, im

Altai und im Paropamisus die Rohstoffe entdeckend und aus-

beutend, entwickelt sich eine Bronzeprovinz, die Vorderasien mit

Westsibirien verbindet Ihr standen zwei grosse Wege nach

Europa offen: durch das Mittelmeer Wege des Seehandels und

durch die Donau Wege des Landhandels und der Kolonisation.

Im Mittelmeergebiet ist sie hauptsächlich zur See, also rascher

vorgedrungen, nördlich davon ist sie vom Schwarzen Meer donau-

aufwärts gewandert. Die beiden Wege verbanden zahlreiche Aus-

läufer, die über die Nordgebirge Südeuropas ihre Wege fanden.

Die nord- und mitteleuropäische Bronzeströmung bedeckte aber

doch, wie jede Ausbreitung zu Lande, mit der Zeit viel grössere

Gebiete als die mittelmeerische.

1) Ueber die blonden nordkarpathischen Slawen s. besonders die

Mitteilungen und Karte Schimmer'« in den Mittheil. d. Anthrop. Gesell-

schaft z. Wien. I. Suppl.-Hand. 1884.



134 Friedrich Ratzel:

Die Bronze ist nur ein Beispiel für die Leistungen des

Handels und des Völkerverkehrs in vorgeschichtlicher Zeit. Es

wurde nicht bloss Bronze eingeführt, sondern die ganze Metall-

urgie und das Erzgewerbe mit ihr. Und so waren vor der

Bronze noch viel wichtigere Dinge, wie Ackerbau und Viehzucht

in der Zeit des geschliffenen Steines übertragen worden. Es

handelt sich um die Einwanderung einer ganzen Kultur.

Diese Kultur findet, soweit unsere Kenntniss reicht, ein jung-

fräuliches Land; es war noch keine Kultur auf diesem Boden

angepflanzt gewesen. Der paläolithisehe Mensch war ein Glied

isolierter, auf sich selbst angewiesener kleiner Gruppen, der neo-

lithische steht zum ersten Mal im Bereich, wenn auch am Rand,

einer reichen Kulturgemeinschaft. Die Geschichte des diluvialen

Europäers kann man nur in der Sprache der Geologie erzählen.

Was von Entwickelung da ist, wird mehr durch die Aufeinander-

folge verschiedener Thierarten als durch die Verschiedenheit der

Werke des Menschen bezeichnet. Erst mit der neolithischen Zeit

hebt die eigentliche Zeit der Entwickelung der europäischen

Kultur, oder der Vorbereitung dazu an. Es ist die Zeit der

Verdichtung und Befestigung der Bevölkerung. Seitdem schritt

die Kultur im Ganzen ununterbrochen fort. Diese Kultur aber

kam in der Weise nach Europa, dass Europa von Osten her

kolonisiert wurde. Mit der neolithischen Zeit hebt eine Periode

der Kolonisation des bis dahin wilden Wald- und Steppenlandes

Europa an und dauert fort bis in die Zeit der vollständigen

Uebertragung der mittelmeerischen Kultur nach Norden, von Süd-

osten her zuerst, dann von Süden, endlich auch von Westen her.

Auch die arischen Völker Europas sind ein Werkzeug dieser grossen,

langen Bewegung gewesen, so wie sie noch heute die grössten

Tröger der Fortpflanzung derselben Bewegung auf andere Theile

der Erde sind. Insofern ist die Frage nach dem Ursprung der

arischen Völker Europas ein Theil der Frage nach dem Ursprung

der Kultur Europas. Und darum ist auch die Kulturfrage aus

der Arierfrage nicht herauszulösen, denn die Kultur ist ein

einigendes Element in den arischen Völkern Europas: die

Kultur sondert sie von den finnischen Jägerstämmen im Norden

und überwindet, indem sie Ackerbauer mit Hirtenvölkern vereinigt,

den reinen Nomadismus der Völker im Osten.

Diese Kulturfrage ist aber nicht die Rassenfrage. Nichts

hat das arische Problem mehr verwirrt als die Vermengung der
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beiden Fragen. So viel wie möglich müssen sie auseinander-

gehalten werden. Ich betone das soviel wie möglich, weil die

völkerverbindenden und die völkerzersetzenden Einflüsse nicht in

der Luft wirken, sondern an Völker gebunden sind. Die Ge-

schichte jeder Handelskolonie lehrt, wie die Kulturverbreitung die

Völker und Rassen umgestaltet, sowohl die thtttigen als die

leidenden. Und sehr oft beschleunigen politische Wirkungen, die

an die kulturlichen sich anschliessen, diese Wirkungen. Aber im

Falle der europäischen Arier erkennen wir doch deutlich genug

die Verschiedenheit der Rasse und der Kultur. Lange ehe wir

sie in Europa erkennen können, ist eine hochentwickelte Kultur

im Süden des Erdtheils ausgebreitet worden, die aus den Ländern

im Südosten des Mittelmeeres kam. Hier sehen wir arische

Völker einen alten Kulturboden betreten.

Wie erscheinen nun die Arier in diesen der alten Kultur

nächsten und bekanntesten Gebieten von Europa, in Griechenland

und Italien? Als nordische Barbaren, die vorher in der Gegend

der mittleren Donau gesessen haben müssen, wo nach beiden

Halbinseln die Wege auseinanderfuhren. In beiden sind die

Arier in einem viel tieferen Kulturzustand eingetroffen als vorher

dort herrschte.

Man muss annehmen, dass diese nach Süden abzweigenden

Völkerbewegungen der Hellenen und der Italiker nur Ausläufer

einer grösseren Bewegung in Nord- und Mitteleuropa waren.

Griechenland und Italien wurden damals Eroberungs- und Koloni-

sationsgebiete kriegerischer Völker, wie sie es später für jüngere

Slawen- und Germanenstämme geworden sind. Diese Völker wandern

zu Land ein mit Saatkorn und Hausthieren, nicht zur See, sie

haben die Seeschiffahrt wohl erst in diesen meerumflossenen Ländern

gelernt. Sie breiten sich als Ackerkolonisten langsam aber sicher

aus. Ihre Verbreitung hält Stand, gewinnt Boden, während die

der seewärts einwandernden Karer, PhÖniker, Etrusker vorüber-

geht. So wird das südliche Europa unter vielen Nachschüben,

von denen die Geschichte nichts oder nicht viel weiss, langsam ein

arisches Völkergebiet mit Ausnahrae eines kleinen Stückes im

fernen Westen der iberischen Halbinsel.

Die europäische Vorgeschichte läuft parallel mit der Ge-

schichte asiatischer und afrikanischer Kulturvölker im Abstand

einiger Jahrtausende. Eben desshalb kann sogar für einzelne Ab-

schnitte derselben die Abgrenzung nach Jahrhunderten und Jahr-

ri.il. -Wut. ("!a.»(? 1000. 10
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tausenden versucht werden. Während die Bronzezeit in Süd-

europa vielleicht um das Jahr 2000 v. Chr. beginnt, war in

Babylonien schon im 5. Jahrtausend v. Chr. Bronze bekannt.

Dieses zeitliche Gleichlaufen ist aber kein Getrenntsein, sondern

die geschichtlichen Kulturen Assyriens und Aegyptens haben die

gleichen Grundlagen des Ackerbaues und der Viehzucht, wie die

vorgeschichtlichen Kulturen Europas. Manche ihrer gemeinsamen

Kulturelemente sind aus derselben Quelle gekommen. Und eine

lange Reihe von Fortbildungen der Waffen und Geräthe hat vom

Südosten des Mittelmeeres ihre Wege nach Europa gefunden.

Wenn wir dem Ursprünge nachgehen, so erkennen wir, wie die

Kultur hamitischer und semitischer Völker der arischen Kultur

vorangegangen ist. Die arischen Völker treten daher als ge-

schichtlich jüngere nach jenen auf. Und die arische Kultur ist

nur unter dem Einfluss der hamitischen und semitischen gewachsen.

Praktisch kommen dabei für uns die alten Kulturgebiete von

Mesopotamien und Aegypten in Betracht. Für die arischen Ur-

sprünge, die eine Sache des Innern von Asien und Europa ist,

ist jenes kontinentale Land wichtiger als dieses thalassische. Die

mesopotamische Kultur hat durch ihre beziehungsreichere Lage

kräftiger ausstrahlend gewirkt und gewann besonders in Assyrien

durch die Nähe der Mineralschatze des oberen Euphratlandes für

die Entwickelung der Metallbenutzung ungleich mehr Bedeutung

als die ägyptische. Die Wirkungen der ägyptischen wanderten

über das Meer, von der Schiffahrt und vom Handel getragen.

In den alten Kulturgebieten Aegyptens, Mesopotamiens, Vorder-

asiens und Ostasiens findet man alle die Elemente der Kultur-

entwickelung der Europäer und Asiaten, vom paläolithischeu

Steinbeil ältester Form bis zum Eisenschwert der germanischen

Krieger. Selbst das Zahlensystem der arischen Sprachen scheint

auf Babylonien zurückzuweisen. Es gibt keinen kleinsten Gegen-

stand des häuslichen Gebrauches oder des Schmuckes aus nordischen

Gräbern, aus Pfahlbauten oder Terramaren^ für den nicht ein oft

bis ins Kleinste übereinstimmendes oder wenigstens ein ent-

sprechendes Gegenstück aus einem jener alten Kulturgebiete auf-

zuzeigen wäre. Ausserdem können wir in vielen Fällen den Weg
verfolgen, den diese Dinge aus den Kulturcentren im westlichen

Asien und nördlichen Afrika zurückgelegt haben, um endlich an

den Uussersten Rändern Europas anzulangen. So verbindet denn

eine grosse Summe von Gemeinsamkeiten die alten Kulturländer
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mit ganz Europa. Aber diese Gemeinsamkeiten sind nur ein

kleiner Theil der Kultursehätze Mesopotamiens, Aegytens, Vorder-

und Ostasiens. Das reichste nordische Bronzegrab ist arm im

Vergleich mit einem Pfahlbau desselben Zeitalters, und der Pfahl-

bau ist arm im Vergleich zu Troja oder Mykenä. Nach dem

Mangel des Ackerbaues und der Viehzucht uud der ünkenntniss

der Töpferei, des Webens, vielleicht sogar des Flechten s in der

diluvialen Zeit, muthet uns schon die neolithische Zeit wie eine

reiche Kulturblttthe an. Und doch ist das alles nur ein anner

Auszug aus einer höheren und viel älteren Kultur!

Wir beobachten also Ausstrahlungen, die immer nur einen

Theil des Bestandes eines Kulturgebietes umfassen und nie den

ganzen Charakter und Reichthum einer Kultur verpflanzen. Die

mykenische Kultur ist orientalisch, ihr ganzer Keichthum tritt

uns nie im Norden oder Westen Europas entgegen. Diese Aus-

strahlungen enthalten wichtige Notwendigkeiten des Lebens und

sehr überflüssigen Tand. Das Beste, was Westasien und Aegypten

hatte, die Kunst und die Rudimente der Wissenschaften, sind zu den

Völkern Europas sehr spät übertragen worden. Auch ihr Material

von Krystall, Achat, Porzellan, Glas, Elfenbein, Silber, Alabaster

wanderten nicht, oder wenig. Die Bronze dagegen wanderte weit.

Ilire Farbenmischungen und ihre Thonwuaren bleiben dieser orien-

talischen Kultur ebenfalls eigen, aber eine Anzahl von Schmuck-

motiven der Bronze und der Thonsachen ist weit gewandert.

„Die Sachen kommen wohl nur ausnahmsweise so weit hinauf,

öfter dagegen die künstlerischen Ideen, Formen, Ornamente, und

zwar auch diese erst, nachdem sie im mittleren Europa manche

Wandlung erfahren hatten und langsam von Ort zu Ort getragen

worden waren." (Sopiiis Müller.) So sind im Allgemeinen die

Sondcrentwickelungen auf dem europäischen Boden immer ärmer

an Material und Formen, verwenden aber beide besonders in

der Bronzezeit zu einer sehr intensiven Entwickeluug, die einer

auf kargem Boden hochaufstrebenden Pflauze zu vergleichen ist.

Sie strahlt von ihrem beschränkterem Gebiet wieder weiter aus.

So ist die griechische Kunst z. B. in den Anfängen Olympias

arm und einfach neben dem orientalischen Ableger in Mykenä,

aber ihre geradlinigen Ziermotive verfolgen wir bis in den hohen

Norden. Bei der Schätzung der gleichzeitig blühenden Kulturen

und Kulturableger ist die ungleichmässige Verbreitung der Kultur-

erzeugnisse wohl zu beachten. Scheint doch in Aegypten das

10*

-
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Eisen schon längst bekannt gewesen zu sein, ohne dass es aus-

geführt wurde. Bronze als Handelsmetall machte dagegen weite

Wege und tritt selbst in Mykenä und mehr noch im Norden so

rein entgegen, weil eben Eisen nicht eingeführt wurde.

Südrussland bietet ein interessantes Beispiel für den rascheren

Verlauf der Entwickelung in grösserer Nahe der Ausstrahlungs-

gebiete. Was man dort findet, ist nicht mit den Schätzen

Griechenlands oder Italiens zu vergleichen. Es bleibt immerhin

ein Barbarenland. Aber Südrussland zeigt doch einen grossen

Reichthum neolithischer Dinge schon in seinen ältesten Kurganen.

Daran schliesst sich aber keine eigentliche Bronzezeit, sondern

in den Kurganen aus der zweiten Hälfte des letzten vorchrist-

lichen Jahrtausends tritt der Reichthum des zugleich von Sibirien

und von Griechenland beeinflussten skythisch-sarmatischen Kultur-

kreises. Endlich entwickelt sich in den ersten Jahrhunderten

unserer Zeitrechnung der germanische Einfluss, der zuletzt im

„Völkerwanderungsstil" gipfelt, dessen Träger wir hier Gothen zu

nennen pflegen.

Was der eigentliche Verkehr nach Westen und Norden trug,

das kann man auf bestimmte Ausstrahlungsgebiete zurückfuhren.

Aber in dem ganzen Kulturstrom sind viel mehr Elemente, die

von entsprechend breiten Völkerströmen getragen werden raussten und

von denen nur ganz im Allgemeinen die Heimath angegeben

werden kann. So kann vom Weizen und der Gerste vorder-

asiatischer, vom Roggen und Hafer mittelasiatischer, vielleicht

auch Ursprung aus dem europäisch-asiatischen Grenzgebiet an-

nommen werden. Dass jene Getreidearten in der Vorgeschichte

Europas viel weiter zurückgehen als diese, deutet anf eine Ver-

schiebung der Ursprungsgebiete nach Norden und Osten.

Die Arier stehen bei ihrem ersten Auftreten und noch lange

nachher der Kultur fern. Weder ist eines der grossen Aus-

strahlungsgebiete der alten Kultur arisch, noch sind die Arier

Träger dieser Ausstrahlung wie die Phönicier, noch gehören sie

zu den Völkern, die diese Kultur aus erster Hand empfangen.

Sie müssen in einem der äusseren Kreise gewohnt haben, wohin

wenig von dem Reichthum der alten Kultur gedrungen ist, und

sie haben sich nur langsam den Brennpunkten genähert.

Die kulturliche Ueberlegenheit hat immer zur Folge gehabt

die Ueberlegenheit der Zahl, die Ueberlegenheit des räumlichen

Ausgreifens oder der Raumbewältigung, endlich die wirthschaft-
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liehe und politische Ueberlegenheit, die bald als Ausbeutung

durch den Handel, bald als Kolonisation in dem Gebiet des

schwächeren Volkes, bald endlich als Eroberung sich kundgiebt.

Wenn man annehmen muss, dass während der Bronzezeit die

Einwohner Europas in demselben Verhältniss zur Kultur im

Orient standen, wie heutzutage die Völker der fremden Welttheile

zur europäischen Kultur 1

), dann muss man auch die Folgerung

ziehen, dass der Orient den Occident beherrschte und dass au

passenden Stellen seine Völker sich zwischen die Völker Europas

einschoben, sie beherrschten und umgestalteten. Dieselbe Folgerung

drängt sich uns für jeden grossen Kulturunterschied auch inner-

halb Europas auf. Er hat aber auch erhöhte Geltung für die

Mittelmeerländer, in denen die grössere Möglichkeit unmittelbarer

Berührung zwischen den Trägern und den Empfängern der

höheren Kultur gegeben ist. Daher wächst die höhere Kultur

im Mittelmeer langsam von Osten nach Westen und wandelt die

ganze mittelmeerische Welt in ein grosses Kulturgebiet um, wo
die Keime des Orients zu neuer Bltithe herangepflegt werden.

Sie wächst auch im Inneren Europas in derselben Richtung.

Aber es sind zwei in Art und Wirksamkeit verschiedene Be-

wegungen. In dem Bereich der Völker, die berufen waren, die

grössten Staaten der Erde zu gründen, finden wir Anfangs

keinen Staat auch nur von massiger Grösse. Es ist wahrschein-

lich, dass die Griechen und Italiker, die zuerst arische Staaten

in Europa gegründet haben, erst in Griechenland und Italien an

den grösseren Staaten, dio sie vorfanden, die Natur einer festen

Staatenbildung kennen lernten. Die Kronen und Herrscherstäbe,

die man in der Erde gefunden hat, die reich ausgestatteten

Gräber, die man in Nord- und Mitteleuropa, besonders aber im

Skythenlande geöffnet hat, widersprechen dem nicht. Keines

konnte sich mit den Königsgräbern von Mykenä vergleichen, und

doch sind die Fürsten von Mykenä Kleiukönige gewesen. Indessen

interessiert uns diese politische Unentwickeltheit der alten Arier

nicht aus archäologischen, sondern aus geographischen Gründen.

Sie bedeutet für uns die Zersplitterung in kleine Stämme, die

Häufigkeit der Kriege, den schwachen Halt am Boden, in letzter

i) Wort« von Oskau Montbliu» in der Einleitung zu der Arbeit

Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland. Archiv für Anthro-

pologie XXI. (1892/3).
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Instanz die ethnische Veränderlichkeit und Kurzlebigkeit. Wenn

wir schon die geschichtlich gewordenen keltischen und germa-

nischen Stämme wie Schnee vor der Sonne hinschmelzen sehen,

so dass wir zwar viele Namen, aber wenig greifbare Völker

kennen; wie rasch mögen in ungeschützten Lagen die Völker

und Völkchen sich geändert haben, die im Dunkel der Vor-

geschichte sind?

Wir haben schon einmal das Ycrhältniss der Arier zur

Bronze and zum Eisen, den grossen, wichtigen Metallen der vor-

geschichtlichen Zeit gestreift. Die Arier sollen ein Bronzevolk

sein. Europäische Arier sollten die Bronze und die Kenntniss

ihrer Herstellung und Bearbeitung aus Asien nach Europa ge-

bracht haben. Aus örtlicher Entfaltung aus dem gemeinsamen

Schatze der ursprünglichen Kunst und Kenntniss seien am Mittel-

meer, in Mitteleuropa und in Nordeuropa durch drei arische

Hauptzweige drei Zentren der Bronzekultur ins Leben gerufen

worden. Also arische Herkunft der Bronze, Uebereinstimmung

der Begriffe Arier und Bronzevolk. So einfach liegen die Dinge

nicht.

Die Bronze ist als eine fertige Erfindung nach Europa ge-

kommen. „Das Bronzerezept war fertig, als es nach dem Norden

kam" (Virchow), gilt für ganz Europa. Wo mag aber diese

epochemachende Erfindung gemacht worden sein? Sie setzt Zinn

und Kupfer voraus. Zinn ist nun bei weitem nicht so verbreitet

wie Kupfer. Die Zinninseln 1

) dürften erst spät in den Kreis

der Bezugsquellen einbezogen worden sein. Auch die für die

heutige Zinnproduktion wichtigsten Vorkommen in Hinterindien

und auf australasiatischen Inseln sind nicht zu den ältesten

Quellen des Zinnes zu rechnen. Iran (Paropamisus) und die

Kaukasusländer dürften dagegen schon in den ersten Zeiten der

Bronze das schöne weissblaue Metall geliefert haben. Für die

Griechen lag der Ausgang der Bronze im Kaukasus. Prähistorische

Zinnwüschen scheinen sogar auch im Erzgebirge und Fichtelgebirge

zu liegen, und es ist für ihre rasche Erschöpfung die Ausbeutung

i) Der Bezug des Zinnes von den Kassiteriden und besonders der

Seehandel der PhöDicier mit diesen Inseln ist weit überschätzt werden.

Für die Kulturgeschichte der Menschheit sind andere Zinnvorkommen,
näher den Ursprungsländern der Bronze, sicherlich wichtiger gewesen.

Vgl. auch S. Kkinach, In nouveau texte sur l'origine du commerce
de l'etain, L'Änthropologic 1899 Bd. X, S. 397.
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in vorgeschichtlicher Zeit verantwortlich gemacht worden. Von

den Kulturländern des Ostens hat China die Bronze erst spät

kennen gelernt. Die Chinesen nahen eine Ueberlieferung, wonach

die Bronzeraischung im letzten vorchristlichen Jahrtausend auf-

gekommen wäre, nachdem die Alttibeter schon Eisen kannten.

Da Aegypten in so vielen Beziehungen von Babylouien abhängig

gewesen zu sein scheint, mag es auch die Bronze von dort er-

halten haben. Nur Kupfer lieferten ihm die Bergwerke auf der

Sinaihalbinsel, um deren Besitz die Pharaonen Kämpfe nicht ge-

scheut haben. Doch müssen sie auch ergiebigere Quellen gehabt

haben. Die Vermuthung, dass sie das Kupfer des Bahr el Ghasal-

gebietes im Handel bezogen hätten, ist nicht zu stützen.

Der Kulturbereich Babyloniens und Assyriens uuiiasst im

Norden wichtige Erzgebiete. Keilinschriften am Goktschaisee

kommen in wenigen Meilen Entfernung von transkaukasischen

altarmenischen Gräberfeldern vor, in denen man den Uebcrgang

der eigenthümlichen kaukasischen Bronzen zum assyrischen Stil

erkennt. Kaukasus und Kleinasien bis zum Westrand von Iran

sind überhaupt das grosse Gebiet der Erzindustrie des Alterthums.

In Babylonien und Assyrien finden wir auch in vorgeschichtlicher

Zeit eine Höhe der Metallkultur wie sonst nirgends. Hier

kannte man alle Metalle der sogenannten Eisenzeit und ver-

wandte im Kaukasus, wie auch in Babylonien, Metalle, die

sonst nicht beachtet worden sind: Antimon wurde zu Schmuck

und Gefässen verarbeitet. Aber dio Bronze hob sich für den

praktischen Gebrauch und zum Schmuck über alle empor und

fand durch den Handel ihren Weg bis weit in den Norden, als

im Südosten das Eisen längst seine Vorherrschaft begonnen hatte.

Li den ältesten Gräbern Babyloniens finden wir Stein neben

Bronze. Das Eisen dringt langsam ein, bleibt aber als Schmuck-

metall neben der Bronze untergeordnet.

Das höhere Alter der Kultur im mesopotaraischeu Becken

erstreckt sich also auch auf die Bronze, die von hier ihren Weg
nach allen Seiten hin machen konnte. Indem sie nach Nordosten

sich ausbreitete, gewann sie in dem kupferreichen Altai ein neues

unerschöpfliches Bezugsgebiet, in dessen Nühe möglicherweise

auch Zinn gewonnen wurde. Tomaschek, der rossezüchtende

Arier im Nordosten Mesopotamiens weiden lüsst, schreibt arischen

Skythen den alten Bergbau in Altai und die kupfer-, gold- und

bronzereichen tschudischen Gräbern zu. So würde also die Bronze
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sowohl aus südlichen wie aus östlichen Quellen nach Europa ge-

kommen sein. Der gemeinsame Ursprung dieser grossen Industrie

lag aber vielleicht ursprünglich weder in Assyrien, noch in

Armenien, noch im Kaukasus, sondern weiter östlich, von wo

die vorbabylonische sumerische Kultur an den Euphrat herab-

gestiegen sein mag.

Es ist ein Kern von Wahrheit in der Verlegung der künst-

lichen Erz-, Eisen- und Stahlarbeit in den Kaukasus, wo die

Mesech der Bibel wohnen, die Erz nach Tyrus bringen, und die

Chalyben, die Erzbildner der griechischen Ueberlieferung. Heute

wissen wir durch die kaukasischen Gräberfunde von Koban,

Foskan u. a., dass im Kaukasus eine eigentümliche Eisenkultur

sich entwickelt hat, die nichts mit der entsprechenden Ent-

wickelungsstufe gemein hat, die bei Hallstatt, Watsch, Este

ihre Zeugnisse gelassen hat. Es sind in Europa und am Kau-

kasus Entwicklungen der Eisenkultur aus der Bronzekultur

heraus. Die kaukasischen Bronzesachen verhalten sich aber ähn-

lich zu den assyrischen wie die mykenischen zu den ägyptischen.

Auch in Koban tinden wir Achat und Karneol, Glas und in den

zahlreichen Bronzesachen die Anzeichen einer viel höheren künst-

lerischen Leistung als in Mittel- oder Nordeuropa. Dolche und

Schwerter sind sogar dieselben, die wir auf assyrischen Denk-

mälern dargestellt finden. In den skythischen Gräbern Südruss-

lands treten dieselben assyrischen Wirkungen uns entgegen.

Liegt nun auch hier die Grenze einer neueren selbständigen

europäischen Eisenindustrie, so wollen wir uns doch erinnern,

dass im Donauland ächte Eisenvölker wohnten, deren Gebiete

sich mit den Ausläufern der kaukasischen Schmiede berührten.

Die Gothen nennt man ein „Haupteisenvolk". Als Eisenschmiede

waren die illyrischen Noriker und später die Quaden berühmt.

Die von Nordosten nach Italien herabgestiegenen Italiker standen

den Ligurern durch den Besitz des Eisens voran, und für die

Griechen scheint die Ausrüstung mit Eisen bei ihrem ersten Auf-

treten eine Üeberlegenheit gegenüber den Bronzevölkern der

Mykenischen Stufe gebildet zu haben. Das merkwürdige Auf-

treten der vollen Eisenzeit in Mitteleuropa, wobei das Eisen

plötzlich in allen Formen erscheint, gewährt das Bild eines indu-

striellen Aufschwunges auf Grund gesteigerter einheimischer Ge-

winnung, die Muster und Werkleute aus einem blühenden Eisen-

gebiete in nicht allzu grosser Entfernung bezogen haben musste.
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Zusammenfassung. Bei dem Versuch, den Ursprung der

europäischen Völker geographisch, also auf seinem Bodvti zu ver-

stehen, fanden wir uns zuerst einem älteren Europa gegen-

über, das seinen Völkern oder Völkchen einen Boden von

anderer Lage, Gestalt und Grösse bot als das heutige. Von

Norden her durch mehrfach sich wiederholende Vereisungen,

von Nordosten und Südosten her durch grosse Meeresaus-

breitungen zusammengedrängt, ist das quartäre Europa kleiner

als das heutige. Aber für das, was es im Norden und Osten

verloren hatte, fand es Ersatz im Süden, wo im östlichen

Mittelmeer Land war, was heute vom Meere bedeckt ist, so

dass die Verbindungen mit Westasien und Nordafrika reich-

licher waren als heute. Und ebenso dürfen wir annehmen, dass,

was Mitteleuropa an Bewohnbarkeit durch kälteres Klima ein-

gebüsst hatte, Südeuropa, Westasien und Nordafrika durch feuch-

teres Klima gewannen. Das eisfreie Mittel- und Osteuropa waren

dünn bewohnte rauhe Länder von subarktischem Typus, als Süd-

europa mit Westasien und Nordafrika eine dichtere Bevölkerung

theilte, dort wohnten Jäger, hier entwickelten sich Ackerbau

und Viehzucht. Mittel- und Südeuropa waren durch die starke

Vergletscherung der Gebirge, durch Seen, Ströme und Sümpfe

und durch stärkere Klimagegensätze weiter getrennt als heute.

Als das Klima milder und trockener wurde, das Eis zurückging

und die Wasserfläche einschrumpfte, gewannen die Mitteleuropäer

nicht bloss Land im Norden, sondern es öffneten sich die Land-

verbindungen mit Nordasien und auf dem neuen weiten Boden wuchs

unter der Gunst eines Klimas, das milder war als heute, die blonde,

hochgewachsene Kolonial-Varietät der weissen Rasse auf. Eine

helle Abschattierung der längst in den südlicheren Theilen von

Afrika und Asien heimischen dunkeln Völker hatte sich schon

früher über Südeuropa, Nordafrika und Westasien ausgebreitet.

Aus dem Zusammenfluss beider und aus der späteren Dazwischen-

schiebung einer dritten nach dem Anschlüsse Asiens aus Nord-

und Innerasien besonders nach Ost- und Mitteleuropa eingedrungenen,

der mongolischen Rasse, sind die Unterrassen entstanden, die wir

seit der neolithischen Zeit nebeneinander in den verschiedensten

Theilen von Europa wohnen sehen. Wir nehmen also an, dass

der jungfräuliche Boden und der weite Raum, die zum Gedeihen

einer neuen Rasse nöthig sind, sich in dem einst vereisten Nord-

und Mitteleuropa und in dem gleichzeitig zuerst von Menschen
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bewohnteu Steppengebiet Südosteuropas und Nordwestasiens ge-

funden haben. Es ist die grössere Hälfte unseres Erdtheils und

mindestens der zehnfache Kaum Deutschlands. In diese neue

Rasse sind Abkömmlinge der europäischen Diluvialmenschcn und

später auch Einwanderer aus dem Osten mit eingegangen.

Während von Süden her dunkle Elemente in die weisse

Rasse eingesickert sind, sie gebräunt und ihr die mulattenhaften

Züge aufgeprägt haben, die uns besonders an Semiten und Ha-

miten autfallen, so dass eine scharfe Grenze selbst zwischen Süd-

europäern uud Nordafrikanern hinsichtlich der Schädelform, Haut-

und Haarfarbe und Körpergrösse nicht gezogen werden kann, hat

sich im Norden eine hellere, blonde und hochgewachsene Rasse

erhalten, die fremde mongolische Elemente von Osten her em-

pfangen hat, aber in viel geringerem Maasse, und von ihren

eigenen Merkmalen besonders die blonde Haarfarbe an mongo-

lische Nachbarn abgegeben hat. Je weiter wir nach Norden

gehen, um so stärker überwiegt diese Rasse, die allerdings nir-

gends mehr rein erhalten ist, aber in wohl erkennbarem Zu-

sammenhang noch heute in den Ländern sitzt, die um die Nordsee

und Ostsee gelegen sind, sowie auf den britischen Inseln. Nur

einige von ihren Merkmalen, wie Dolichocephalie und hoher Wuchs,

scheinen auch im nördlichen Asien noch nachgewiesen werden

zu können. Diese Beschränktheit ihrer Wohnsitze weist darauf

hin, dass die blonde Unterrasse fern von allen Möglichkeiten

neger- und mongolenhafter Beimischungen entstanden ist. Sie

macht den Eindruck einer insular abgeschlossenen Bildung. Man
kann sie als die extremste Ausbildung der weissen Rassen be-

trachten. Dieser eigenartigste aller Zweige der weissen Rasse

kann auch nicht in einem Gebiete entstanden sein, wo er sich

mit anderen Varietäten der weissen Rasse berührte. Er setzt

eine Entwickclung in fast insularer Abgesondertheit voraus, wie

sie eben das quartäre Nord- und Mitteleuropa zu bieten ver-

. mochte, in dem auch noch nach der Eiszeit durch Hebungen und

Senkungen Länder gelöst und verbunden worden sind. Schon

das geschichtliche Hervortreten der blonden Rasse findet im

Norden und in der Mitte Europas und im westlichen Russland

statt, wo die geschichtliehen Ausgangsgebiete der Kelten, Ger-

manen und Slawen liegen.

Mit dieser Rassenentwiekelung, die tief in eine viele Jahr-

zehutausende hinter uns liegende geologische Vergangenheit hiueiu-
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greift, kann die Ausbreitung der arischen Sprachen in Europa

und Asien nur insofern in Verbindung gebracht werden, als diese

Sprachen, als sie sich entwickelten, die Rassen vorfanden, die

im quartären Europa sich festgesetzt hatten. Aus ihnen bildeten

sie eine neue Völkerverwandtschaft durch die uralten Prozesse

des Verkehres, der Eroberung, der Kolonisation, der Verschmel-

zung und auch der Ausrottung. Dabei blieben alte Rassenunter-

schiede im Süden und Norden erhalten, die sich in Ost- und

Mitteleuropa durch wechselseitige Durchdringung unter Hinzu-

kunft von Einwanderern aus Vorderasien über Südosteuropa aus-

glichen. Von einer „arischen Rasse" kann also nicht gesprochen

werden. Dieselben Einwanderer waren die Träger der Kultur,

die sich seit der neolithischen Zeit über Europa ausbreitete und

in immer breiteren, nicht mehr unterbrochenen Strömen durch

die Bronze- und Eisenzeit ergiesst. In dieser grossen aus dem

Südosten stammenden Bewegung ist das Erscheinen der arischen

Völker ein späterer Abschnitt und die Arier sind nicht ihre

ersten Träger.

Wo immer nun arische Völker in das Licht der Geschichte

treten, kommen sie aus dem Dunkel der Geschichtslosigkeit her-

vor. Das setzt voraus, dass sie so ferne von dem Schauplatz

der alten Geschichte lebten, dass sie nicht an ihn heranreichten.

Auch kulturlich mussten sie vor dem Einfluss der alten Kultur-

völker Ost- und Vorderasiens geschützt sein, was wieder nur die

Lage vermochte; nur die Lage konnte sie bewahren, in den ver-

möge einer höheren Kultur in übermächtiger Zahl auftretenden

Ost- und Vorderasiaten aufzugehen. Und doch müssen sie er-

reichbar gewesen sein dem Verkehr und den Wanderungen, die

langsam die Elemente einer höheren Kultur über Europa aus-

breiteten und mit der Zeit auch Arier zu ihren Trägern machteu.

Das alles weist nun nördlich von den grossen Mittelpunkten der

westasiatischen Kultur.

Die Meder sassen schon im Beginn des i. vorchristlichen

Jahrtausends in den Steppen nördlich von dem Grenzgebirge der

Euphrat-Tigris-Landschaften, wo sie Völker unterworfen hatten,

die unter dem Einfluss der altbabylonischen Kultur gestanden

hatten. Sie haben diesen Einfluss selbst erfahren und sind wohl

durch ihn zu festeren und grösseren Staatenbildungen veranlasst

worden, den ersten, die wir auf Arier zurückführen können. In Klein-

asien treten die Arier im 8. Jahrhundert auf. Zuerst erscheinen
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die Phrygcr, die über das Meer aus Thracien gekommen sein

müssen, von GriechenTand her finden im gleichen Jahrhundert

Festsetzungen auf den Inseln statt, und von Armenien aus über-

fluten die gleichfalls arischen Kimmerier Kleinasien und hinter-

lassen diesem Lande und Armenien eine arische Bevölkerung.

Die Geschichte der Mittelmeerländer zeigt uns in den arischen

Zuwanderungen eine in der Hauptsache inner- und mitteleuropä-

ische Bewegung, von der nur die Ausläufer nach Südeuropa ge-

langen. Ihr Ausgangsgebiet muss den beiden südosteuropäischen

Halbinseln näher gelegen sein als der südwesteuropäischen; sie

haben am frühesten Griechenland und dazu einen grossen Theil

der Balkanhalbinsel erfüllt, dann haben sie auf der Apenninen-

halbinsel die Ligurer und Etrusker aufgesogen, aber in der ibe-

rischen Halbinsel ist es ihnen nicht gelungen, vollkommen durch-

zudringen, dort blieb der einzige Rest vorarischer Südeuropäer

bis heute erhalten. Auf der Balkanhalbinsel und in Italien tritt

das Eisen mit seinen charakteristischen Begleitern so früh mit

übereinstimmenden Merkmalen auf, dass an eine Ausstrahlung

aus einem nicht ferne gelegenen gemeinsamen Gebiete gedacht

werden muss: also wieder ein Hinweis auf Mitteleuropa, wohin

endlich auch die Ursprünge der Kelten weisen. Aber dieses

Mitteleuropa ist von den Ländern nordöstlich der Weichsel scharf

getrennt. Gerade die Sümpfe zwischen Weichsel, Dnjepr und

Düna, in denen eine phantastische Hypothese den Ursprung der

„arischen Rasse" suchte, bezeichnen die Grenze, über die die

grossen Völkerbewegungen und Kulturströmungen aus Südost-

europa und Vorderasien ost- und nordwärts nicht hinaus-

gegangen sind.

Es ist also an einen unmittelbaren Zusammenhang mit Nord-

osteuropa und den dahinter liegenden Theilen Asiens nicht zu

denken. Zugleich ist auch Südwesteuropa, als später erreichtes

Ziel arischer Wanderungen, aus dem Kerngebiet arischer Völker

auszuschliessen. Dies alles weist uns auf den zusammenhängenden

Llinderraum hin, der vom 35
0

n. B. an südost-nordwestlich bis

gegen den Polarkreis zieht, von der Abdachung zum Persischen

Meerbusen bis zur Ostsee. Er umfasst den nördlichen Theil des

Zweistromlandes, Armenien und den Kaukasus, Kleinasien und

ist durch das Schwarze Meer, die nördliche Balkanhalbinsel, die

Dontau und den Dnjestr mit Innereuropa, durch die Ostsee mit

Nordeuropa verbunden. Das einst in den arischen Ursprungsfragen
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in den Vordergrund gestellte Indien liegt rassenhaft und kultur-

lich abgesondert wie eine Insel hinter diesem Gebiete. Die in-

dischen Bronzen stehen den alteuropäisch-westasiatischen viel

ferner als die ostasiatischen, die uralte indische Eisenindustrie

ist ebenfalls eigentümlich und auch für den Anthropologen ist

Indien ein Aussenposten. Weder im Schädel noch in sonstigen

Rassenmerkmaleu stehen die Träger indischer und europäischer

Ariersprachen einander besonders nahe.

Druckfrrtig erklürt 11. V 1900 ]
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0EFFENTL1CIIE GESAMMTSITZUNfx BEIDER CLASSEN
AM 23. APRIL 1900.

Herr Lamprecot fll »erreicht die bisher erschienenen Schriften der Kgl.

Sächsischen Commission für Geschichte.

Herr Böhti.ixok hatte eine Abhandlung „Die fünf Elemente der Inder

und Griechen' 1

,

Herr IIonciieh eine Abhandlung „Ephialtes, eine jiathologisch -mytho-

logische Untersuchung über die Alpträume und Alpdämonen des

klassischen Altertums" (erscheint in den „Abhandlungen") ein-

geschickt.

Otto Böhtlingk: Die fünf Elemente der Inder und Griechen.

Seit CoLKMtooKE sind wir gewohnt die fünf Elemente der

Inder ^T^TTT, TT*J, ^TTO (*Rr) und ijfWfr

l^jf*0 mit afthjp, taip, ju-o, Cdcüp und y»J nicht nur zu ver-

gleicheu, sondern auch zu identitieiren. Es wird sich dieses

Letztere, wie ich hotie, als Irrthum erweisen lassen.

Das Proton Pseudos war, dass Colkijiiookk, von den Griechen

ausgehend, "^1 1 1[ durch ether, ethereal (häufiger ettnrial) fluid

oder dement wiedergab. Dass unter ^TT^iTII in den Brähmana,

wo das Wort zuerst auftritt, im Epos und im spätem Sanskrit

der Luftraum, der Tummelplatz der Vögel und Jnseeten, gemeint

ist, hat Niemand jemals bezweifelt. In den Upanishaden und

bei den Philosophen, bei denen es das feinste Element bezeichnet,

das Wort anders zu fassen, besteht kein Grund, wie ich in diesen

Berichten ( }3, 80. 48, 1 56 fg. ) gezeigt habe. Wenn ich in meinen

l'ebersetzungen mich der Worte leerer Raum, Leere statt Luft-

raum bediente, so wollte ich damit nur sagen, dass der Inder

das, was wir Luftraum nennen, sich als ganz leeren Kaum
dachte, da ihm die unbewegte Luft, für die wir kein Wort im

Sanskrit Huden, aller Wahrscheinlichkeit nach als solche gar nicht

bekannt war. Die älteste Definition vom Element haben

wir vielleicht in der Garbhopanishad. Hier heisst es: T^8Ffa"t"

Pbtl hist (.'Umo ii»oo 1

1
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fl<^i<«iij*l
N
und "*u«niii*q<*i3(H^i'*}. Deussen in Sechzig Upa-

nishads des Veda, S. 606 fg. übersetzt: „Was das Hohle ist, das

ist der Aether" und „der Aether dient zur Raumgewährung". Jeder

Unbefangene wird wohl merken, dass es sieh hier nicht um den

nebelhaften Aether handelt, sondern um den Luftraum, d. i. den

unbesetzten, leeren Raum.

ist nach indischer Anschauung der Vermittler des

Schalls. In Wirklichkeit ist dieses, wie wir Alle wissen, die

Luft; da aber der Inder wohl den Wind 1

), aber nicht die Luft

kennt, so setzt er statt dieser den Raum, der stets von ihr und

zwar nur von ihr erfüllt ist. Ein Synonym von ^1 auch

in der Bedeutung als Element, ist ursprünglich Loch, und

dieses bezeichnet bei den Mathematikern die Null. Dieses ist

ein neuer Beleg für die Bedeutung leerer Raum. Colebrooke

hat die indische Erklärung von "^l <*l^l als Leere gekannt, sie

aber für unstatthaft erklärt. In den Miscellaneous Essays 1,

S. 373 sagt er: „The etherial element (ucäsa), which is deemed

a most subtil fluid, oecupying all Space and confounded with

vacancy".

Die Meinimg, dass ^T^mT uVr Aether sei, verleitete Leopold

von Schroeder zu der sinnreichen, aber etwas gewagten Ver-

muthung, dass in 6 rüg oyaigag 6kxct$ ni^ntov im Philolaus-

Fragment bei Stobaeus (s. die Ausgabe von Wachsmlth I, S. 18)

das unverständliche öXxdg das dem Sanskrit entlehnte und ent-

stellt« W¥nf wäre und das fünfte Element des Pythagoras

bezeichnete. Dieses versucht Richard Garbe in der Wiener Zeit-

schrift für die Kunde des Morgenlandes, Bd. XIII, S. 303 fgg.

auf die Weise zu stützen, dass er annimmt, der Grieche habe

bei der Uebernahme des Wortes seinen Artikel 6 vorgesetzt

Das unverständliche und ungriechische Wort HOAKAZ sei im

Laufe der Zeit durch Verlesen oder Verschreiben zu HOAKAZ
geworden, was, wenn auch nicht verständlich, doch ein griechisches

Wort sei. In der eben erwähnten Zeitschrift, Bd. XIV, S. 45

1) Wenn das unzweideutige TPJ als Element bisweilen, auch

schon von Colebrooke, durch Luit, air wiedergegeben wird, so ge-

schieht dieses offenbar, um ^T3f mit «»](» in eine vollständige Con-

gruenz zu bringen, wodurch auch die Gleichung <*U| = a/#i}<>

bestechender wird.
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entscheide ich mich für die auch schon von Andern vorgeschlagene,

aber nicht gehörig verwerthete Aenderung oAxoc für okxdg und

ziehe sodann den Schluss, dass 6 rag ocpaloug oAxöc nicht der

Name des fünften Elements bei Pythagoras sei, sondern die

Function dieses Elements bezeichne. Ich übersetze: „das fünfte

(Element) ist das, was die Weltkugel in Bewegung setzt".

Dieses von Pythagoras nicht benannte, von ihm wohl zu-

nächst nur postulirte fünfte Element 1

) ist der ausserweltliche,

göttliche (dsiog) aiih)Q Piatos und Aristoteles', der nach ihrer

Meinung seinen Namen von seiner ewigen Bewegung (cal «fofv),

die er den Himmelskörpern mittheilt, erhalten hat.
2

)

Es crgiebt sich demnach, dass Inder und Griechen nur drei

Elemente mit einander gemein haben: Feuer, Wasser und Erde.

Im ur\Q der Griechen sind zwei Elemente der Inder enthalten:

TRI und "*U<*n*|, nach unserer Anschauung und Ausdrucks-

weise: Wind und Luft, Dem übersinnlichen «töi/p hat der Inder

nichts Entsprechendes gegenüberzustellen.

Ich bedauere es, dass ein Colebuooke, dem wir so Vieles

zu verdanken haben, mit seinem Aether eine so grosse Verwirrung

angerichtet hat, bilde mir aber nicht ein, dass die Sache mit

diesem Artikel für immer abgethan sei. Liebgewonnene und

wohlklingende Namen lässt man nicht gern fahren. Nicht die

(Jans und auch nicht der edle Schwan haben den Flamingo 3
)

ganz verdrängen können, obgleich dieser weder blendend weiss

ist, noch zum Brüten in die Ferne zieht, was doch der Inder

vom ^? berichtet. Und so wird wohl auch Aether noch einige

Zeit als fünftes Element der Inder fortleben. Hat doch ein so

scharfsinniger Kopf wie der verstorbene Whitney in meinen

Uebersetzungeu von Upanishaden am Worte Leere Anstoss ge-

nommen und dem hergebrachten, nichtssagenden Aether den

Vorzug gegeben.

1) Hieraus erklärt sich wohl, dass bisweilen dem Pythagoras die

Kenntniss von nur vier Elementen zugeschrieben wird; vgl. Zellkk,

Die Philosophie der Griechen I, i
6

, S. 407, Anm. 1 am Ende.

2) Zkllkr a. a. 0. II, 2*, S. 332.

3) Dieser spukt auch in meiner Uebersetzung des Mrk'k'hakatika.

Wer mag mein Verführer gewesen sein? In meiner Uebersetzung des

Kävjädarya habe ich das Versehen wieder gut zu macheu gesucht.

Hier erscheint gleich am Anfange als Schwanenw eibchen.

Druckfertig erklärt *8 IV 19001 H*
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Karl Lamprecht: Die Königlich Sächsische Commission für

GeschicJite.

Im Auftrage der Königl. Commission für Geschichte habe

ich als deren geschäftsführendes Mitglied die Ehre, die bisher

erschienenen Schriften der Commission der Königl. Gesellschaft

der Wissenschaften vorzulegen. Indem die Commission sich ge-

stattet, ihre Schriften in je einem Exemplare der Gesellschaft der

Wissenschaften gescheukweise zu überreichen, thut sie das in

dem Gefühl einer gleichsam moralischen Verpflichtung gegenüber

der Gesellschaft. Gewiss macht es der besondere Charakter der

Commission, ihr Verhiiltniss zur Landesregierung und zur Ver-

waltung des Hauptstaatsarchivs in Dresden, wie auch ihre eigen-

artige Thätigkeit innerhalb des Landes ganz unmöglich, ihr irgend

ein festes Verhältnis* zur Gesellschaft der Wissenschaften zu

geben. Andrerseits aber herrscht, wie ich glaube, innerhalb des

Kreises der Mitglieder der Commission, die ja zum nicht geringen

Theil auch zugleich Mitglieder dieser Gesellschaft sind, mehrfach

die Anschauung, dass die Commission doch gleichsam eine jüngere

Fortbildung der Gesellschaft für bestimmte Zwecke sei, und dass

sie jedenfalls Anlass habe, gegenüber dem älteren verwandten

Institut ihrer Verehrung durch Ueberreichung ihrer Schriften

Ausdruck zu geben.

Die Gelegenheit hierzu scheint jetzt nach beinah fünfjähriger

Thätigkeit der Commission gekommen. Zwar ist die Zahl der

im Laufe dieser fünf Jahre ans Licht getretenen Commissions-

schriften verhältnissmässig noch gering. Es sind zunächst zwei

Publicationen erschienen, welche den beiden, wenn auch nicht

von Geburt sächsischen, so doch in Sachsen vornehmlich thätigen

Malern Graff und Ckanacii gewidmet sind. Es sind ferner

zwei Bände ausgegeben worden, welche durch Veröffentlichung der

Berichte des Hans von i»kk Planitz an den Kurfürsten Friedrich

den Weisen und eines ersten Theils der politischen Correspondenz
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des Kurfürsten Moritz von Sachsen immerhin recht wichtige Bei-

träge zur deutschen Reformationsgeschichtc darbieten. Und es

sind endlich von dem auf Sachsen treffenden Antheil der grossen

Grundkarte für Deutschland eine gewisse Anzahl Sectionen er-

schienen. Indess wer mit den Schwierigkeiten bekannt ist, die

die Einrichtung eines Publicationsinstituts Jahre hindurch macht,

der wird, so hoffe ich, der Reihenfolge der bisher erschienenen

Publicationen wie dem hinter ihnen stehenden Programm weiterer

Veröffentlichungen doch die Vermuthung entnehmen dürfen, dass

das nächste Jahrfünft der Commissionsschriften reicher ausfallen

werde als das erste.

Die Königl. Sächs. Commission ftir Geschichte ist einer der

letzten Auslaufer der Bewegung, welche auf deutschem Boden

etwa seit Beginn der achtziger Jahre eine grosse Anzahl von

landesgeschichtlichen Publicationsinstituten hat erstehen sehen.

Diese Bewegung begann im Wesentlichen im Westen, am Ober-

und Niederrhein, wo dort die Badische Historische Commission,

hier die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde entstanden,

auf einem Boden, der weniger reich ist an politischen, ihrer Be-

deutung nach bis in die Gegenwart hinein reichenden Ereignissen,

als in einer ungemein lebendigen und alten Entfaltung der Cultur.

Dieser Anfang ist nicht zufällig. Gegenüber den älteren Publi-

cationsunternehmungen , wie sie vornehmlich von den Academien

ausgingen und zunächst die politische Geschichte in's Auge fassten,

sind die landesgeschichtlichen Publicationsinstitute ein Ausdruck

der seit den siebziger Jahren immer mehr anschwellenden cultur-

geschichtlichen Strömung. Nicht die politische Geschichte inter-

essiert sie so sehr, obwohl sie auch diese als Landesgeschichte

keineswegs ausschliessen, als vielmehr die Entwicklung der

heimischen Zustünde. Und in dieser Richtung fanden sie nun

von vornherein ganz die Hilfe und Sympathie der allgemeinen

culturgeschichtlichen Bewegung. Denn für diese stellte sich bald

die Unmöglichkeit heraus, eine gewisse Anzahl culturgeschicht-

licher Erscheinungen sofort für das Ganze des nationalen Bodens

zu bearbeiten. Das Material auf diesem Gebiete ist ja geradezu

ungeheuerlich gross. Und so galt es zu theilen. Hier nun eben

war der Punkt, in dem sich landesgeschichtliche und cultur-

geschichtliche Bewegung trafen.

In Sachsen hat es verhältnissmässig lange gedauert, ehe eine

historische Commission in's Leben trat. Hauptgrund hierfür war,
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dass man die Geschichte des Landes wesentlich von der politi-

schen Seite anzusehen gewohnt war und dass man gerade von

dieser Seite her mehr, als es die Wirklichkeit der Thatsachen

irgendwie erfordert, von einer eingehenderen Bearbeitung der Ge-

schichte des Landes absehen zu müssen glaubte. Die nähere

Fühlungnahme mit einer Anzahl wichtiger Persönlichkeiten des

Landes zeigte, dass auf diesem Gebiete der historischen Be-

trachtung ein edles Heimathsgefühl durch frühere Forschungen

von parteiischem kleindeutschem Standpunkte aus vielfach miss-

leitet worden war und daher derjenigen richtigen historischen

Fundamentirung entbehrte, von der getragen es allein als sichere

Grundlage eines grossen und selbstbewussten National gefuhls er-

scheinen kann. Es trat hier eine Seite der landesge3cbichtlichen

Bewegung zu Tage, die auch in andern Landern des deutschen

Bodens nicht ohne Interesse war und ist. Schon in den siebziger

Jahren hatten einsichtige Politiker, namentlich auch solche der

relativ am meisten unitarischen nationalliberalen Partei erkannt,

dass für die Ausbildung eines wohl begründeten und intensiven

grossen Nationcilgefühls im Reiche die Wiederbelebung des engeren

Heimathgefuhls aus genauer Kenntniss der historischen Entwick-

lung heraus nothwendig sei. Von diesen Motiven ist z. B.

wenigstens zum Theil diejenige Stimmung herzuleiten, aus der

am Rhein die Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde hervor-

gegangen ist.

Naturgemäss ergab sich bei einer solchen Auffassung da,

wo sie am organischsten und deutlichsten hervortrat, für die Ent-

wicklung der landesgeschichtlichen Studien eine combinirte Thätig-

keit zwischen Landes- bezw. Provincialregierung, wissenschaft-

lichen Kräften und politisch und social einflussreichen Kreisen

der betreffenden Heimath. Und es darf wohl ausgesprochen

werden, dass die landesgeschichtliche Forschung nur da voll-

kommen fest entwickelt erscheint, wo diese drei Kräfte harmo-

nisch zusammenwirken. Es ist das z. B. eben in der Rhein-

provinz der Fall, wo eine von der Universität Bonn ausgehende

Initiative auf weites Entgegenkommen der höheren politisch-

socialen Kreise der Provinz traf, die dann ihrerseits in freiwilliger

Hilfeleistung den wissenschaftlichen Kräften die für ihre Zwecke

nothwendigen Mittel zur Verfügung stellten, bis sich schliesslich

auch die Provinz mit nicht unbedeutenden Geldbewilligungen be-

theiligte und damit die spontane Bewegung zum Theil auch von
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der gesetzliehen Vertretung des Landes im Provinciallandtag mit

getragen zu werden begann.

Hier in Sachsen war kein Zweifel, dass für die erfolgreiche

Entfaltung einer grosseren landesgeschichtlichen Bewegung zu-

nächst vor allein die Regierung des Landes gewonnen werden

müsse. Und da ist es besonders der entschiedenen alle Hinder-

nisse besiegenden Initiative des jetzigen Cultusministers, Dr.

v. Skydewitz zu danken, dass der von der Universität wie

dem Hauptstaatsarchiv aus gezeigten Bereitwilligkeit die ent-

sprechenden Mittel durch Bewilligung des Landtags zur Ver-

fügung gestellt werden. Die Comniission erschien als äusserlich

begründet in dem Augenblick, da eine königl. Verordnung sie

mit einer Ausstattung von ioooo Mk. jährlich ins Leben rief.

Aber freilich die innere Lebenskraft der Comniission war damit

noch nicht zur Genüge gesichert. Die Commission hätte als

solche ja gewiss von Jahr zu Jahr Schriften veröffentlichen können,

und sie würde damit selbst bei kurzsichtiger Auffassung ihrer

Zwecke der Wissenschaft einigerrnaassen Genüge gethan haben.

Aber selbst das eben nur einigerrnaassen. Eine dauernde Garantie

aber selbst für ihre rein wissenschaftliche Bedeutung konnte die

Commission doch erst dadurch erhalten, dass sie als ein aus dem

lebendigsten Heimathsgefühl des Landes hervorwachsendes, als

ein organisches Product der Heimathsliebe zu wirken befähigt

ward. Hierzu war es nöthig, nach der amtlichen und finanziellen

Entwicklung der Commission auch noch die Sympathien zunächst

wenigstens der führenden Schichten im Lande zu gewinnen. Die

Einrichtung, welche diese Sympathien wecken und vermitteln

sollte, wurde in einer Subscription auf die Schriften der Com-

mission gefunden. Diese Subscription, die zunächst nur für

Sachsen innerhalb der Landesgreuzen gelten sollte, freilich sich

jetzt schon darüber hinaus zu erweitern im Begriffe ist, stellt

.ledermann die Schriften der Commission etwa zum halben buch-

händlerischen Ladenpreise zur Verfügung unter der Voraussetzung,

dass er alle Publicationeu übernimmt und sich zur Zahlung einer

eventuellen («esammtsubscriptionssumme bis zu 50 Mk. auf das Jahr

verpflichtet, falls die Schriften der Commission einmal einen buch-

händlerischen Ladenpreis von etwa 100 Mk. für ein Jahr erreichen

Htilllen. Diese Subscription, die also den begüterten Schichten

« in Opfer bis zu ev. 50 Mk. jährlich zumuthet, hat im Verlauf

der bisher verflossenen Jahre der Commissionsthätigkeit ein nicht
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uninteressantes Schicksal gehabt. Entgegen unheilvollen Prophe-

zeiungen, die von allen, auch den bestunterrichteten Seiten an-

fangs kamen, hat sich allmählich die hohe Zahl von 230 Sub-

scribenten eingestellt. Diese Subscribenten setzen sich zusammen

aus königlichen Behörden (namentlich Amtshauptmannschaften),

aus Stadträthen, aus Bildungsinstituten und vor allem aus einer

verhältnissmässig sehr grossen Zahl von Privaten. Dabei hat

sich herausgestellt, dass die Privaten und Stadträthe bei weitem

die getreusten Subscribenten sind — von den Bildungsinstituten

versteht sich das von selbst — während die Landesbehörden und

besonders die unteren Schichten der Bureaukratie die Neigung

zeigen, aus der Subscription wieder auszutreten. Man könnte

hieraus die merkwürdige und auch aus vorwandten rheinischen

Indicien anscheinend abzuleitende Thatsache erschliessen wollen,

dass in den führenden Gesellschaftskreisen das Heimathsgefuhl

rascherer und edlerer Entfaltung fähig erscheint als in der

Bureaukratie.

Ist nun mit dem überraschenden Erfolge von 230 Subscri-

benten thatsftchlich die nöthige Fühlung mit dem Lande gewonnen?

Erst die Zukunft wird das lehren können. Der Geschäftsführung

der Coramission bleibt die Aufgabe, diesen Theil der Commissions-

geschäfte als einen zwar der schwierigsten, zugleich aber auch

vornehmsten zu pflegen. Im Uebrigen ist auch das finanzielle

Ergebniss der Subscription nicht zu übersehen. Neben die Jahres-

bewüligung von 10000 Mk. seitens des Landes treten bei stärkster

Anstrengung der Subscriptionsbedingungen mindestens noch einmal

10000 Mk. Die Subscription bedeutet also eine Verdoppelung

der Actionsfühigkeit. Kino solche Verdoppelung ist aber um so

wünschenswerther, als die von den Landständen bisher bewilligte

Summe sich sehr weit unter der Höhe derjenigen Summen hält,

welche Publicationsinstituten verwandten Charakters an andern

Stellen bewilligt worden sind.

Eine nicht unwichtige Folge der Heranziehung der Sym-

pathien des Landes ergiebt sich ferner auch für den wissenschaft-

lichen Betrieb der ( ommission. Stellt sich die Commission ihre

Aufgaben nicht rein vom grünen Tische aus, sondern angesichts

der Bedürfnisse des Landes, so wird sie viel von dem verlieren,

was sich etwa von abstruser Gelehrsamkeit und von ausserhalb des

Wesens wahrhaft geschichtlicher Betrachtung liegender Neigungen

in ihr einnisten könnte. Für Sachsen speciell hat die Subscription,
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wenn auch nicht unmittelbar bedingt, so doch theilweise zur Folge

gehabt, dass namentlich in den ersten Jahren, wo naturgemäss

Schriften, die der Franzose oeuvres de longue haieine nennen würde,

noch nicht oder nur schwer publicirt werden konnten, kunst-

geschichtliche Veröffentlichungen in den Vordergrund getreten sind.

Freilich ist in der reinen Veröffentlichung kunstgeschichtlicher

Denkmäler — und nur um solche Publicationen rein monumentalen

Charakters kann es sich für die Commission handeln, — in unserm

Lande auch noch besonders viel nachzuholen. Vor allem gilt

das für die Entwicklung der sächsisch-thüringischen Tafelmalerei

des ausgehenden Mittelalters, für die Durchbildung der Plastik

des 16— 18. Jahrhs. und auch für die Anfange des malerischen

Impressionismus am Ende des 18. Jahrhs., die gerade in Sachsen,

speciell in Dresden, von grosser Bedeutung waren. Die Commission

ist der ersten dieser Aufgaben in der Form nahe getreten, dass

sie zunächst beschlossen hat, von den Denkmälern der Tafelmalerei

des ausgehenden Mittelalters sowie von den mit ihnen in Ver-

bindung stehenden plastischen Werken, soweit wie nur möglich,

photographische Aufnahmen bewerkstelligen zu lassen. Diese

Aufnahmen, welche seit mehreren Jahren unter Anleitung eines

jungen Gelehrten durch eingeschulte Photographen an Ort und

Stelle gemacht werden, sollen dann zu einem sogen. Plattenarchiv

vereinigt werden, einer Sammlung, die es ermöglicht, jeden Augen-

blick von jedem wichtigeren Kunstwerk des Landes und seiner

Umgebung gute photographische Abzüge zu erhalten. Aus diesem

Plattenarchiv heraus soll dann, nachdem einige Vollständigkeit

erreicht ist, das Wichtigere in besonderen Publicationen veröffent-

licht werden. Einstweilen aber, ehe diese zeitraubenden und

Kosten verschlingenden Arbeiten zu Ende geführt sind, hat die

Commission, soweit sie vermochte, Ehrenrettungen an zwei der

wichtigsten Maler vollzogen, die in Sachsen vornehmlich gewirkt

haben, an Grapf und Ckakacii. Was den ersteren angeht, so be-

durfte es nur einer Zusammenstellung ausgewählter Portraits aus

seinem Werke von etwa 1 200 Tafeln, um den Nachweis zu er-

bringen, dass wir in ihm einen der wichtigsten Portraitisten der

2. Hälfte des vorigen Jahrhs. vor uns haben. Die Publication

hat auch den mit ihr beabsichtigten Zweck erreicht. Die Ein-

schätzung Grafp's ist eine viel höhere geworden, und in einer

nicht unbedeutenden Anzahl populärwissenschaftlicher Schriften

haben die in dem Grapf-Werk publicirten Portraits in verkleinerter
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Beproduction eine weite Verbreitung gefunden. Das Cbanach-Werk
ist eine der Consequenzen der Cranach-Ausstellung, welche unter

der arbeitsreichen Verantwortung des Dresdener Galleriedirectors

Geh. Rath Woermann im vorigen Jahre in Dresden stattgefunden

hat. Waren einmal so viele wichtigste Gemälde Cranachs in

einer Ausstellung innerhalb des Landes vereinigt, so konnte sich

die Commission der Pflicht kaum entziehen, diese aussergewöhn-

liche Gelegenheit zur Herstellung eines Werkes zu benutzen, das

jedenfalls zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört und über kurz

oder lang mit ungleich grösseren Kosten hätte geschaffen werden

müssen. Uebrigens enthält das Cranach-Werk keineswegs nur

Aufnahmen aus der Dresdener Ausstellung, sondern unter seinen

129 Tafeln befindet sich auch eine grosse Anzahl solcher, weiche

dem Plattenarchiv der Commission und damit grossentheils im

Lande verstreuten und nicht nach Dresden gelangten Altarbildern

entnommen sind. Im Uebrigen versteht es sich von selbst, dass

mit dieser Publication der Erforschung der sächsisch-thüringischen

Tafelmalerei des ausgehenden Mittelalters ein wesentlicher Vor-

schub geleistet worden ist. Im Ganzen aber lässt sich der all-

gemeinere wissenschaftliche Gewinn des Cranach -Werkes, soweit

er in unmittelbar nachweisbaren Folgen zu Tage treten kann, bis

jetzt noch nicht übersehen. Doch scheint so viel sicher, dass

einmal die Mannesperiode des Malers, die in der Publication be-

sonders gut bedacht ist, jetzt mehr in den Vordergrund treten

wird, und das ist eben jene Periode, welche es begreiflich er-

scheinen lässt, dass die Zeitgenossen Cranach unmittelbar neben

Dürer stellten. Ferner aber kann es als sicher gelten, dass die

Publication für die Lösung der sogen. Pseudo- Grunewald -Frage

von wesentlicher Bedeutung sein wird.

In den weiteren bisherigen Veröffentlichungen der Commission

erscheinen die Bände, welche der Reformation gewidmet sind, als

im Vordergrund stehend — sehr natürlich gerade bei der Be-

deutung der sächsischen Lande für die entscheidenden Zeiten der

Reformation. Es ist der Commission vergönnt gewesen, in dieser

Hinsicht zum ersten Mal die Berichte zu veröffentlichen, welche

der kurfürstl. sächs. Rath Hans v. der Planitz in den Jahren

1521—23 aus dem Reichsregiment in Nürnberg an Friedrich

den Weisen geschickt hat, Berichte, welche durch einen merk-

würdigen Zufall bisher, wenn auch keineswegs unbekannt, so

doch in ihrer Gesammtheit niemals überschaut und noch weniger
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veröffentlicht worden waren. Daneben ist dann in diesem Jahre

der erste Band der politischen Correspondenz des Kurrarsten Moritz

von Sachsen, der bis zum Ende des Jahres 1 543 geht, erschienen.

Es braucht bei der Bedeutung des Kurfürsten kaum hervor-

gehoben zu werden, von welcher Wichtigkeit diese Publication

für die Reformationsgeschichte ist, wenn auch ihr Herausgeber,

Prof. Brandenburg, die einschneidendsten Ergebnisse aus den in

ihr publicirten Documenten schon in seiner Biographie Moritzens

verarbeitet hat. Neben den Berichten Planitzens und der Corre-

spondenz Moritzens aber wird wohl noch im Verlauf dieses Jahres

der erste Band von Urkunden und Acten zur Geschichte des Her-

zogs Georg von Sachsen erscheinen. Damit wären dann drei

der wichtigsten landesgeschichtlichen Publieationen politischen

Charakters, welche Sachsen zur Reformationsgeschiehte beitragen

kann, wenigstens eingeleitet. Freilich darf gerade auf diesem

Gebiete die Commission ihre Ziele nicht zu niedrig stecken. Es

entspricht der Bedeutung der sächsischen Lande während des

1 6. Jahrhs. wie der heutigen mehr als rein sächsischen Bedeutung

der Universität Leipzig, deren Professoren als Mitglieder der

Commission vielfach thätig sind, dass die Commission wenigstens

an einigen Punkten nicht nur rein landesgeschichtlich wirke,

sondern darüber hinaus mindestens in die allgemeine deutsche Ge-

schichte, wenn nicht in das gesammte Gebiet der westeuropäischen

Geschichte überhaupt übergreife. Gewiss stehen die landes-

geschichtlichen Studien heute im Beginn einer Blüthe, die hoffent-

lich noch lange andauern wird, und zweifellos sind die Aufgaben,

die sich auch bei engerer Begrenzung ihrer Thittigkeit darbieten,

an sich bedeutend und werden es umsomehr, je mehr sie bei der

Verarbeitung verwandter Themata den Vergleich von Land zu

Land ermöglichen. Aber trotz alledem würde es verhängnissvoll

sein, darüber die grösseren und grössten historischen Aufgaben

zu vernachlässigen, denn ein landesgesehichtliches Publications-

institut, das über die engeren Grenzen seines Bereichs hinaus-

zusehen verlernte, würde bald der schlimmsten Wissenschaft lieben

Isolirung und einer verhängnissvollen Verkürzung des geschichtlichen

Horizonts überhaupt anheimfallen. Nun ist zwar durch die alle

zwei Jahre stattfindende Conferenz landesgeschichtlicher Publica-

tionsinstitute dafür gesorgt, dass wenigstens für gewisse Aufgaben

grössere interterritoriale Gesichtspunkte nicht verloren gehen. In-

dess das allein genügt nicht. Jedes landesgeschichtliche Publi-
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cationsinstitut muss einige Punkte haben, durch die hindurch es

mit der Forschung allgemeinsten Charakters in ständiger Be-

rührung bleibt. Ganz besonders gilt das natürlich von einem

Institut, das wesentlich mit einer Universität zusammenhängt, die

sich bisher innerhalb deutscher Lande glücklich einen interterrito-

rialen Charakter bewahrt hat. Mit Recht ist darum und in

weiser Fürsorge der künftigen Entwicklung in dem königl. Be-

gründungspatent der Commissiou zum Ausdruck gebracht worden,

dass sie nicht nur landesgeschichtliche, sondern darüber hinaus

auch allgemein geschichtliche Studien zu fördern habe, und es

wird späterer Entwicklung vorbehalten sein, diesen Schritt aus

dem Besonderen ins Allgemeine wie auf manchem andern Gebiete,

so namentlich auch auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte

zu thun.

Die soeben berührten Gedanken führen unmittelbar zur

sogen. Grundkarteuforschung hinüber. Es liegt in der Wendung,

welche die deutsche Geschichtsforschung seit den siebziger Jahren

immer mehr auch auf die Erforschung der Zustünde genommen

hat, begründet, dass neben den psychologisch-historischen Gesichts-

punkt wachsend auch der geographisch-historische Gesichtspunkt

zu treten beginnt. Denn während die grossen Ereignisse der

Personengeschichte auf vielen Gebieten wenigstens von den Raum-
bedingungen nur mittelbar abhängig sind, weisen die Zustände

unmittelbar auf den Raum hin bis zu dem Grade, dass ihre Ver-

gleichbarkeit vielfach nur durch Fixirung im Räume, durch

Wiedergabe im Kartenblatt gewonnen werden kann. Aus diesen

Zusammenhängen erklärt es sich, dass schon seit den sechziger

«fahren, namentlich aber seit den achtziger Jahren an verschiedenen

Stellen der Gedanke aufgetreten ist, eine räumliche Einheit zu

finden, welche die kartographische Eintragung von Zuständen der

verschiedensten Art gestattet. Eine solche Einheit konnte natürlich

nur die jeweils vorhandene kleinste anthropo-geographische Einheit

sein, also auf deutschem Gebiete in der Gegenwart die Gemeinde,

in der früheren und frühesten Vergangenheit die Hundertschaft

und der aus der letzteren irgendwie entwickelte Gerichtebezirk.

Damit musste denn die Frage nach der Herstellung kleinster

geographischer Eintrugungseinheiten dahin concretisirt werden,

dass man in ganz Deutschland Eintragungsblätter entweder mit

den Grenzen der Hundertschaften bezw. der Gerichtsbezirke oder

der Gemeindebezirke zu schaffen habe. Fiel nun der Entscheid
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im Allgemeinen schliesslich zu Gunsten der Gemeindebezirke aus,

so war hierfür schon ausschlaggebend, dass es für Deutschland

überhaupt nicht möglich ist, die alten Hundertschaftsbezirke überall,

und sei es auch nur problematisch, zu reconstruiren. Noch ent-

scheidender für die Wahl der modernen Gemeindegrenzen erscheint

aber ein anderer Gesichtspunkt, und zwar ein solcher der cultur-

geschichtlichen Methode. Auf dem Gebiete der Culturgeschichte

hängen die einzelnen Thatsachen und Thatsachenreihen desselben

Zeitalters in so allgemeinster und engster Verkettung unter

einander zusammen, dass zum Verständniss des Wesentlichen in

ihnen, und das heisst eben zum historischen Verständniss, der

Vergleich der gesammten Culturmomente eines Zeitalters mit den

Momenten des vorhergehenden und nachfolgenden Zeitalters noth-

wendig ist, will man nicht im geschichtlichen Urtheil vollkommen

fehl gehen. Mit andern Worten: der Vergleich eines Culturzeit-

alters mit den beiden ihm vor- und nachgehenden Culturzeitaltern

ist eine der wichtigsten Forderungen der culturgeschichtlichen

Methode auch für die Erkenntniss culturgeschichtlicher Einzel-

heiten. Wendet man nun aber dieses Princip des umklammern-

den Vergleichs auf die Abfolge der Culturzeitalter an, so ergiebt

sich daraus ohne weiteres die Notwendigkeit, die höheren Ein-

sichten nicht nur aus der genauen Kenntniss der Urzeit, die ja ihrer-

seits nur von einer Seite her umklammert werden kann, abzuleiten,

sondern vielmehr aus der Kenntniss desjenigen Zeitalters, das

uns am nächsten liegt und dennoch von beiden Seiten, nämlich

von der Gegenwart und einer etwas früheren Vergangenheit her

umklammert werden kann. Von hier ist dann rückwärts zu gehen.

Die retrograde Methode, die ja für das Lernen der Geschichte

gewiss nicht anwendbar ist, ist darum als culturgeschichtliches

Forschungsprineip zweifelsohne richtig und bricht sich auch an

den verschiedensten Stellen culturgeschichtlicher Forschung neuer-

dings immer mehr Bahn. Von hier aus betrachtet kann dann

aber darüber kein Zweifel bestehen, dass die topographischen

Eintragungseinheiten für die Fiximng historischer Daten auf den

Raum nur in den Gemeindegrenzen einer nicht zu fernen Ver-

gangenheit gesucht werden können. Und thatsächlich hat denn

auch die Praxis ergeben, dass man nur in diesem Sinne vor-

zugehen vermag. Der einzige bisher weiter gediehene landes-

geschieht liehe Atlas, derjenige der Rheinprovinz, hat diesen WT

eg

uach einigen Experimenten mit Sicherheit eingeschlagen. Das
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Princip der Eintragung der Gemeindegrenzen in Karten im Maass-

stabe der Generalstabskarte, d. h. i : 100000, ist nun dasjenige,

welches von Thudichum seit dem Beginn der achtziger Jahre

für die Anlage sog. Grundkarten immer wieder empfohlen worden

ist. Und es ist dies auch das Princip, von dem man heutzutage

sagen kann, dass es unbeschadet aller kritischen Vorsicht, welche

natürlich bei den Eintragungen in Grundkarten anzuwenden ist,

in Deutschland, in Holland und in Belgien durchschlagend gesiegt

hat In den genannten Ländern ist man jetzt mit Ausnahme

verhältnissmässig nur noch weniger Stellen im Begriff, überall

angelehnt an die Sectionseinteilung der deutschen Generalstabs-

karte Grundkarten herzustellen, welche die Gemeindegrenzen der

Gegenwart oder einer nicht weit zurückliegenden Zeit enthalten

und sie mit dem Flussnetze unter Angabe der Gemeindenameu

verbinden: und man benutzt diese Gruudkarten schon zu den

mannigfachsten Eintragungen vornehmlich culturgeschichtlichen

Charakters.

Diese Bewegung ist nun auch von der Kgl. Sächsischen

Conunission für Geschichte aufgenommen worden, und es liegen

schon jetzt eine gewisse Anzahl von sächsischen Sectionen der

deutscheu Grundkarte vor. Es sind weiterhin die nöthigen Ver-

handlungen mit den angrenzenden Publicationsinstitnten geführt

worden, um auch solche Sectionen, welche über die sächsischen

Grenzen hinausgehen, in gemeinschaftlicher Thätigkcit fertig zu

stellen, und eine dieser Sectionen, eine gemeinsame Publication

der königlichen und der provincial-sächsischen Kommission, wird

in diesen Tagen erscheinen.

Darüber hinaus aber hat die Frage der Grundkarten für

die Sächs. Kommission und namentlich auch die Universität Leipzig

noch eine besondere Bedeutung. Es liegt in der Natur der Sache,

dass ein Unternehmen von so weittragendem arbeitsteiligem Cha-

rakter wie das der Grundkarteu auch eine ArbeitsVereinigung

ausbilden uud als deren Ausdruck eine Centraistelle besitzen

muss, an der die einschlägigen Fragen der Forschung berufs-

mässig gefordert, Erfahrungen von allen Seiten her gesammelt und

fertig gestellte Arbeiten der verschiedensten Gegenden zusammen-

gebracht werden können, und durch deren Vermittelung über-

haupt ein ständiger Meinungsaustausch über die Vorwärtsbewegung

der Grundkartenforschung möglich ist. Der Universität Leipzig

ist seitens der beiden grossen Versammlungen, in denen landes-
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geschichtliche Forschungen in Deutschland auf gemeinsamem Roden

gepflegt werden, seitens des Gesammtvereins deutscher Geschichts-

vereine und der Conferenz deutscher Publicationsinstitute das

Vertrauen geschenkt worden, diese Centralstelle in ihrem Schoosse

autzunehmen. Die Anregung, welche zunächst von dem Gesammt-

verein deutscher Geschichtsvereine ausging, traf hier in Leipzig-

zusammen mit den auf Begründung einer historisch-geographischen

Professur bezw. eines historisch-geographischen Instituts gerichteten

Bestrebungen und fand weiterhin wohlwollende Unterstützung seitens

des hohen Cultusministeriums. So ist es möglich geworden, hier

in Zusammenhang mit dem historisch-geographischen Institut eine

Centralstelle für Grundkarten zu entwickeln, und die neuesten Ver-

handlungen der Conferenz deutscher Publicationsinstitute, die im

Zusammenhang mit dem deutschen Historikertag kurz vor Ostern

hier stattgefunden haben, lassen erwarten, dass diese Entwicklung

eine glückliche und ruhige sein werde.

Zwischen der Couiniission und der Centralstelle bezw. den.

dieser Centralstelle als Basis dienenden historisch-geographischen

Institut besteht nun gewiss kein unmittelbarer Zusammenhang.

Thatsäehlich aber wird sich doch sagen lassen, dass dem historisch

geographischen Institut neben der Führung der Centralstelle tür

Grundkarten zugleich auch vornehmlich die Entwicklung der säch-

sischen Grundkartenforsehung zufallen wird und dass sich mithin

in ihm die speciell sächsischen und die allgemein deutschen Er-

fahrungen in Grundkartensachen der Art treffen werden, dass der

Commission aus diesem Zusammenhang her eine wesentliche Er-

weiterung ihres Thätigkeits- und Arbeitshorizonts erwächst.

Mit den eben geschilderten Unternehmungen sind diejenigen

Aufgaben der Commission unischrieben, welche schon, sei es in

vollendeten, sei es in unvollendeten Veröffentlichungen, Ausdruck

gefunden haben. Auf die darüber hinausgehenden Punkte des
CT

allgemeinen Programms der Commission im Ganzen einzugehen,

besteht für jetzt kein Anlass. Sehr leicht wird sich Jedermann

bei der Durchsicht des am Schluss dieser Bemerkungen abgedruckten

Verzeichnisses weiterhin übernommener Aufgaben über die Motive

eine Meinung bilden können, welche gerade dieser Zusammenstellung

von Unternehmungen als einem Ganzen zu Grunde liegen. Wohl

aber seheint es am Platze, über solche der aufgenommenen Themata

noeh einige Worte zu sagen, die für die Forschung oder wenig-

stens für die Editionspraxis gäu/.lieh neue Gesichtspunkte be-
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dingen. Es wird sich da im Wesentlichen um die Veröffent-

lichung des Dresdener Sachsenspiegels, um die Bearbeitung eines

sächsischen Flurkartenatlas und um die Geschichte der Stadt

Leipzig handeln.

Wie man weiss, ist der Dresdener Sachsenspiegel nicht der

einzige der uns aus früher Zeit erhaltenen illustrirten Sachsen-

spiegel. Neben ihm stehen noch der Oldenburger, der Wolfen-

bütteler und der Heidelberger Sachsenspiegel, sie alle mit Illu-

strationen, die gleich denen des Dresdener Spiegels, soweit die

bisherigen Forschungen ausweisen, bis auf die Zeit Kaiser Fried-

richs II. und somit wohl Eikes v. Repgow selbst zurückgehn.

Indess hat sich bei einer vorläufigen genaueren Prüfung heraus-

gestellt, dass der Dresdener Sachsenspiegel die ursprüngliche Vor-

lage wohl am treuesten bewahrt hat und auch die vollständigste

der genannten Handschriften sein dürfte. Immerhin wird es sich

bei der Publication des Dresdener Sachsenspiegels nicht bloss um
diese Handschrift allein handeln, sondern auch die übrigen Hand-

schriften werden, obgleich sie zum grossen Theil schon publicirt sind,

wenigstens zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Bildermaterials

mit herangezogen werden. Gerade auf diese wissenschaftliche

Bearbeitung aber soll der Hauptnachdruck gelegt werden. Das

Eigentümliche der Illustrationen ist bekanntlich, dass sie, wenn

auch vielfach vermischt mit willkürlichen Constructionen des

Zeichners, dennoch im Ganzen den uralten Schatz svmbolischer

Handlungen im Rechtsgeschäft, soweit er in der Nation in der

Zeit Repgow's noch lebendig war, in zwar ziemlich unbeholfener,

zugleich aber auch ungeschminkter Treue zum Ausdruck bringen.

Diesen Schatz vor allem gilt es in der Publication wissenschaftlich

zu heben. Natürlich wird sich in Folge dessen die Publication

nicht nur auf das in den illustrirten Sachsenspiegeln bewahrte

Material beschränken dürfen, sondern sie wird weitergreifend her-

anziehen müssen, was nur immer von symbolischen Handlungs-

formen in den Zeichnungen und Miniaturen der Handschriften

des deutschen Mittelalters aufbewahrt ist. Indem sie diesen Weg
einschlägt, wird die Publication aber zu einer Geschichte der

symbolischen Handlungsformen selbst werden und damit einen

wichtigen Beitrag liefern zur Geschichte des deutschen Geisteslebens

(Iberhaupt im Mittelalter und weit darüber zurück bis zur Urzeit.

In der Bearbeitung eines landesgeschichtlichen Flurkarten-

atlas soll der Versuch gemacht werden, das gesammte Flurkarten

-

Phü.-hi«t cituut, i'joo. 12
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material, das sich für die sächsischen Lande vorfindet, auf seine

historische Bedeutung hin zu untersuchen. Bei dieser Gelegenheit

werden sich aus ihm heraus gewisse Typen der Flurverfassung

feststellen lassen, und zugleich wird die historische Bedeutung

und die Verbreitung dieser Flurtypeu an dem urkundlichen wie an

dem Kartenmaterial geprüft und fixirt werden können. In dem

Atlas sollen dann einmal wichtige Beispiele der verschiedenen

Flurkartentypen publicirt werden, weiterhin aber auch die Ver-

breitung dieser Typen in besonderen Karten, wie sie sich mit

Benutzung der Grundkarten leicht herstellen lassen, gezeigt werden.

Es ist eine Aufgabe, deren Lösung zur exacten Aufdeckung wesent-

licher Factoren sowohl der Colonisationsgeschichte des Landes wie

auch der Entwicklung einer grossen Anzahl technischer und socialer

Factoren in der Geschichte des platten Landes führen wird. Natür-

lich aber darf die Pubiication eines solchen Atlas nicht isolirt

bleiben. Die sächsischen Verhältnisse werden vielfach nicht ohne

die ihnen zu Grunde liegenden thüringischen und nordostfränki-

schen Besiedelungsformen zu verstehen sein, und so drängt diese

Aufgabe über den engeren Bereich des Coramissionsgebietes hinaus

und fordert dazu auf, die benachbarten Commissionen Thüringens

und der Provinz Sachsen wie die entsprechenden Instanzen in

Bavern zu verwandten Forschungen zu veranlassen.

Was endlich die Geschichte der Stadt Leipzig angeht, so

hat der Aufnahme dieses Unternehmens, das von der Stadt Leipzig

in weitgehender und hochherziger Weise subventionirt wird, vor

allem die Erwägung zu Grunde gelegen, dass die Genesis der im

iq. Jahrh. führenden bürgerlichen Schichten in Deutschland noch

so wenig aufgeklärt ist. Es darf ausgesprochen werden, dass wir

von der Entwicklung jenes ersten deutschen Bürgerthums des

späteren Mittelalters, welches im Laufe des 16. und 17. Jahrhs.

zu Grunde ging, mehr wissen, jedenfalls darüber viel mehr For-

schungen besitzen, als über die Entwicklung jenes zweiten heute

blühenden deutschen Bürgerthums, dessen Anfänge der Haupt-

sache nach in die Zeit nach dem dreissigjährigen Kriege fallen.

Sollen für die Entwicklung dieses neuen Bürgerthums jene auto-

nomen Veranlassungen, die nicht durch die innere Politik der

absoluten Monarchieen gegeben waren, untersucht werden, so findet

sich dafür, abgesehen vielleicht von Hamburg, Basel und Zürich,

kein besserer Forschungsboden als der Leipzigs. Beginnen doch

die grossen Zeiten Leipzigs recht eigentlich in den letzten Jahr-
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zehnten des 17. Jahrh. und dauern an bis etwas über die Mitte

des 18. Jahrh. Es ist also eine Aufgabe von mehr als sächsisch-

landesgeschichtlichem Interesse, die Geschichte gerade Leipzigs in

dieser Zeit genau zu untersuchen. Und das soll nun in der Art

durchgeführt werden, dass eine Anzahl besonderer Bearbeiter die

wirthschaftliche, sociale und verfassungsgeschichtliche Entwicklung,

die Geschichte der Kirchen und Schulen, die Literaturgeschichte,

die Musik- und Kunstgeschichte in eingehenden Einzelforschungen

zur Darstellung bringen.

Wie man sieht, führt eine Anzahl landesgeschichtlicher For-

schungen, wenn tiefer erfasst, gerade in Folge der Intensität der

Bearbeitung immer wieder über den örtlichen und territorialen

Rahmen hinaus auf das allgemeine Gebiet deutscher Geschichte.

Denn das eben ist der Segen gesteigert intensiver Arbeit, dass,

je kleiner das eigentliche Arbeitsgebiet gewählt wird, um so zahl-

reicher und weiter verzweigt die Fäden der Forschung in andere

Gebiete hinüberreichen. Bei der unendlichen Entwicklung der

Arbeitstheilung auf dem Gebiete der modernen Wissenschaft, die

den Einzelnen nur zu häufig auf einen einzigen anscheinend un-

fruchtbaren Punkt zu Verstössen scheint, liegt in diesem Zusammen-

hange ein nicht zu unterschätzender Trost Gerade die fortge-

schrittenste Arbeitstheilung erfordert, nur in grösserer Tiefe, als

das bis dahin der Fall gewesen, zugleich auch wieder eine über-

aus intensive Arbeitsvereinigung. Eine solche Arbeitsvereinigung

ist in der Geschichtswissenschaft bisher vor allem auf landes-

geschichtlichem Gebiete erreicht worden. Die landesgeschichtlichen

Studien beziehen sich nicht mehr auf irgend einen isolirten Zweig

der Geschichte, sei es auf einen solchen der politischen oder der

Culturgeschichte , sondern sie fassen das Ganze ins Auge. Sie

wollen nach allen Seiten hin die Vergangenheit des Territoriums

lebendig wieder vor Augen stellen. Und dies ist am Ende der-

jenige Gesichtspunkt, der über alle andern hinweg auch das

Programm der Königl. Sächsischen Commission für Geschichte

beherrscht.

Ih-uckfertig erklürt ä VI. 1900 ]
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SITZUNG VOM 7. JULI 1900.

Herr Pktbr trug vor über sein Werk „Der Brief in der römischen

Litteratur" (erscheint in den „Abhandlungen"),

Herr Makx über „Die Authenticität der Aristotelischen Rhetorik" (er-

scheint in den „Berichten").

Herr Hu/rscn hatte eine Abhandlung „Hipparchos über die Grösse und
Entfernung der Sonne",

Herr Bühtmxok eine Arbeit über „Die Composita der Typen Bindfaden

und Bindewort" eingeschickt.

Friedrioh Hultsch: Hipparchos über dir Grösse und Ent-

fenmng der Sonnt.

Von Thaies bis auf Ptolemaios haben die griechischen Astro-

nomen danach gestrebt, die Grössen der Sonne und des Mondes

und ihre Entfernungen von der Erde zu bestimmen. Anfangs

langsam und schüchtern, dann aber in kühnem Fortschreiten hat

man bis auf Poseidon ios, den Zeitgenossen Ciceros, sich den

wirklichen Abmessungen mehr und mehr genähert, Iiis Ptolemaios

wieder einen Schritt rückwärts machte, wobei es auf länger als

ein Jahrtausend hinaus sein Bewenden hatte.

Von Hipparchos waren vor kurzem nur die Ansätze der

Grössen von Mond und Sonne bekannt 1
): doch lag auch über

die Entfernungen eine zuverlässige Ueberlieferung längst an

einer Stelle vor, wo man sie bisher nicht gesucht hatte. Pappos

von Alexandria, der als Gewährsmann für astronomische Dinge

schon durch seine mathematische „Sammlung" rühmlichst be-

kannt war 2
), hat in seinen Gommentar zum fünften Buche der

Syntax des Ptolemaios Auszüge aus Hipparchs Werke „über die

Grössen und Entfernungen der Sonne und des Mondes" auf-

1) Vgl. „PoMeidonioH über die G Winne und Entfernung der Sonne",

Abhandl. der Gosellsch. der Wissensch. zu Güttingen, Piniol. -bist.

Klasse, Neue Folge Bd. T Nr. 5 (1897) S. 6 If.

2) Pappi Alexaudrini collectio ed. Hultsch, Bd. I III. Berlin,

1H76— 78. Die FeberKchrift des VI. Buches lautet: Ututnov 'Alt^av-

<$el(dV avvaytayfis s. TTfeifjfi 61 unoQt&v i.veti<i xotv tv ria fitx(ia>

COTQOVOHOVutvü).

Phil -hi.t nana ISHX). 1.1
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genommen und diese waren zugleich mit dem übrigen Texte des

Pappos, soweit der Commentar zum V. Buche im vierten Jahr-

hundert noch in Alexandria vorhanden war, von Theon seinem

grossen Commentarc zur Syntax einverleibt worden. Nach einer

jungen, aber aus einer guten Quelle geflossenen Handschrift sind

Sitovog
y

AXe$uv8Qi(ag slg t^v tov Ilzolefiaiov psyuh]v övvtu^iv

vnofiviinuTMv ßißX[ia\ ta von Joachim Camerarius im Jahre 1538

herausgegeben worden. 1

) Abgesehen von den zwei ersten Büchern,

die von Halma zwar nicht verbessert, aber doch in lesbarer

Fassung wiederholt und durch eine üebersetzung leichter zu-

gänglich wurden, ist die Basler Ausgabe nur wenig beachtet

und noch seltener für die Geschichte der Astronomie benutzt

worden. Dies wird erklärlich, sowie man mit diesem Texte sich

eingehender zu beschäftigen versucht. Er ist in langen Zeilen

so eng gedruckt, so unzureichend interpungirt, so voller Druck-

fehler und durch Lücken entstellt, dass es je länger je schwerer

wird, in den Gedankeninhalt und den logischen Zusammenhang

einzudringen. Ich habe daher damit begonnen, zurück von dem

seltenen und für den Privatbesitz unerreichbaren Drucke, eine

möglichst emendirte, nach Kapiteln und Paragraphen eingetheilte

Handschrift anzufertigen. Dieser nun lesbare und verständliche

Text hat mir dann als Unterlage gedient, um den Zustand der

L'eberlieferung zunächst nach vier Manuscripten festzustellen.

Dabei hat sich eine früher schon geäusserte Vermuthung

bestätigt.
2
) Der grosse Commentar des Theon zu der Ptolemäi-

schen Syntax ist nur zum kleinsten Theile ein Originulwerk.

Theon selbst hat, wie sich noch zeigen wird, sein Werk lediglich

1) Theonis Alexandrini in Claudii Ptolemaei inagnam construc-

tionera commentariorum Hb. XI. Basileae apud Joannem Vualdernm.

Das Erscheinungsjahr 1538 wird zum Schluss (S. 425) angegeben. Als

Herausgeber bekennt sich Camerarics gegen Ende der an den Rath von

X i'imberg gerichteten Vorrede. Die Handschrift, aus welcher der Text

abgedruckt wurde, war von Regiomontancs nach Nürnberg gebracht

und nach dessen im Jahre 1476 erfolgten Tode von dem reichen

Nürnberger Bernhard Walther bis zu seinem Ableben im Jahre 1504,

zusammen mit dem übrigen litterarischen Nachlasse des Reuiomonta.nl s,

aufbewahrt worden. Vgl. Cantok Vorlesungen über Gesch. der Mathe-

matik II* S. 257 f. 259. 265. Wie Camerarius, der im Jahre 153s von

Nürnberg nach Tübingen gezogen war, in seiner Vorrede ^S. 5 Z. 6— 9)

andeutet, war die Theonhandschrift eines von den wenigen Stücken,

die aus dem Nachlasse Walthers der Stadt Nürnberg verblieben waren.

2) Pappi eolleetio Bd. III S. XIII—XV.
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als eine txöoötg alterer Einzeleommentare bezeichnet. Während

er nun bei seiner Ausgabe der von Alters her in fester Gestalt

überlieferten Elemente Euklids nur auf kleinere Abänderungen

sieh beschränkt hatte 1

), glaubte er bei der Bearbeitung der

Commentare zur Syntax weniger an seine Vorlagen gebunden zu

sein. Dies wird man genauer beurtheilen können, sobald der

vollständige noch erhaltene Text Theons und die Scholien dazu 2
)

vorliegen werden; doch treten schon jetzt einige Hauptzüge

deutlieh hervor. Aus der Basler Ausgabe war zu entnehmen,

dass Theon zum fünften Buche des Ptolemaios den Commentar

des Pappos zu demselben Buche unter Wahrung des Autornamens

herübergenommen und nur in der Mitte des Buches, wo er eine

grössere Lücke vorfand, eine Ergänzung von eigener Hand ein-

geschaltet hat.
8
) Ausserdem hat er in dem von Pappos ent-

lehnten Texte allenthalben bald leichtere , bald auffälligere Ab-

änderungen vorgenommen, die er offenbar als Verbesserungen

seines Originals angesehen hat. Dies wird sieh weiter unten

zeigen, wo bei dem Fragmente aus Hippareh der echte Pappos-

text und dessen Ueberarbeitung durch Theon neben einander er-

seheinen; doch möge hier auch der Anfang des fünften Buches

nach beiden Recensionen vor Augen geführt werden. Den echten

Pappostext habe ich entnommen aus den Manuscripten

A = cod. Laurent. Graec. plut. XXVIII nr. 18, saec. IX, fol. 25g 4
),

D = eod. Vatie. Graec. 183, saec. XV—XVI, fol. 2 2
r

.

Zu der Theonischen Recension habe ich verglichen

B = cod. Vatie. Graec. 198 fol. 407'. 5
)

1) Dies hat Heibrko in den Prolegomena critica zu Euklida Kie-

menten Bd. V ausführlich nachgewiesen. Vgl. besonders S. XLVff
LI ff. LXXVf.

2) Eine reiche Scholiensammlung findet sich unter dein Titel

Bitovos &Xe£avdQ4ü>g Cf}' Ttixvvi iqr\Oiu.u slg rr\v utyülT\v avvTot£iv

TtroUiiatov in dem cod. Vatie. Graec. 184 fol. 25'— 8o v
.

3) Dies habe ich nach dem Vorgange von Fabrich* in der Vor-

rede zu Pappi collectio Bd. III S. XIII f. nachgewiesen, wonach die

Angabe von Cantor Vöries, über Gesch. der Math. I* S. 458 Z. 34 f. zu

ergänzen ist.

4; Vgl. die Begehreibung und das Facsimile von fol. 284* dieser

Handschrift in Collezione Fiorentina di facsimili paleograiici Greci e

Latini ill. (i. Vitki.li e f. Paom fasc, IV, 2 nr. XLVI.

5) Die Kenntniss dieser Handschrift verdanke ich einer freund-

lichen Mittheiluug HeibkroV
13*
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Die Basler Ausgabe ist durch Bü, die Ausgabe des Ptolemaios

von Hkihero durch Hei, der Kaum, auf welchem in einer Hand-

schrift ein jetzt ausradirter Buchstabe gestanden hat, durch *

bezeichnet.

In A ist nur die Ueberschrift Tlannov u. s. w. mit Spiritus

und Accenten versehen; im Texte fehlen sie ausser der unten

8. 173, 20—21 angemerkten Stelle.

Httrtnov 'AkeizavÖQiag eig tu s x€jv KXavÖlov nioXt puiov

lia&iinarixüv 6%6Xiov.

4ul-e\&(ov o DxoXtficdog [xcrl] iv xw 6 ßißXin tqjv pc(&tr
wratxoh', tmo noiwv xj^atav xa nsoi xr\v 6tXr)vi]v i&xcc&iv öei

r» ntyl tb xüv 7ttQioöiKQ>v avxfjg xpöVwv, xovxiaxiv xCtv

Cxaxixüv %ivr}<S£(üv iv tx&6iv Alyxmxumoig xfi€ xca yplQaig nß xca

top« iat](i£Qivy j^ta x«r« xi]v yivo^iiv^v vri ainov dioQ&aCtv,

(ii)V(bv pev cmoxeXov^ivmv, ßG^i nvtopctXlccg ds xvxAtov Cvvayo-

(ävtov fiepoß xca (toiocov zv& v xy tyyiGxu, nXaxovg de xvxXnv ä%X

1. tö *
or D nrOAEMÄlO T A 3. xai A, fehlt in D A A 1

,

A'A !
,

ö"' I) 5. xovxtaxt. I) unoxctxctGxixmv D 7. a>Qa++crutsQivTi-

\licc A 1

, (OQCtuGrineQivriiiia A s
8. pr\v&v ivccitoxsXov\i(vGiv I) d»<»4£

Ptolem. synt. IV 271,4 n Hei und Theon in IV. Ptolera. 207, 10 Ba,

fiaiZ AD 9. ßq>oß xca ft tH* v xy eyytaxct A, jfypoß xocl

1/ xy" tyyiOTct D, ,ä<jpo;' Ptolcm. IV 271,5 und Theon 207, 10 (richtig,

insofern 4573 die nächste ganzzahlige Abrundung für 4572 -f- 359'
1

So' 23" ist) AD (die richtige Zahl 4630 hatte Pappos in

IV. Ptolem. gefunden, indem er die 126007 ganzen Tage der Hipparchi=

sehen Periode [Ptolem. 271,2) durch 360 dividirte, den Quotienten zu

350 abrundete und mit dieser Zahl das niccxovs i)ptQr)Oiov ^{gov

bei Ptolem. 279, 3 multiplicirte; als nächste ganzzahlige Abrundung
ergab sich dann 4630)

Theon in V. Ptolem.] 1. 2. Tlünnov CcX^ctvÖQitog vnö\ivr\\ia sig

tu t xijg GvvTccj-twg : IJtQl xctTccaxtvfjs üöTQolaßov dQyuvov: B, ebenso

Ha, nur TtiiiTtTov statt i 3. xai findet sich nicht in BBa tv xm

cV
,J

B, iv rw TfrapTC* Ba 5. xovxiöxt BBa a7roxorra(7rarxrfxa>r Ba
?Tfci B 7. uiü] « BBa 8. (iT]V(bv plv aTtoxtXovptivonv hat B* ver-

bessert durch t'ebersehreibung von nr\vfov y.lv et über d d a 7tox(Xw-

»fVtor, fifjxog &itoTtiovutv<ov Ba ,0<>ls BBa (Theon hat also diese

Zahl aus der von ihm benutzten Papposhandschrift wiederholt, ohne
sich zu erinnern, dass er im Commentar zum IV. Buche die richtige

Zahl geschrieben hatte 9. jjyojl BBa u'
7
' xXV B r' xy" und

über v' die Zahl vi B, v' xy" Ba xvxitov] <v*® B ßXl BBa
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HtPPABCUO» iura pik Grösse ui»n Entvermng der Sohne. 173

xai uqiqüv Q(fi xß v£ tyyiöxa, wxovg de xvxkav d%ta ket- 10

növxoiv uoloug y xtd efyxocx« ß eyyioxa, oüag xai 6 ijkiog (ig

xovg xue xvxkovg keCitei (og xTjg cc7toxaxaGxu<Se(og tcvxcbv 7robg xa

voqxa Gr\iuut xov £wdiaxotJ yivopivrig, «Ä0Z^ ör\kovöxi xvxkojv

,<Jtf|s, Hi}g Se xui mal xcbv r.axu uioog xyg aeh]vi]g uiacav xiv)]-

dewv diakaßow* inp cov xai 01 xf
t g o^tuk^g xivi)(Suog xT]g aeki)vi]g i-

r
>

xavoveg Gvveoxt<{h]6av iiijxovg xe xai itkuxovg xcd itvMuukiug xcd

fmojr^g, £?0' ort xai iiti xfjg anki]g vito&iöeag uvcafiakiag xa avxa

qpaivöuevu ttoiovöiv i) xe xccx* ixxevxooxi]xa keyopivr} xai y xat'

inlxvxkov, xiov avx&v \moxei(iivtov koyav rotf xe xf
t
g ix xov xivxoov

xov SfioxivxQOV iTQog xr\v ix toO xivxoov xov imxvxkov xai (xo$y 20

xqg ix xov xivxoov xov ixxivxoov nobg xi)v fiexa^v xa>v xiv-

xqmv ro0 xe fydiaxov xcd ixxivxoov , dttx&ivxog xiov g nobg xa

10. xai u oi
t
a xß v£ A, ^ u°' pqa xß' t\f" P ,ßzla AD

11. it y xai e^r\xoaxa ß A, n"' y xai £|tjxS ß D (vgl. Ptolem. 271, 5

und Theon 207, 10 : £(pÖiaxovg xvxAors ^jaß A«i';rorraff potpa? \ftoi-

oaig Ba] f
!J | | 8" Ba\ i-yyiaxa) 12— 13. noog ra vot]ta ar^uta

xov faidiaxov ytro/uvij? A, XQog xu vor\xa ffrjfifia rot» ftodmxof«

t*oor^«rov (ohne Acc.) D, ttpÖ£ toi»? a^Aarffff aarioag ftttooovnivi]g

rtolem. 271,8 und Theon 207, 12 14.
t
ßo£$ AD (die richtige Zahl

4266 hatte Pappoa in IV. Ptolem. gefunden, indem er, wie vorher,

den Quotienten 350 berechnete und damit das dnox^g {iioov i)utQi]aiov

xivr^a bei Ptolem. 279,7 multiplicirte; nach Abwerfung der aus-

laufenden Sechzigstel ergaben sich dann 4266 anoxf]S xvxlot) rt)g

d' D, ebenso Z. 15 16. (trjxovg xi xai avaualiag, mit Auslassung

von xat Txläxovg D 17— 19. Vgl. Ptolem. IV 294, 1—3 17. &v-

(ofiakiag] xffi oslrjvris Ptolem. 18—19. xat' ini® D 19. xt
\
koyov A,

Xöyov l) 20— 21. xai <rov> xt)s] ijxr
{s A, »] xt$ D 22. £toÖtaxov D

dHX&ivTog steht appositiv zu xov, nilinl. koyov, am Ende von Z. 20

rw» i I), doMselbc hat auch der Schreiber von A gemeint; nur hat

»•r, wie auch anderwärts statt £ eine Buchstabeuform gesetzt, die einem

5 ganz ähnlich sieht

Theon in V. Ptolem ] 10.
(
t'
7t B Pqä B, Pq Ba xß' v£" ÜBu

- x
xvxktov] ®7v; B ßxta BBa 10— 11. innovativ ft

MI
y xai /T B,

iftrroT-ömr uoioräv y xai f£qxotfrd>r Äa n. tjliog\^ B 12. n)cj r«

xijg Ba 13. i'orjrä fohlt in B/to, doch ist es in B nachträglich über

fa>d«axoi) hinzugefügt ar\utla xov £<pdtaxoi>\ xov fadtaxov ar\\itla HBa
xvxltov] 0*0 B 14. BBa 15. x?]g ^' B 17. vTto&iatoog

rfjg avatiialiag BBa 18. (f«Jt'6f£froi B 19. rot) r*J tovt^oti tov

koyov BBa 20—21. xai <tov) t^^J f; rj7? Bßa 22. £a>dtaxov BBa
xai xov ixxivxoov BBa öitx&ivzog xov x&v BBa
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e <$' lyyHSict, öV ov x«i xb [Uyiaxov 7t«p« xr\v ccvapctXiav xr
tg asl^v^g

öiutpOQOv avvdytxta (jioiqcov i Xu xcä oXov xb xf
tg irQtoxqg xcci

unXfjg audüfiaXlug CvveOxd^t] öice xüv yffaftfi&u xavoviov wönep

int xov rjklov, intiza öe mql xt xfjg dwQ&ioCtcog x&v fUaav

xtvr\otv>v aeX^vi^g (i^novg xs nett ctviofiaXlug neu nXdxovg neu ntQi

xf
t g inox^g avxütv xrjg slg xb itQtbxov ixog NaßovuOöuQov xfjg x«r'

Alyvnxlovg &a& itQwxrjg fieor^^ßgiag iitovGiufconivrjg utuüv, %ctxoc

so xb catoXov&ov iv tu iq>£^g c ßißXUo mgl x^g itQog xr\v öinX^v

KPtofiaXCav xf\g ceX^vrig (vno&iöeagy noiovfisvog xbv Xoyov KQOtK-

xfötxcu HuxctGxsvriv ccaxQoXaßov OQydvov . . .

Unter den Handschriften, die den Conmientar des Pappos zu

Ptolem. synt V enthalten, ist noch ein gegen Ende des XIV. Jahr-

hunderts geschriebener Codex des alten Serail in Constantinopel

hervorzuheben *), den ich mit C bezeichne. An der Stelle, wo in

23 rfe (' 1> 24 £ *Xct A, /i" t a' D 25. diu D, tiade A
26. rofi o D 27. xivrjota)v\ TcciQÖScäv Ptolem. IV 324, 4 OiXr^T]?

A, d' 1), xfjg fffir/i'Tjs Ptolem. 324, 5 xt D xai irXäxovg hat Pappos

zu Ptolem. a. a. 0. hinzugefügt 28. ngcaxov A, a
or D 29. 7tgmxr

(g

D, ctrri$ A inovaiK^ouivr
t g D, e<oövota£oii£VT)g A 29—30. stntov

x«r«ro A von erster Hand auf Rasur 30. t' AD 31. vito&iamg

Ptolem. V 354, «9, fehlt in AD jrpö*xTt#fTcrt A

Theon in V. Ptolem.
|

23. jrerpt und über a von erster Hand t B,

xfqi Ba xr)g ([

't; B 24. n"' f Xct' B, fioiQ&v f Xa Ba Ttganrig

Ha, a >,: B 26. tov 'd°
L

B (itaojv ist in B durch eine undeutliche

Abkürzung gegeben 27. öfXijvrig] ([''*" B. xfjg aeXrjvris Ba 28. itQib-

tov Ba, ä" r B NaßoraodQOV Ba 28— 29. xijg xat' AlyvTtxiovg

Scbd" 7tQmTT}g\ ftatfr ä'^ xat cdyvitxiovg xf]? B. ftotä Trpcori] xerr' Aiyvit-

riovg xi)g Ba 29. iTtov6ux£o\iivi)g tlnrnv fehlt in B2?m; ist jedoch in

B von erster Hand über nccxa to &xoiov&ov hinzugefügt worden (wegen

der Kleinheit der Züge erscheinen statt stnmv die Buchstaben amor})

29—30. xara xb 6c*6Xov&ov\ bis hierher ist B verglichen worden

30. Txi\intai Ba 31. asXijvr]g axtysag noioviievog Ba

1) Vgl. Bi.ass Henne* XXIII (1888 X. 226. 622 tf. : Heibeku zu

Apollon. conie. I 8. \\ II S. XI f. Der Text von IJdititov AX^ardgetog
tig xb "xi\iTtrov xov TlToXt^aiov uu^r^iaTixiig ßvvxd&ag reicht von

Pag- 55
b his in' idie Seiten der Handschrift sind in je zwei Co-

lumnen getheilt).
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HlPPABCHOR ÜBER die Grösse und Entfernung der Sonne. 1 75

A und der Basler Ausgabe der Text des Pappos abbricht, wird

er in C pag. 66b—68b noch ein Stück weiter fortgesetzt.
1

) Dann

ist auch hier durch den Verlust mehrerer Blätter eine grössere

Lücke eingetreten.
2

)

In den Handschriften ACI) ist ausserdem der Commentar

des Pappos zum VI. Buche der Syntax erhalten. Gleich zu An-

fang zeigt sich eine auffällige Abweichung von dem in der Basler

Ausgabe vorliegenden Commentar Theons. Letzterer beginnt (Ba

2 73
bi
") öu&k&oi'ug ntQi xcbv iv tw iti{inxvi ßißXto) ixn&u-

tiivtov und knüpft daran eine möglichst kurze Inhaltsangabe des

V. Buches des Ptolemaios, wobei er genau das Vorbild nachahmt,

das ihm Pappos in der Einleitung zum V. Buche bietet. Anders

Pappos zum VI. Buche. Der reiche und mannichfache Inhalt des

V. Buches veranlasst ihn ausführlicher darüber zu berichten. Schon

zu Pappos' Zeit war das V. Buch der Syntax, ähnlich wie jetzt

in den Ausgaben von Halma und Heibkkg, in rucptdctia abgetheilt,

deren jedes eine Ueberschrift als Inhaltsangabe an der Spitze

trug. Die von Heiberu herausgegebene, etwa um das Jahr 500

von den alexandrinisehen Gelehrten benutzte Recension 3
) ist in

19 Kapitel abgetheilt, über welche zu Anfang des Buches ein

Ueberblick gegeben wird. Dagegen hat Pappos gegen Ende des

3. Jahrhunderts nur 13 Kapitel aufgezählt, die in der damals

ihm vorliegenden Ausgabe den Kapiteln 1— 19 unseres Ptolemaios-

textes entsprachen. Ich gebe nach dem in A fol. 305 und C

pag. 1 1 i
b— 1 12 b

überlieferten Texte die Kapitelzahlen des Pappos

und, soweit sie von ihm angeführt werden, auch die Ueberschriften

der Kapitel. Die eben erwähnte, um das Jahr 500 anzusetzende

Recension bezeichne ich als die jüngere, die von Pappos be-

nutzte als die ältere Ausgabe des Ptolemaios.

I. 'Ev tw £ ßißXUo xiov nu&i)maix(Qv vno rov FlTokificciov

7T(>wtw HifpukaUd 1) toi» citiTQokußov xuutfxtvi) u xai XQ^ßlS vn°-

didtiHTui. Vgl. Ptolem. V xe<p. u S. 349, 4. 350, 13 Hei: neQi

x«TaffX£vijs ctOTQokdßov öpyavov.

1) Diese« Fragment ist von Bi.a.hs au« C abgeschrieben und ebenso

wie eine vollständige Wiedergabe des Pappostextes zum VI. Buche mir

freundlichst zur Benutzung überlassen worden.

2) Nach der Annahme von Bi.ass haben die Seiten 67 und 68 des

Codex das erste Blatt eines Quaternio, dessen folgende sieben Blätter

verloren gegangen sind, eingenommen.

3) Claudii Ptolemaei opera I, praefatio S. V f.
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2. ft((i^v<^VTai de xoci ÖevxiQa x£(pcckccl<p)r) nQog xqv Sntkfiv

avafucUuv rf/s oekrjvyg vno&toig. 1

)
Vgl. Ptolem. xf<p. ß' S. 349, 5.

354, 18: 7V€qI rfjg rtobg xr\v öiitkfjv uvaifjutklav xtjg OtMjvrjg

v7to&iat(og.

3. ehu 6 koyog iaxlv xfjg ix xox) xIvtqov toö ixxivtQov 7tQog

xr\v (uxc(£v xav xe'vrowv otysag xcci ixxivxoov 6 x&v (i& fia TtQog

xct i tO. iateäelx&n yap <y> xttpukuiG) <o« xovxw t>c3 Xoyw 6

uvxog iöxi rfjg ix xov xivxoov xoC fyoxtvxQOV itobg xr\v fiera^v

xäv xivxoav otyEcag xcu ixxtvxQOv 6 x&v § nQog xc< iß xrj. Auch
hier hat das Original von A Lücken und andere Verderbnisse

gezeigt. Ich habe den Text im möglichsten Anschlüsse an A
gegeben. Das Verhältniss xüv ti& Jtä 7100g xci T id findet sieh

bei Ptolemaios am Ende des vierten Kapitels (S. 366, 22—25);
Pappos muss aber an der angeführten Stelle ein drittes Kapitel

gezählt haben, denn es folgt bei ihm tlxu im xov xexdoxov xeqpa-

kutov. Demnach war der Text, der in der jüngeren Ausgabe des

Ptolemaios auf das 3. und 4. Kapitel vertheilt ist, in der älteren,

von Pappos benutzten Ausgabe als y xttpakaiov vereinigt. Wenn
nun Pappos noch hinzufügt, dass in diesem Abschnitte auch der

Heweis für die Gleichheit des angeführten Verhältnisses 49
0 41':

io° 19' mit dem Verhältnisse 6o°: 12° 28' erbracht worden sei,

während doch von einem solchen Nachweise in der jüngeren Aus-

gabe der Syntax sich nichts findet, so liegen zwei Möglichkeiten

vor. Entweder hat die ältere Ausgabe wirklich den von Pappos

erwähnten Beweis enthalten, der dann in der jüngeren Ausgabe

ausgefallen sein müsste, oder Pappos hat mit imsötfföi] yao y
/.trpakciivi u. s. w. eine Ergänzung bezeichnet, die er selbst nach-

träglich durch seinen Commentar zu jener Stelle des Ptolemaios

gegeben hatte. Leider ist der betreffende Pappostext in der Lücke

des V. Buches verloren gegangen; es konnte also weder in dieser

Fl age eine Entscheidung getroffen noch der obige Text mit Sicher-

heit wiederhergestellt werden. 2
)

1) Die l'eberlieferung leidet hier an einem Verderbnis* , das auf
eine Verstümmelung der Handschrift, aus welcher A stammt, zurück-

zuführen ist. In A ist zu Anfang fitv*riv »3 itQog überliefert. Statt v*

stand wohl ursprünglich ein ,u, und hinter /u/irjv ist zunächst der

andere Theil eines Verbums sowie der Hinweis auf das tisvxeoov xt<pü-

Xtttov verloren gegangen.

2) Statt der Worte ö^)t(ag xcci ixxivxQov hat Ptolemaios 366, 23:

rov rt diu niaar x&v typdiatv xctl xov ixxtvxyov. Wie Pappos dazu
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4. elxcc im rotf xexaoxov xetpcxXalov
1
) on i; diu xod SficcXov

anoytlov xov imxvxXov 6id(iexQog ngoavevn nobg xb örtfiiiov xb

iCr\v iiitifpv öidöiaöiv xy {uxtt£v x&v xivxQnv xtd inl xu ivavxlu

xio xivxQca xov ixxivxQOV. Damit ist das in der jüngeren Aus-

gabe als fünftes gezählte Kapitel mqi xf)g nooavevattog xov

xTjg askr^vtig imxvxXov gemeint. Vgl. Ptolem. xE<p. e S. 349, 11.

367, 1.

5. für« de xuvxa xetpcxXuia e näg öuc xcov yoccpiiav r) axotßrig

xffi OtXijvyg (jtaQOÖog) xaxc\ (if^xog fioioäv*) Xanßuvtxcu. Damit

weist Pappos auf den Inhalt desjenigen Abschnittes von Ptolem.

synt. V hin, der in der jüngeren Ausgabe als xecpuXcuov g
' gezählt

und ncog öut xcov ygumicov dnb xcov moiodixcov xivi\amv t\ cixqi-

ß*}g <seXt]vi)g 7tccQodog Xap.ßuvtxcti überschrieben ist (S. 349, 12.

38o, 6).

6. xto öe g xtcpcdulco ncog 6 xavcov xfjg xa&oXov OtXtiviaxfig

civcoficiXiag ntnqaypaxivxca. In der jüngeren Ausgabe entsprechen

diesem Abschnitte die xecpdXcau £' und 7/ mit den Uebcrschriften

xavovog TtQuyttuzela xqg xct&oXov OsXtjviaxtjg üveouedueg (S. 3^3i 1 2

vgl. mit 349, 15) und xctvoviov xT^g xa&oXov ttA^vtftxfJc uveofue-

Xfag (S. 349, 17. 390, 1).

7. fitxu dh xov xctvova xeo £ xstpuXcclto mal xf
t
g xc&oXov

6tXi)viaxr}g tyrjcpocpoQtctg fii&oöog vnodiöttxxcti. Dies ist in der

jüngeren Ausgabe xecpdXuiov mit der Ueberschrift ntoi xr
tg

x«&6Xov ösXjiviuxfjg ^cpocpoolceg (S. 349, 18. 392, 1 ).

8. elxcc xeo t/ xecpaXaCto oxi (iijöev uiG&ijxbv ylvexta dtdcpoQOV

iv xcdg ovfryicug naget xb ftr/ GvyxeiQrß&cu xrj Öevxiqu vno&eoei

rj} ') nagu xov exxevxoov yivofUvy. Dem entspricht in der jüngeren

Ausgabe xetpctXaiov 1: oxi (ii)öev a&oXoyov ylvexca dicttpooov iv xcdg

avfryitug naget xov hxevxoov xtjg GeXifViig xvxXov.

9. xcd e^g inl xov # xetpaXutov neql xcov x-ijg GeXr\vrig na-

oaXXd£ecov öutXrjtylg iaxiv xul vnotiei&g xe xal %Qt}6ig ooycxvov

naQaXXaxxixov, dV ov xexr^xett t} aeX^vt] iv ^AXe^ctvögeict [iijdinoxe

gekommen ist, da» Vigiren nach dem Zodiakus hin kurz durch 6>/s
zu bezeichnen, bedarf noch der Erklärung. An der Richtigkeit der

Uebcrlieferung ist nicht zu zweifeln, da derselbe Ausdruck nachher

nochmals wiederkehrt.

1) Auh dem Vorhergehenden ist das Verbura änodldtixrcti hinzu-

zudenken.

2) Dieses Wort fehlt in C, vielleicht mit Hecht.

3) Statt Tjj hat A xai, C xat. Vgl. Ptolem. 400, 21—23.
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nkiov iioiQÜv ß xai rf
1

) dnoaxaCa rod xaxa xoQvepriv r^ubv <frr
fulov im xov ttförtfißQivov u. s. w. Aus diesem 9. Kapitel sind

in der jüngeren Ausgabe die xitpcikaut ta: rttoi x&v xrjg ctk^v^g

naoakkdbcov und iß: mai xaxaaxevtjg öoydvov mxoakkaxxixov

geworden.

10. elxa im xov dexaxov xtcpakalov anodeitfg iaxiv xcov xr
t g

aih)vi]g ano6xi]^KX(tiv. In der jüngeren Ausgabe orseheint als xetpa-

kcaov ty: c\n6öti£,ig x(öv xf
t g ath]vijg änoöri^änoi'.

I 1. il-Tjg di iaxiv Xicpdkatov mai xrjg nykixoxijxog x&v iv xaig

6v£vyiatg yatvopivcov dutpixocov yklov xai 6tki)vyg xai öxiag. Dem
entspricht in der jüngeren Ausgabe xecpdkcuov tö': mqi xr,g nt]ki-

yi6xi]xog u. s. w., wie eben angeführt wurde. Bei Papiws folgt

hierauf eine Erläuterung, in deren Verlauf mit ini xov 1a
2
)

xapakatov nochmals auf dieses Kapitel hingewiesen wird.

12. coro de xcov dianixowv ykiov xai oekijvi^g xai xijg im roO

dcodexaxov xtcpakalov (ciTtOÖe/§£COg) cpavtqbg XCU 6 XCOV ÖXeQECOV

p-eye&ibv koyog ytyivijxcu. oTov piv yao iaxiv 1) xtjg oeki]vr
t
g did-

uexoog ivbg u. s. w. Die Nachweise im 12. Kapitel, aufweiche

Pappos sich beruft, erscheinen in der jüngeren Ausgabe als xecpd-

kcaov if': mgi xov rjkucxov" aitooxijfiaxog xcd xcov GvvcmoSetxvv-

Htviov «i»rw, und darauf folgt xecpdkcaov mgi peyedcov rjkCov

xcd öekqvrjg xai yr
t
g. Auch hier war also in der älteren Ausgabe

in einem Abschnitte vereinigt, was in der jüngeren auf zwei

Kapitel vertheilt ist.

1 3. int xiku 6h xaxa xb ty xtcpdkaiov ntoi xcbv xaxa pigog

nagakkd^ecov koyog icxiv, icp eS xcd ro xavoviov exxeixcu neguxov

xovg aoi&iiovg r
t
ktov xai ngaixov ogov aeki'n'^g xcd öevxigov u. s. w.

Dem entsprechen in der jüngeren Ausgabe zunächst die xecpdkata

iff: negi xcbv xaxa fiigog ixccoakku&cov yklov xai otU]vr]g und tw':

xavtav nagakkaxxtxog; es folgt aber bei Pappos mit den Worten

xc\g yctg itabg xov koj-bv xvxkov yivofuvag mgicpegeictg xt xcd ycoviag

xai ärjkovoxi 7Cugakkd£eig 10g ^jöev ala&uxbv bidcpogov mnovGag

dtl^ag öta xtov &€u>gi}fxdxcov iv xaig i)kiuxatg ixksitytG'iv nage-

niptyuxo noch ein Hinweis auf den Schluss des V. Buches der

1) A hat (l h xce» h' tibereinstiinmend mit Ptolem. 407, 18, C "fiöt

iß. xai r\'. Da« Zeichen r\' bedeutet '/
B Grad, wahrend rj 7«o Grad

bezeichnen würde.

2) In A ist hier die Ordnungszahl durch zwei Striche bezeichnet:

iu. Aehnlich erscheint nachher xara to 1 1 xttfalaiov. C hat ta' und ty'.
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Syntax, der in der jüngeren Ausgabe als 19. Kapitel gezählt und

mgi xyg x&v ix«$ctXXd&(ov diax^lcetag übersehrieben ist.
1

) Auch

dieser Abschnitt war also in der älteren, von Pappos benutzten

Ausgabe dem \y xttpdXaiov zugeordnet.

Nicht bloss durch die Kapiteleintheilung des fünften Buches,

sondern auch im Texte selbst hat sich die jüngere Ausgabe des

Ptolemaios von der älteren, von Pappos benutzten Recension

unterschieden. Zu Anfang des Buches (S. 351, 12 Hei) haben

Pappos und Theon richtig xvxXovg Xaßovxeg itxQtßibg xexoQvevfti-

vovg xEXQaytavovg xccig Qirpt Qitcug gelesen, während die jüngeren

Heransgeber infolge eines Missverständnissos statt des letzten

Wortes iitupavthug gesetzt haben. *) Allein der cod. Vatic. Gr. 1 80

(bei Heiubko D) hat die ursprüngliche Lesart aufbewahrt. So

ist auch aus dieser Handschrift, im Einklänge mit Pappos und

Theon, Ö. 417, 23 nXtiaxctig oütiaig statt der irrthümlichen Lesart

der jüngeren Ausgabe nXti<sxi)g ov<Si)g wiederherzustellen. Denn

es handelt sich hier, bei der Beschreibung der Hipparchischen

Dioptra, um die verschiedenen Stellungen, die eine bewegliche

kleine Platte auf einem mit einer Scala versehenen Biehtsehoite

einzunehmen hat, um gewisse kleinste Gesichtswinkel zu be-

stimmen. 3
) In der jüngeren Ausgabe des Ptolemaios (S. 472, 1

Hei) lautet die Ueberschrift von VI xtep. 6': 'Slg dtt xdg xi nt-

(jioöixug xca xug axqißug av£vyiag tmaxinxtadeu , wozu Vatic.

Gr. 1 80 die Variante 7twg bietet. So hat Ptolemaios geschrieben

und Pappos (nach dem Ausweise unserer Handschrift C pag. 1 15*)

1) Pappos bezieht sich mit den obigen Worten besonder« auf

Ptoleni. V 448, 3— 11 Hei: (rvvtjpijffa/iftfa pivroi xolg itQOttitodtdtiyiii

voi$ ?Tfpi röv ijXtov, cüj (irjdlv ala^r}rbv aerov rtaQaXXäaaovrog, nvx

rr/voovvrtg ort notijati rivct iregi avru dicccpoQttv i] xttxuv(vor\yLtvj\ xat

TttQi uhxbv ix tmp £(ft£fj<i nagccXXct£i$, &XX' int\ fii, ovraig u^toXoyov

ijyovfu&tt tu ycciröfttva diu rovro 7tuQaxoXox*9r}öetv ä/ta^rmr, mor'

(H'txyxaTov tivui xtvfjöui Ttva rüv . . . Xi>odtuXrutptvtov.

2 t Den Anlass zu dem Missverständniss habe ich nachgewiesen

und xvxXovf TtTQaymvovg xutg TttQUptQtiais erklärt als Kreise, deren

Peripherien durch zwei rechtwinklig sich schneidende Diameter in vier

Abschnitte getheilt sind, Liter. Centralbl. 1898 Sp. 1899 f.

3,1 Vgl. Hultscii Winkelmessiingen durch die Hipparchische Dioptra.

Ahhandl. zur Gesch. der Mathem. IX, S. 201 ff. Eine ganz ähnliche

Form de* Ausdrucks hat Ptoleni. geogr. I 6, 1 gewählt: cos ix rmv
ixSöattov aivov rfjg rov yttoyQCHpixov Ttivuxo$ StOQ&m<ft(o$, itXfiövcor

ovothv, ivtört exontlv.
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gelesen. 1
) Danach wird man noch an vielen anderen Stellen,

wo Ptolemaios von Pappos oder Theon citirt wird, nach dein

Zeugniss dieser Commentatoren, denen die Ptolcinaios-Handschrift

Vaiic. 180 häufig beistimmt, die Lesarten der älteren Ausgabe

wiederherstellen können. Aber auch in anderen Fällen, wo diese

Handschrift von der jüngeren, in Heiberg's Ausgabe vorliegenden

Recension abweicht, ohne dass die Autorität des Pappos oder

Theon hinzutritt, wird man mit grosser Wahrscheinlichkeit auf
den Text der älteren Ausgabe zurückschliessen können.

Doch wir kehren zur Vcrgleichung der Commentare des

Pappos und Theon zum VI. Buche zurück. Nach der Einleitung-

beginnt Pappos (A fol. 3o6r
, C pag. 1

1

3

R
) mit der Erläuterung

des 2. Kapitels des Ptolemaios: itQuy^axdct xavoviav piaav ovgv-

yi&v. Sowohl diese Uebersehrift als die Anfangsworte ngütov tiev

yaff ZW ndhv xal rag x&v fojixuv werden von Theon (S. 274^", 8)
wiederholt. Dann beginnt er den Puppostext freier wiederzugeben,

bis er endlich ganz von ihm sich losmacht und eigenartige Dar-

legungen bringt. Aehnlich verfährt er bei der Fortsetzung des

Commentars. Bald werden einige Worte des Pappos genau wieder-

holt, bald lässt sich der Pappostext zwar noch deutlich als Quelle

erkennen, ist aber vielfach entweder gekürzt oder auch erweitert

worden; der grösste Theil von Theons VJ. Buche aber weicht er-

sichtlich von Pappos ab. Hier hat also Theon entweder selb-

ständig gearbeitet oder andere, uns unbekannte Quellen benutzt.

Fassen wir zusammen, was bisher über die Commentare des

Pappos und Theon zu den Büchern V und VI der Syntax er-

mittelt worden ist, so werden wir das Maass der Abhängigkeit

Theons von seinem Vorgänger am besten nach vier Gesichtspunkten

unterscheiden. Entweder hat Theon den vollen Text des Pappos

herübergenommen und dabei nur hin und wieder einige Aende-

rungen des Ausdrucks sich gestattet, oder er hat von seiner Vor-

lage nur einzelne Sätze oder Satztheile wiederholt und das übrige

nach eigenem Belieben ausgefüllt, oder er hat drittens bloss dem

Sinne nach an Pappos sich angelehnt, oder er hat endlich einen

von Pappos völlig abweichenden Text niedergeschrieben. Steht

dies für die beiderseitigen Commentare zu zwei Büchern der Syntax

fest, so lässt sich daraus ein Schluss auch auf die Erläute-

i ) Ebenso beginnen mit ?rü»tf die Kapitelüberschriften II 89. 15.

92, 16. 97, 5. 98, 5. V 380,6 Hei. XI xup. Halma.

A
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rangen Theons zu anderen Büchern ziehen, deren von Pappos

verfasste Commentare verloren gegangen sind. Je tiefer die

Forschung in dieses zur Zeit noch uncrschlossene Gebiet ein-

dringen wird, desto deutlicher werden bei Theon Reste der Com-

mentare des Pappos hervortreten ; im übrigen aber werden wir

uns dahin bescheiden müssen, dass grössere oder kleinere Stücke

des uns erhaltenen Textes Theons entweder selbständig von ihm

geschrieben oder aus Quellen, die sich unserer Kenntniss entziehen,

entlehnt worden sind.

Vorläufig entnehmen wir der Ausgabe Theons und den Hand-

schriften AC noch einige vergleichende Hinweise. Die üeber-

schriften der Conuncntare des Pappos und Theon zu V und VI

stimmen darin überein, dass die Gesammtheit der Erläuterungen

zu je einem Buche des Ptolemaios nicht, wie zu erwarten, als

Buch, sondern mit einem besonderen Namen bezeichnet ist, uud

zwar von Pappos mit ffgoAtov, von Theon mit vnofivijfia.

Im IX. Jahrhundert waren nach A noch erhalten zwei vno-

Hvi]pau( Theons zum I. Buche 1

), dann je ein vno\ivi)yM zum
zweiten, dritten 2

) und vierten Buche, worauf in A die 0x6ha

des Pappos zum fünften und sechsten Buche folgen.
3
) Aber

auch zu dem ersten bis vierten Buche der Syntax hat Pappos

je ein öxoXiov verfasst. Das Scholion zu I citirt er in seiner

i ; Die roberschrift des ersten vir6pvr
t
(icc fol. 1 ist zum grösseren

Theile geschwunden ; nur der Name dttovog ccXti-avdQt . a als des Ver-

fassers einer Schrift zu einem Buche itToXfpaiov lässt sich noch er-

kennen; allein fol. 35
r ist die rebersehrift des zweiten ejrö/zvijfm zu

Ptolem. synt. I deutlich lesbar: tttiovoo ctXt£ävdoBna t»;r< o/i^aa) ac

to et xi\G ^a^ijftttTixtjff itTolfpaiov avvTcc&toa [twv ho\ to fi [to a\.

Am Schlus« hat der Schreiber wahrscheinlich gemeint xtav ua to «

ro ß\ doch ist hinter cvvtcc&(og nur to ß als echte Peherliefcrung an-

zuerkennen, wie die Fassung der Uebersehrift im Vatie. Gr. 198 fol. 301'

dfovo* cdf£avdo{u>s t dg ro a" ti)$ nToXtpctiov ua&tmuTixi/s evvru-

£fü)*' to d(VT(Qov bestätigt.

2) Dass der Commentar Theons zum dritten Buche verloren ge-

gangen sei, wird von Camkk in der zweiten Auflage des I. Bandes
der Vorlesungen zur Gesch. der Mathein. S. 458 wiederholt, obgleich

ich in der Vorrede zu Pappos avvay. Bd. III S. X11T auf Bandini Catal.

cod. Graee. bibl. Laurent. Bd. IT verwiesen hatte.

3) Der Titel von V ist oben S. 172 angeführt, der Titel von VI

lautet in A. fol. 30^ Tru7t"uv aX^avöoHoa na to 5' r&v xXuvÖiov nro~

Xtuuiov ita&nfiauxav c%oXiov.
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mathematischen Sammlung 1
), das zu IV im Commentar zum

fünften Buche 2
), und ebenda findet sich auch ein gemeinsamer

Hinweis auf die Scholien zu I bis IV. 3
) Wenn hier der Plural

o%oXlotg ohne weiteres sich daraus erklärt, dass zu jedem Buche

der Syntax ein Scholion verfasst war, so hat Pappos doch ge-

legentlich auch den Plural gesetzt, wo er nur den Commentar

zu einem Buche meint. So schreibt er gegen Anfang des

Commentars zu VI 4
): diöuxxat \äv xal iv xolg eig xb e' a%oXioig

tos ™S i*Q<>S bodccg tw Ao|w xfjg <5tli)vi\g ^aaoov^ävag xaxa

nkuxog nagodovg kapßuvea&at. Theon, der ja V7t0fivi)(iaxa , nicht

ttyöiUa, zur Syntax geschrieben hat, wiederholt (S. 285, 13 v. unt.)

dieses Citat mit den Worten diduxxai i](ttv ijörj xal iv xoig (ig

xb £ ßißkiov au axokov&oig xoig inl xov Jtgbg oo&ag reo työiaxtp

imkoytCfiotg xal at inl xov nobg oq&ag x<a Aogw xvxkv> kaftßu-

vovua. Er lüsst also hier die besondere Bezeichnung axoktoig weg;

aber kurz darauf (S. 286, 4 v. unt.) schreibt er ganz nach dem

Vorbilde des Pappos ov yao xoonov iv xolg tlg xb nifinxov c%0'

kt'oig iöykovptv u. s. w.

Dabei kommt noch in Betracht, dass Theon seine imopinj

tiax« überhaupt nicht als ein selbständiges Werk, sondern nur

als eine ixdoöig älterer Coramentare hat gelten lassen. Die

Ueberschrift des Commentars zu Ptolem. synt. II lautet in A
fol. 70': ö'wvoö 5

) cdf^avdoicoo xTj<s naouvxov
j
yiyiv^ivrfi ««$6-

05w(> ua to B xi)G avv\xu£t(oa*) nxokeputov. vn(6pvijiia): ~ Aehn-

1) 2j%>vay. VIII 1106, 10 Hu: rb yug vitb xf/g ix xov xivxoov rov

xvxXov xal ti)$ iteQifiitQOv xov xvxXov ittoit%6{itvov do&oyoiviov 8tnXä-

oiov ioxiv xov i\iß*dov xov xvxiov, mg 'AQinii)6i\g , xa* &i iv r<P
tu TtQäxov xäv nadypccxixäiv a%oXtcp diSnxrat xal vtp' iftubv dV Ivos

ftsmarjuaxog. Vgl. nieine Vorrede zu Bd. III S. XIII—XV.

2) Pappos bei Theon in V. Ptolem. S. 258,39 lia: ort , oam nXiov

utptöxccxcci xov xaru xoQvcpijv , xoaovxa ftei^ovu noul rijv naoüXXa&u>

Stötixrai (ihv v<p' itfiiöv iv tw tlg xb xtraoxov ßtßXtov a%oXl(p Stit xov

övyxQtrtxov xb xal youfxnixov Xoyov.

3) Z. 8 -10 des unten herausgegebenen Fragments: -nobg uhv rb

TVTtüiGai xi iaxi naoäXXaiii i'jdr} noXXuxi^ fftroufv iv rotg nob rovrov

axollotg. Zu toitov ist selbstverständlich rov 6%oXiov zu ergänzen.

4) Cod. C pag. 1 i6b .

5) i ist über der Zeile von zweiter Händ hinzugefügt.

6) Hier hat sich auch bei Theon der ursprüngliche Titel des

Abnagest erhalten, den Ptolemaios selbst mehrmals gebraucht hat

ts. Hulthch bei Paii.v-Wissowa II, Astronomie § 2 a. E.), während er in

späteren Schriften es vorzog fiatf/jutmxf, cvvra^g 7M citiren. Zt'vra&g
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lieh ist die Ueberschrift zu III fol. 126* abgefasst, wobei

noch bemerkt ist, dass Theon diese Ausgabe seiner gelehrten

Tochter Hypatia vorgetragen hat: Sitavoa cckt£avd(>ia>G da xb r
tiJc

|

uci&i}u.uxiY.)
t
G TTTofofxalov <svvTct\j-£<oa vn^o^vriiia} ixöoofcoo

naQ(a>uyv(oo\&eiCTi<S xi\ <pdoOo<pO) &vyctx$l (aov
\
iwttxict.

Es möge nun der Commentar des Pappos zum 1 1 . Kapitel

des V. Buches der Syntax: tkoI töv xyg aikt)vr
t g 7faQC(Xkct£fü>v

und daneben der nur wenig abweichende Text des Theon folgen,

denn durch diese Autoren allein ist uns ein kurzer Bericht über

Hipparchs Messung der Entfernung der Sonne erhalten. Wo
Theon seine Vorlage abgeändert hat, ist dies durch besondere

Schrift hervorgehoben worden.

Benutzt sind für Pappos die Handschriften

A = cod. Laurent. Gr. XXVIII 18 fol. 277'—278'
ü = cod. Vatic. Gr. 183 fol. 43

v—44*,

für Theon

B = cod. Vatic. Gr. 198 fol. 4I2 V—413',

wozu Ba = Theon in der Basler Ausgabe S. 256 t*. kommt.

In A fehlen, wie schon zu dem Texte S. 172 ff. bemerkt

wurde, in der Regel die Spiritus und Accente; nur innuQiog ist

au den drei Stellen, wo es in dem folgenden Texte vorkommt,

von erster Hand mit den Beizeichen versehen worden. Vereinzelt

findet sich vnodidtixxai Z. 54.

ohne Beifügung findet «ich auch bei Pappos cvvuy. VI 558, 21 Hu,
2%6hov zu Ptolem. V bei Theo in Ptoleni. 233, 11. 260 post med. 265, 1 Ba,

Anonym. ul&oSoi t {^prjffroi bei Tannkkv Diophanti op. II 5, 24, Siraplic.

in Arixtot. de caelo 474, 27. 539, 18 Hei. Schol. in Papp, avvay. VI

632, 20, Bd. III 1186 Hu.
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Ursprünglicher Text des Pappoa.

«T« plv ovv nobg xccg [ccxQißeig] naxaXt]^(ig x&v ccxgißCov

xciQoöoav r-fjg aeXi]vi]g ^mtQttktcftßttvofUvay a%töbv xuvx' cev £«;».

xovxo Xiyu oxeÖov, tog ittä vTtoXeino^ivov aXXav^ xovxiGxiv cvvoöwv
r» xat navGeXt)va)v Kai ixXttyeav.

«Avctynalov av Hi] xui ccxoXov&ov x&v T£ cdkav q>aivofiiv(ov

i'vsntv xcti [uxXiGxa xiov txzqI xccg xov yXlov ixXittyug ^tto^O'v^Uvwv

xbv txsqI x&v itccQaXXu&av avxyg iiori]GccG&cu Aoyov*. itgbg juiv

tu xvTttQOai xi iaxi 7tuQuXXa$ig ijdi) noXXuxig tiitofuv iv xolg ttoi»

10 xovxov G%oXloig neu [tog] oxt, ovxs hXntyiv i)Xiov Svvaxbv tcqoemsiv

oxtxE dortoog xtvbg ixuqqSov svqhv avev xov iZQoöiaXritp&ijvcci xbv

xtov naoctXXu&uv xTjg GiXi]vi]g Xoyov. xov (yaQ) yQayofiivov ccvx^g

iv T(3 ccOXQoXaßv) xonov vnoxMvxog nobg xbv aGxiqa didoxctöig

cpcavouht] ix x^g dtonxelag xaxaXafißävexat , xcu ccvdnaXiv cenb xijg

15 cpaivo[iivi}g ötaGxccGeatg i\ ngbg xbv aOxiaa. ötuGxccGig uxoißtjg, i'jdij

7Tooxcaid^(i(iivov xov äxgißovg xonov xyg fffAijwjc, (öGxe xal xt]v

xov aGxigog cMQtßTj ino%i)v dtdoG&ai. ao« xal twv xuxa

uVoof 7tc(QaXXct&(öv' xuvxag ds otV *o"nv, <jp»jo*ri>, nQayitccxiv&Tj vui

uvsv xov do&Tji'ca xbv xov anoGxij(uaog Xöyov^ ovxs xbv xov tino

20 Grynaxog Xoyov öo&t^vui uvsv xov naguXXu^lv xivu do&tjvta. o&tv

im fiir tcov imdsv caGftojxbv naQuXXuGGovxwv aGxlqfav^ Ttgbg ovg

V 7H <*W*t°v %at x^t^ov Xoyov ov6s xov unoGxijpaxog X6-

1—3 a. K.] Ptolem. synt. V 401, 1—4 Hei 2. axQtßug A, axt)t-

ßtig D, steht nicht bei Ptolein. xtbv fehlt in J) 3. TrapodW steht

bei Ptolem. hinter xi)g asXi]vr\g xi)g (£' D 7raQceXa^.ßav6utva fehlt

in AD 6x*6bv fehlt in 1) TcttV üv\ mit Pappos hat so auch

Thenn und wahrscheinlich Ptolem., dessen Hss. Taüra icv bieten, ge-

schrieben 4. tovto öi Xiytt T) rovr^r» T) 6—8 X6yov\

l'tolem. 401,8— M 6. uv ft'Vj D mit Ptolem., ftrai A 7. ror 4 I>

10. ojooTf oi'tf A, ort o^rf D, apoiwg ort oüxe hat vielleicht Pappos

geschrieben &'*
I) 11. Trpod/a^qp * (f &r\vai A 12. xi

tg £ H

Zo/wv A yuQ fehlt in AD 13 diaaxaaig A, rfra^fff/s D 16. wgo-

xarTjxr^/Jt'j'oe A ri/^ D, r A von erster Hand über der Zeile

tffityVij!? ist hier in D durch ein ( ompendium gegeben, welches ([' be-

deuten soll, aber vom «Sc hreiber ein wenig abgeändert ist 18 rwertr»

-23 titdorat
| hier hat Pappos in freierer Fassung Ptolem. 401, 18—

402, 2 wiedergegeben 18. oex tativ A, yiat ov% iaxi D (die Ver-

besserung o»V für «nx wird bestätigt durch urjrf bei Ptolem. 401, 18;
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Ueberarbeitung durch Theon.

*Tu jufv ovv itQbg xccg xaxaX^eig x&v dxgtßatv nagoöiov xyg

GfXi'fVifg naguXa^ißavo^uva 0%eö6v xavx av tii]*. CXtbÖV X£f€i iog

XUt äXXlUV T1VÜUV U7T0X€lTT0Ji€VUJV, TOUT^CTl OwoÖtoV Xal nav6(X^V(üV

xal ixXetyttov' blö Kai « dvayxatov* €?va» txal dxoXov&ov xtöv xe uXXnv r»

(piuvoftivüiv evtxev xai fidXtöxa xa>v ntol xug xov i)Xiov ixXiityetg

&t(OQOViiiv(ov xov mgl x&v nagaXXdi-tav «vrijs nonjCaa^ai Xoyov 1

».

nobg fxiv OUV to xviubocu xl iaxi naodXXa$tg ?j#7; noXXdxig tiitoptv

iv xoig ngb xovxov OxoXtoig, xai \tog] oxi OUT* fxkuxpiv yXiov

TTpO€i7T6iV buvardv ovxs daxioog xivbg ndgoöov (vqhv avev xov 10

nQodu(Xi)<p&t)vcci xbv x&v nagaXXd^mv xr
t g GtXi)vi}g Xoyov. KCti

*fOtp TOÖ yoatpo^ivov avxfjg iv tu döxgoXdßci) xonov vnoxE&tvxog

ij nQog xbv daxiga didoxctOig (patvofiivr) ix xfjg öionxelag xaxaXuft-

ßdvtxai, xal dvdnaXiv anb xijg q>aivofiivi)g diuoxdatag i) ngbg xbv

daxiga didoxaöig dxgtßtjg, rj6n ngoxaxtiXmuuvov xov dxgißovg ir»

xonov xitf osXrivygi werte xal xr)v xov döxigog dxgißt
t

ino%r\v

diöoödai. XQtla Clou xal x&v xaxcc pigog nagaXXd£iG>V xavxag

b£, (pnciV, OÖT* ICTl buvaTÖV Ttgaypaxtv&rjvat ctvtv xov So&ijvut

xbv xov K7toöxyii(cxog Xoyov, ovxe xbv xov dnoaxi^ucxog Xoyov «JoOij-

vcu uvtv xov nugüXXallv xiva öo^vai. b&tv inl xüv (lyöev *ü

aiofhixbv 7tagaXXa(sa6vx(ov daxigav, ngbg ovg ?; yi\ Ortfieiov xal

xivxgov Xoyov ?x£l i
ov^ r°v dito6xi)ftaxog Xoyog d/dort«, inl dt

i. Am Hunde fügt B nach Ptolein. 401, 1 die Kapitelzahl ia hinzu

3- (C
B 4— 5- xovxioxi ([ & xal it([ xal ixXtl~ B 6. /ia'-

Xtoxa
Ta,,

xtQl D (T(bv von erster Hand über der Zeile hinzugefügt ),

(idliaxa 7isqI Ba xov d B 7. ntol rtov fehlt in Ba 9. a>g

oxi BBa 4~ H 10. doxigog] *
o; K 11. xfjs ^ B (die Endung

1^ ist durch ein Compcndium gegeben) 13. xbv *
n B 14— 15. xbv

*
u B 15. xov ccxifißovg fehlt in 16. n}? (£' B daxigos Ba,

Xq"/ (d. i. ;jr(>övoi') B 1

, hat eine andere Hand mit blasser Tinte

übergeschrieben 18. (pi\6i Ba ovx toxi B, ov (ohne faxt) Ba

20. ;rerp«Utt£iv xtvd BBa 21. «*tt^w»-] B

tf!i\ol 1) (dahinter folgt am Ende d« i r Zeile ein zweiten mit Conipeinlien

geschriebenes tpr\oi) 20. TtuQÜXXa^iv xivu I) 22. xa\ fehlt in 1)

l'l.il -hi»t ('law 1tHH> 1 1
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Ursprünglicher Text des Pappos.

yog d(6oxui, ini Se GeXi]vi)g nuQuXXd^etog xivog AqqptteAtyg, 0ia

xov e^g boydvov Xufißdvexta^ xb xuxa xbv j^oi'oi' xijg Tr
t
fti]Giag

2.r» ttnoGxyfi« ölöoxca xtd dito xovxov cd xuxit pioog na(juXXd$eig , 10g

dei$ti öiä x€)v i£7jg &etüoij(uex(av.

*
fO fiiv ovv "iTcnaqiog t<.m> tov i)Xiov pdXiGxtt xqv xoiccvx)jV

i^ixetaw» ovx axQißtbg «neitohpca». imidi\ yitg dnb tov iv xaig

Gv^vyitug xaxit xb fiiyiGxov cc7t6axii(ia iGi^v tyyiGxu tw i]XLta tpttive-

so ffOtu tt)v GeXr\vi\v xcd K7ro tov xit fuyidij x&v dia^iixotav i
t
X{ov

xui GeXijvqg diöoG&ca (wtfo u)v iv xoig e$Tjg Ttoieixai xbv Xoyov)

*U.XoXoV&tl TO TOV X«T« TO £XtQOV XUiV CptOTtüV UTXOGXIffJiaXOg ÖodtV-

xog xui to xctTß to txtoov dtdoG&ui» (log eGxiv fitofifxdxto *>fcoo?j/ttaTi,

tov GeXtjviuxov unoGxi^uxog do&ivxog xtd xtov öiafxixotav i^Xiov

»r» xul fffAjji'i^, to tov HjXiov u7t6Gxi}pu do&Tjvea), neiouxui b^Innu^xog

tiTtb tov ?;Atov Gxo'^u^o^evog xixg nuouXXu^eig y.tä xu anoGxt]fU(xa

uvxov xui xb xTjg GeXi)vi^g ditÖGxi^ti öeixvveiv^ ^dtGxu^Oftivov

TttlVXUTlUGlV TOV XftT« XOV \\XlOV ^ Ol' flOVOV tV TW 7TOGOV CtXXu tl

xui bXtog xi TtuQtiXXaGGU*. ovxtog yuo iv öiGxuynto tov 6 "Imtuoypg

w neol xov ji/A/ov, ov pövov noGov icXXu xui ei oXtog xi nuQuXXuGGet^

vni&exo iv tw notaxtp neol neysdtbv xui unocxr^uxiov ngbg xbv

i]Xiov xijv yr
t
v Gijpeiov xe xtd xevxoov Xoyov Jt%uv xui noxe ftti'

diu xt^g ixXeityetag xt
t
g vn uvxov nuguxideuiviig vnexi&exo iXd-

%iGxov nuouXXuGGeiv uvxöv^ noxe. de ^fi^ovj dib xui xüv uno-

*!> Gxi^dxtov xTjg oeXtjvyg ot Xoyoi didyooot yeyem)vxui. iv yuo tw

TrpioTü) TTfoi (ityi&ibv xtd ümtGxiifJuixtov Xufißtivu cptavö^itvov xovxo'

ixXatyiv i)Xwv iv piv xoig neol xbv
(

EXh)Gnovxov xbnoig ZXov xov

))Xlov uxoißiog yiyivi\nivi)v ioGxe fi^dlv uvxov nuauipulvEG&ui , fV

\4Xt$uvdoe!a de xy xkt' Atyvnxov xu d (xtdiGxtc Txe^nxr^OQuc x^g

23. dl ([' itccQaXXd$aa>Q xtvbs D 27-28. Ptolem. 402. H- 10 z-j.rovd \)

2<t. f«5
*4
M

\) 30. r>> ((''' 1) rot» fifT« neytÜri A 30— 31.

xai ({' I) 31. tfotffrai] gemeint int Ptoleruaios (nicht Hipparchos),

vgl. Ptolem. 4^2, 11 f. 32 -33- I'tolwn. 4°2, 12—14 33 fori P

34—35- rätvo.o* d°
L

x ((' tö tou D 35. fff*p«rai A 1
, iret-

gdrai D 36. toö & D 37- rfc ([' H 37- 39 I'tolein. 402,23t'.

38. itavTÜTtaGi D tov w D Ttoabv D dlV Atl I) 39. tJ I)

atv Theon, ijv A, i
t
v D 40. rotf $° P ttocov D xl D

42. D rl l) x«i ^OTi D 43. n/sfl' I) 47

fiv 4 D rrfp« A, ixobs I) 4« P 4«J~V>- riy ff o : o
0 ^'

I)
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HippAHcnos i-BKit die Grö«se uwd Entfernung der Sonne. 187

Ueberarbeitung durch Theon.

6tkr\vi)g iutQakkd£mg nvog Trpo\r|<p6eicriC, &g *ov i^g ooyd-

vov kuußdvtxui y xb xuxu xbv %qovov xi\g xr)$rfit<&g anoair^a 61-

öoxai xal anb xovxov al xtexa fU^og naoukku^ng
, 10g del&i öia 2.

r
>

x&v &€(OQr}(iax(üv.

«O luv ovv "IitnctQzog anb xov i)kiov uukiOxa x^v xoiavxi]v

i£ixaaiv» ovx ixxotß&g *7ttixoh]xat». iixtidt) ycto aixb xov iv xatg

av^vyluig xaxu xb uiyiOxov ctTXOGxrm« t<Sr
t
v i'yytöxa tcö i)kt<a <pa(-

vio&ui xr)v Ctki)vr\v xal anb xoü xa Luyl&i) x&v öiauixQun> rjkiov 30

xal Gtki)vi)g didoa&cu (vtuq uv iv xolg noisixut xov koyov)

* äxokovdu xb xov xaxa xb exsoov x&v q>o)X(ov dnocxi]Lucxog 6of>ivxog

xal xb xaxa xb txeoov <5/äoö0£u» (10g €*v TO) iß dtaQrjuaxi, xov

oekijviaxov dnoax^fiaxog do&ivxog xal x&v 6ta(tixo(ov yklov xul

askifvr^y xb xov ykiov anöoxyuu boOrjCeTCti), tulouxul b "Imta^og »
«»6 xoü yklov axoxatöfitvog xug naoakku$ug xal xa dnoaxr^utaa

avxov xal xb xt\g atM]vi)g cmoäxrmu btixvvuv, «diaxa£ouivov

TravTairaci xov xaxa xbv r^iov^ ov uövov iv tg> noaov akkct Kai

ei okag xi nuQukkuGGtiK OUTW ycco iv 6i<Jxuy(i& &v 6 "iixnuQiog

IXSqI TOV ykloV, OV flÖVOV TtOGOV Cikku Xal H Zktog XL IXUOCikkaaCU^ 40

vnlfaxo iv tw notoxw ntgl utyt9&v xul anoöxijiuxxwv ixqbg xbv

r^hov xi]v yijv 6i]utiov xs xul xivxgov koyov txtiv xai noxs Ltkv

öia xTjg ixkttyecog xT
t
g vn avxov nuouxi&tuivTig vmx&txo ikdxioxov

nuoukküactiv avxov
y

7toxe de juttjov, dtb xul x&v tt7ioaxi)iu(X(ov xijg

Gtki'jvijg 01 koyoi diu<poooi yiyivi]vxui. iv yao tw noaixta ixsqI 4r>

LUyi&&v xul aTXo6xijLiux(ov kaußuvti (puivotuvov xovxo' ixkatyiv

•i\kiov iv luv xoig mol xbv Ekh)anovxov xönoig okov toi) i}k(ov

axQiß&g ytyivi)Liivi]v (hext iii]dtv uvxov nuQutpuivsa^cu^ iv *Aki-

£uvdotia de t
jy

xar' Atyvnxov xcc Teccapa Lidkidxu mLi7txi}Li6Qiu

23. ([' B nuQaXlcc^eag rtvb$ BT/« kt](f9tiai]i Ba 24. laiißcivrixut

Ba 27. rot)
#°U

B 29. xm "(f H 30. rqv(('B 30— 3 1. rwv cTo

4
"V

xal d' öLöooVai B 33 tcü tf B 34— 35
'4™'

x«i^ xb xov

"Ü°V
B 36. xov 4' B 37. xt)s ([' B 38. TtavxÜTtaaiv Ba 39. rl B,

xl Ba 40. rot) a B 40. xi Ba 41. iv reo B 42. B
(die Endung ov int «lurcli ein Oompeudiuiu gegeben) xi Ba

xal noxl BBa 44. naQalaußävBtv avxov Ba 45. <[' B

tu a" B, tc5 a Ba 46. kaußdvti Ba, kü" B am Ende einer

Zeile 46— 47. Hxkeixptv 4
V

B 47. rov 4 B 49. xiaoaoa B,

d Ba
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IS* Friedrich Hn/rscn:

Ursprünglicher Text des Pappos.

m> 6ia(UiQ0v ixXeXontoxa. 6tu de xdv nooyieifuvcav unodeUvvGiv iv tw

noiouo ßißX(ü) ort, oiov evog ioxiv i) in xov xivxoov xijg yijg, xoiovxmv

xo pev iXu%iGxov (tfioGxijua xijg GeXijvijg o«, xo de fiiytGxov ity' xo

uou peGov o£. xu de ngoxel^ieva uirodei$ctg int xiXet xov ßißXlov

tpijGiv «iv pev xovxa rw Gvvxdy^iccxi ^i%oi t°vto)v rjfiiv imodedeix

5f> rat' firj [tevxoi dictkußyg i'jdij xuxu nuv dievxotvijG&cu xov iteoi

xov xijg GeXijvijg aTCoaxijfiuxog Xoyov noxl' Xetnexui ytto xig iiti-

Gxetyig xeu iv xovxoig^ xrcfr' i)v eXuGGov ccTiodei%&ijGexui xo xijg

GtXi\vi]g tcTtoGxijficc xov vvv ixXeXoytGfiivov». tog xttl uvxov ofio-

Xoyetv nj] navv ejeiv unotpalveG&ca ixcqi xdv nuQuXXd^eav. elxu

60 nuXtv avxog iv tw devxeo<o neol peyedüv xcä dnoGxijfidrtcuv in

noXXGiv unodeixvvGiv ort, oiov iGxiv i) in xov xivxoov xijg ytjg

Ivo?, rotouTwv ioxlv to p£v iXü%t.Gxov cmoGxijpa xijg GeXrjVijg £0, to

de fiiGov $£ y\ x6 de xov ijXioy KixoGx^ua ,|3v<,. dijXov de oxi xat

xo piyiGxov dnoGxij^u xijg aeXi'jvijg oß V^.

In diesem Texte bedürfen zunächst zwei Zahlangabcn einer

Erklärung. In Z. 33 verweist Pappos auf ein &eu)Qij(A« des

Y\ Buches der Syntax. l)us steht nicht vereinzelt da. Neben

der Zählung der Kapitel, von der wir vorher sprachen, ist auch

eiue Zählung der Theoreme einhergegangen. Angeführt werden

von Pappos aus Ptolem. I

xo ty deaiaiiiiu xov ttqwxov ßißXlov xi
t g Gvvxd^eiog im Com-

mentar zu V S. 260,31. 264 a. E. 265, 1 Ba, und

to dcadexctxov xov nowxov ßißXlov S. 260, 5 v. unten.

Aus Ptolem. V wird eitirt

8. 235, 17 v. u. xo nohixov fcwptjpa. Da Pappos hier auf

Ptolem. 356, 2 ff. Gvpßcdvoi . . . XufißavovGijg xai t« e$i,g cfypt xi

Xovg sich beruft, so meint er offenbar das erste in V x*qp. ß'

behandelte Theorem, das bei Ptolemaios von S. 356, 4 bis 359, 18

52. iXä%ioxov fehlt in A xijg ([' öct' P 54. x& Gvxayuxil) 55. Sta-

Xußr]gA, ÖtaXdßng l) 55. dtevxQtVTia&i)vaiD 56. Trefft 58 . fl' I>

61. tj fxrov A 1

,
r\ ex'xov A* 62. eaxtv A, iaxl D xf/g ((' I>

63. xov o" I) tu, A, T\ D 64. xyg ((' D oß ET A, oy G" D
idie Zahl 72

2
/3

hat Pappos ausgerechnet, indem er die mittlere Ent-

fernung de« Mondes verdoppelte — '34%, und davon die kleinste

Entfernung = (>2 abzog)
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HlPPABCHOS TBEH DIE (1BÖ8HK ijo> Kntfebxuno DER SoNNE. 189

Ueberarbeitung durch Theon.

xf
t g diapizQOV ixXtXoinoxu. diu toivuv toÜTujv UTTOK€iuevuJV w

tixodtixvvöiv iv TW txqioxm ßißXitp ort, oiov ivog iaxiv t) ix xov

xtvioov xijg yfi$< xoiovxtov xb fiiv iXuyiaxov anoaxt^ui xi]g otXrjvrjg

oft, to dt tiiyiaxov ny' xb agu fUaov of. xu dt ngoxtl^tvu ano

dti£ccg iv tüj xiXti xov ßißXiov tpi]Oiv «iv (juv toütw tw övvxdy-

{iuxi pixQ1 TOvx(ov rjfxlv d7TOb€b€IKTai ' ^irj pivxoi diccXuß^g ijdi) s.»

xctxu nav bi€UKpivr|0f|vai xov twoI toi» xijg atXyvrig dnoax^ccxog

Xoyov noxi' Xtimxtu yt<Q xtg iniGxttyig xal iv Tourotg, xtx& r\v

eXccCßov dnodtiyQ,

j)6txia xb xyg OtX^vtjg a7to6xr)fia toü vvv diriXc-

XoTKUtvou*. cbg xcd ccvxbv o^ioXoytiv fir} ndvv t^tiv imotpuivt-

a&ut 7t(qi r<of 7i(toc(XXtt&(ov. tlxct ndXiv uvxbg iv tw dtvxiow ntol «0

ptyt&üv xal dnoöxTjfiuxav ix noXX&v caiodtixvvaiv oxi, oiov iaxlv

r\ ix xov xivtgov xfjg yi]g ivog, xoiovxcav iaxl xb ptv iXu%iOxov

iixoOTtifut xqg atXijvyg ||S, xb dt pioov £J y\ xb dt xov i)Xiov

iMoaxrjfiu ,/3vq. dtjXov dt oxt xal xb niyiGxov tcnÖQxn][ui xi)g et-

Xr)vt)g oß 1^ £cT<xt.

zu rechnen ist. Daran würde sich Ptolem. V ß' 360, 11—361,8

als dtvxtgov OttoQi^a schliefen, und diese Vermuthung wird be-

stätigt durch

8. 246, 18 Jia
%
wo der bei Ptolem. V d' folgende Satz von

Pappos als to to/toi> thtop^u« bezeichnet wird. Weiter führt

Pappos an

S. 246, 7 to d t>£öJo^«, d. i. den ersten Lehrsatz bei

Ptolem. V Kap. t (S. 370, 4—374, »3),

S. 248, 4 tö t Ofwpi^u«, d. i. den zweiten Lehrsatz des-

selben Kapitels (S. 375, 22—379, 17). In die Behandlung dieses

Satzes ist Pappos schon ein gutes Stück vorher eingetreten,

denn in A fol. 267* steht vor den aus Ptolem. 374, 14 entlehnten

Worten (oöctvx(og ($' iva xal u. s. w. (S. 247, 3 Jin) die Ueber-

50. xf)>$ o~oov B 51. tob a° B, rw « Ba 52. tf]t <[' B

53. dl (vor ufyicro»') fehlt in Ba 55. dictldßr]^ Ba 56. rljj ((' B

58. tZaTTov 7?u rr/4? ((' B *Y\ d. i. ?Zor, B 60. tä /T" B,

tfö ßißiim Ba 63. tO? d' B & r B to« B 64. jW,)
. . . q B /y« (<lie Punkte bedeuten den cnUpreehcnden freigelassenen

Kaum) <>4- r»)>- ([' B 05. o/i f/i B. yß' Ba
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190 FiuKDKini Hultsch:

schrift ehs r<o> f
1
), die in der Basler Ausgabe weggeblieben ist.

Es folgt

S. 250, 4 to 5 fcupqf"* = Ptolem. V s'. Hieraach wird

als fowQimcc £ der Lehrsatz bei Ptolem. V £
' zu zählen sein und

daran knüpfen sich bei Pappos

S. 252,5. 21. 255, 6 to Ij &£(0QTHAtt = erster Lehrsatz bei

Ptolem. Vj', und

S. 252, 5. 24. 254, 2. 255, 6 to ^ &e(aQT}nct= zweiter Lehr-

satz ebenda S. 396, 6 ff.

Zählen wir bei Ptolemaios weiter, so kommen auf das

13. Kapitel die Theoreme l (S. 410 ff.) und 1ä (S. 412 ff.), und

dazu stimmt endlich Z. 33 des vorhergehenden Pappostextes, wo-

nach der Lehrsatz des 15. Kapitels als to daöixctTov &e(OQt}ficc

gezählt wird. 2
)

Die zweite noch zu besprechende Zahl unseres Textes be-

trifft die Hipparchischo Bestimmung des Sonnenabstandes (Z. 63).

üeberliefert ist in den jüngeren Handschriften und in der Basler

Ausgabe nur q, in A aber = 490. Der mittlere Abstand

des Mondes von der Erde betrag nach Hipparch (oben Z. 63)

67 J Erdhalbmesser; ausserdem wird uns zuverlässig berichtet,

dass nach demselben die Erde nahezu 2 7mal so gross als der

Mond, und die Sonne ungefähr i88omal so gross als die Erde

war. 8
) Demnach verhielten sich die Durchmesser von Erde, Mond

und Sonne wie 1 :
l

: 1 2
x

3
= 3 : 1 : 37

4
), und ebenso die Halb-

messer. Wenn also nach Hipparch die mittlere Entfernung des

Mondes von der Erde 67* Erdhalbmesser betragen hat, so wird

der von ihm gesetzte mittlere Sonnenabstand, da Sonne und Mond

1) In A hat die erste Hand na tf geschrieben und statt * die

zweite Hand e' hergestellt.

2) Wenn in der Basler Ausgabe 8. 261, 11— 13 zweimal durch

dtä to« 17 &S(ogrjnccTos auf Ptolem. V 412, 17—20, d. i. auf das erste

Theorem des 13. Kapitels der jüngeren Recension verwiesen wird, so

beruht das auf einer Verwechselung der Kapitelzahl mit der Reihen-

folge der Theoreme. Nach dem vollgültigen Zeugnisse des Pappos ist

Tof> ( ftfciQijuccrog herzustellen.

3 A«lrastos im ( ommentar zu Piatons Timaioa bei Theo Smyrn.

197*8—12 Hii.i.kh. Platouis Timaeus interprete Chalcidio ed. Wkobki.

eap. 91. Hi i.thoi Poseidonios über die Grösse und Kntfernung der

Sonne S. 6 f.

4} Hi-LTst-H a. a. 0. S. 7.
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nahe/u unter gleichem Gesichtswinkel erscheinen *), ungefähr gleich

6? £ X 37 Erdhalbmessern anzusetzen sein.
2
) Die Ausrechnung

ergibt 2491 J
oder rund 2490 Erdhalbmesser. Es stimmen also

drei Stellen der hier ausgerechneten Zahl mit den überlieferten

Zahlzeichen t>q, und danach steht es ausser Zweifel, dass davor

das Zahlzeichen ß = 2000 ausgefallen ist.

Durch den vorhergehenden Text wird endlich auch eine Iln-

gewissheit beseitigt, die über den Titel der Hipparchischen Schrift

bisher bestand. Aristarch hat seine demselben Gegenstande ge-

widmete Untersuchung 7W0I (leyed&v Kai ano<SX7jfiax(ov yXlov Kai

atkijvrjg überschrieben; Adrastos bei Theon von Smyma citirt die

Schrift des Hipparch als 1) nsot a7toaxti(idxm' Kai (isyE&av %Qay-

(ica€ia r\Xlov Kai 6tU]vr^ Chalcidius als opus quod inscnbitur de

seerssibus aique intervaUis solis ä lunac, bei Pappos finden wir

die Verweise iv xn rtptöTö und iv tc5 SevxiQG) ntol peye&üv Kai

anoGTr^aTViv.*) Da nun bei Pappos auf diese beiden Citate un-

mittelbar die Erwähnung von Sonne und Mond folgt, so erklärt

es sich leicht, dass er bei Angabe des Titels eines jeden Buches

den Zusatz yXlov Kai aeXrivyg (der durch Adrastos und Chalcidius

gesichert ist) weggelassen hat.
4
) Als die zusammenfassende Be-

1) Hipparch bei Pappos Z. 28 tf. des obigen Textes. Vgl. Huvrswi

a. a. 0. S. 3, 1.

2) Hipparch hat, wie aus Z. 27 ff. unser« Textes hervorgeht, von

der Entfernung der Sonne zurück auf die Entfernung des Mondes ge-

schlossen; für uns aber handelt es sich hier lediglich darum, aus drei

richtig überlieferten Zahlen eine in den Handschriften verstümmelte

Zahl wiederherzustellen. Bezeichnen wir der Reihe nach die Diameter

von Erde, Mond und Sonne mit a, b, c und die Entfernungen von Mond
und Sonne mit d, e, so waren für Hipparch a, b, c, c gegeben und
nach der Proportion c:6 — e:x hat er d bestimmt; für uns aber sind

durch die Ueberlieferung b, c, d gegeben, und dazu war e nach der

Proportion // : c ~ d ..r zu finden.

3) Oben Z. 41. 45 f. 60. Vgl. ausserdem Z. 5of. iv rü tcqujtw ßißXia>,

Z. 53 inl xtXtt roD erproror' ßtßXiov. Der abgekürzte Titel ist dann

auch in eine arabische Bearbeitung übergegangen, die als 'über de

magnitudinibus et distantiis quem vertit Abulvapha' citirt wird. Vgl.

Steinschneider Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen,

Zeitschr. d. deutsch, morgenländischen Gesellsch. L (1896), S. 349.

4) Aus gleichem Anlasse hat Pappos auch avvuy. VI 554, 6 den

vollen Titel von Aristarchs Schrift tteqI fityt&mv xal knoaxr\\idxmv i]Xiov

xcti atX-^vm abgekürzt zu iv reo jrfpi ptyt&uiv xcel &no6xrnuLX(ov 6

'Agtarag^o^ u. s. w.
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192 Fkiedmcu Hlltsi h:

Zeichnung beider Büeher haben wir also vorauszusetzen 'InnccQiov

neQi tuye&wv xcw cc7toaii^ar(üv i)Xlov xal cefo)vi}g ßißMa dvo.

Ehe wir nun auf den Inhalt der Hipparehisehen Schrift,

soweit dieser aus des Pappos Berichte noch zu erkennen ist,

eingehen, schicken wir zum besseren Verständniss eine freiere

Uebersetzung der Stelle des Ptolemaios l

) voraus, an welche Pappos

sich angelehnt hat.

Nachdem Ptolemaios dargelegt hat, dass man unmittelbar

zwar die 'Parallaxen* des Mondes, d. h. seine je nach der grösseren

oder geringeren Entfernung von der Erde verschiedenen schein-

baren Durchmesser 2
), nicht aber diese Entfernungen selbst messen

könne, fährt er fort «Nun hat Hipparchos eine derartige Unter-

suchung durchgeführt, indem er hauptsächlich von der Sonne

ausging. Denn da aus gewissen anderen bei Sonne und Mond
beobachteten Erscheinungen, über die wir im folgenden [V ly — u

J

sprechen werden, sich ergiebt, dass, wenn der Abstand des einen

von beiden Gestirnen gegeben ist, auch der Abstand des anderen

bestimmt werden kann, so versucht er auf Grund einer Ver-

muthung über den Abstand der Sonne auch den Abstand des

Mondes zu zeigen. Dabei setzt er zuerst voraus, dass der schein-

bare Durchmesser der Sonne nur die kleinsten noch erkennbaren

Unterschiede zeigt, deren Beobachtung aber doch ausreiche, um den

|
jeweiligen J Abstand der Sonne zu bestimmen. Zweitens beruft er

sich auf die von ihm beschriebene Sonnenfinsterniss und erweist,

dass der Durchmesser der Sonne manchmal einen nicht merkbaren,

manchmal aber einen ziemlich grossen Unterschied zeigt. Daraus

ergaben sich ihm auch die Berechnungen des Mondabstandes, die

nach jeder der von ihm aufgestellten Voraussetzungen verschieden

sich zeigten, während es doch in Betreff der Sonne durchaus

zweifelhaft ist, nicht allein, um wie viel ihr scheinbarer Durch-

messer, sondern auch, ob er überhaupt wechselt ».

An diese Ausführungen sehliesst sich der Commentar des

Pappos möglichst eng, zum Theil wörtlich an. Uebereinstimmend

mit Ptolemaios bezeichnet Pappos gleich zu Anfang das Hippar-

rhische Verfahren als ungenau und giebt auch in dem weiteren

Berichte seine abweichende Meinung mehrfach kund. Da es uns

0 Synt V i« ' S. 402 Hei.

2» Dien ist bei den griechischen Astronomen die von dem heutigen

brauche abweichende Bedeutung von xuQdiXa%i$.
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aber weit weniger auf die Beurtheilung des Hipparch durch die

genannten Astronomen, als auf Hipparehs eigenes Verfahren an-

kommt, so werde ich in der folgenden Uebertragung alles, was

Pappos ausser dem Bericht über Hipparehs Schrift noch nebenbei

bemerkt, mit Cursivschrift geben.

«Hipparchos nun hat eine derartige Untersuchung ungenau

ausgeführt, indem er hauptsächlich von der Sonne ausging. Er

hatte beobachtet, dass bei den Conjunctionen, wenn Sonne und

Mond am weitesten von der Erde entfernt sind, ihre Durchmesser

nahezu gleich erscheinen, und setzte ferner voraus, dass die Durch-

messer von Sonne und Mond ihrer Grösse nach gegeben sind

(worüber [Ptolcmaios] an einer späteren Stelle [des V. Buches]

handelt). Da nun hieraus folgt, dass, wenn der Abstand des

einen von beiden Gestirnen gegeben ist, auch der des anderen

gegeben ist (wie [Ptolcmaios] im 12. Theorem [V Kap. 15] nach-

tet ist, dass, wenn dir Abstand des Mondes und die Durchmesser

von Sonne und Mond gegeben sind, auch der Abstand der Sonne

gegeben ist), so geht Hipparchos bei seinen Schlussfolgerungen

von der Sonne aus und versucht es, ihre Parallaxen und Abstände

sowie den Abstand des Mondes nachzuweisen, während es doch

[nie Ptolcmaios schreibt] in Betreff der Sonne durchaus zweifel-

haft ist, nicht allein, um wie viel Vir scheinbarer Durchmesser,

sondern auch, ob er überhaupt wechselt. Indem nun Hipparchos

so über die Sonne in Zweifel war 1
), nicht bloss, um wie viel ihr

scheinbarer Durchmesser, sondern auch, ob er überhaupt wechselt,

setzte er im ersten Buche über die Grössen und Abstände [ von

Sonne und Mond| voraus, dass die Erde zu (der Bahn] der Sonne

wie ein Punkt und wie das Centrum [zum KreiseJ sich verhalte"),

1) Hier wendet Pappos das vorher aus Ptoleinaios entlehnte Citat,

in welchem dieser seinen Zweifel über Hipparch» Verfahren äussert,

dahin, dass Hipparch selbst über die Dichtigkeit seiner Methode in

Zweifel gewesen sei. Das ist aber nicht der Fall gewesen; Hipparch
hat die im I. Buche ausgeführten Berechnungen nachträglich im
II. Buche verbessert, ohne deshalb die anfänglich angewendete Me-
thode aufzugeben.

2) Die Worte xh xal xivtQOv könnten verdächtig erscheinen, weil

die Sonnenbahn nach Hipparch bekanntlich einen zur Erde excentrischen

Kreis darstellte (vgl. Pam.v -Wissowa II, Astronomie § 14); allein es

handelte sich bei der Bestimmung des Sonnenabstaudes für Hipparch
nur um eine ungefähre, als Mittel aus den Zahlen der grösseren und
kleineren Abstände gezogene Abschätzung, und wenn dabei eine Zahl

/
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und anlässlich der von ihm beschriebenen Sonnenfinsternis« legte

er die Beobachtung zu Grunde, dass der scheinbare Sonnendurch-

messer bald einen ganz kleinen, bald aber einen grösseren Unter-

schied zeigt
1
), weshalb auch die Berechnungen der Mondabständc

verschieden ausgefallen sind.
2
) Denn in dem ersten Buche über

herauskam, die, wie wir oben sahen, ein Vielfaches des mittleren Mond-
abstandes darstellte, so war es dem Hipparch aueh gestattet, lediglich

um eine mittlere Zahl für den Abstand der Sonne zu erreichen, die

Erde als Mittelpunkt der Sonnenbahn zu setzen.

1) Dies erreichte er mit Hülfe seiner Dioptra. Vgl. Hi r.rscii

Winkelmessungen durch die Hipparchische Dioptra, Abh. zur Gesch.

der Mathematik IX (1899), S. 198 ff. Ein mit Scala versehenes Richt-

scheit war 80 eingerichtet, dass ein aufreehtstehendes oblonges Plättchen

in die geeignete Entfernung von dem durch eine feine Visiröffnung

blickenden Auge gebracht werden konnte, um den Durchmesser der

Sonne oder des Mondes gerade zu verdecken. Zwar soll nach der

Theorie Euklids (Opt. 23; der vom Beobachter erblickte (hier durch

das Plättchen zu verdeckende) Kreis der Sonne oder des Mondes kleiner

sein als ein grösster Kreis des betreifenden Gestirns; doch zeigt Pappos
zum V. Buche der Syntax (bei Theo Alex, in Ptoletn. magn. construet.

p. 265 Basil.), dass bei Beobachtung von Sonne und Mond der Unter-

schied zwischen dem vom Auge erblickten und dem grössten Kreise

verschwindend klein ist. Die Scala der Hipparchischen Dioptra war
in 4 Ellen zu 24 Daktylen eingetheilt ; die Breite des verschiebbaren

Plättchens betrug 8
/4 Daktylos. Aus der bis auf Achtel des Daktylos

abzulesenden Entfernung des Pliittchens vom Auge und aus der Breite

des Plättchens berechnete Hipparch den Winkel , unter welchem die

Durchmesser der Sonne oder des Mondes vom Beobachter gesehen

wurden. Den mittleren Monddurchmesser hat er nach verschiedenen

Beobachtungen zu o° 33' 13" bestimmt (Abh. a. a. 0. S. 203 tf.), ein

Ergebniss, das zwar um 2' 6" zu gross, aber doch minder fehlerhaft

als die Ptolemäischc Berechnung war. Aehnlich hat er die scheinbaren

Durchmesser der Sonne je nach ihrer Entfernung von der Erde ge-

messen. Bei der Unvollkommenheit der Dioptra waren auch hier Fehler

unvermeidlich ; da diese aber ungefähr gleichmässig nach der Seite des

Plus hin sich erstreckten, so war Hipparch recht wohl im StAnde, die

Unterschiede der scheinbaren Durchmesser nachzuweisen. Ausführ-

licher hat er, wie es scheint, darüber in den von Ptoletn. synt. V
S. 450, 11—451, 5 erwähnten zwei Büchern rdtv TtaQalXuxTixüv ge-

handelt.

2) Aus dem Texte des Hipparch hat Pappos hier nur einige Stich-

worte ausgezogen und ist dadurch undeutlich geworden. Zu unter-

scheiden sind die dioptrischen Messungen der Durchmesser von Mond
und Sonne und die Schlussfolgerungen, welche Hipparch im ersten

Buche aus einer Sonnenfinsterniss gezogen und im zweiten Buche weiter

ausgeführt hat.
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die Grössen und Abstände verzeichnet er die folgende Erscheinung:

in der Gegend des Hellespont ist genau eine totale Sonnenfinster-

niss eingetreten, während in Alexandria in Aegypten nur nahezu

4 Fünftel des Dianieters verfinstert wurden. Auf Grund dieser

Beobachtungen zeigt er im ersten Buche, dass, wenn man den

Erdhalbmesser als Einheit setzt, der geringste Abstand des Mondes

71, der grösste 83, mithin der mittlere 77 Erdhalbmesser beträgt.

Nachdem er nun dies, was ihm zunächst vorlag, nachgewiesen

hatte, fügt er am Ende desselben Buches hinzu: *in dieser Ab-

handlung habe ich den Beweis bis zu diesen Folgerungen geführt;

damit der Leser aber nicht glaube, dass die Erörterung über den

Abstand des Mondes schon zu einem völlig klaren Abschlüsse

gediehen sei, bemerke ich, dass hierzu noch eine weitere Unter-

suchung zu erledigen ist, nach welcher der Abstand des Mondes

sich kleiner als der soeben berechnete Abstand erweisen wird',

womit er selbst zugesteht, dass er über die Parallaxen durchaus

nichts Zuverlässiges melden kann. Ferner zeigt er ausführlich

im zweiten Buche über die Grössen und Abstände, dass der

kleinste Abstand des Mondes 62, der mittlere 67 J
Erdhalbmesser

und der Abstand der Sonne 2490 Erdhalbmesser beträgt. Hier-

nach ist auch klar, dass auf den grössten Abstand des Mondes

72 J Erdhalbmesser kommen.»

Dies der Bericht des Pappos. Hipparch hat also den mitt-

leren Abstand der Sonne auf 1245 Erddurchmesser bestimmt und

eine anfängliche Abschätzung des mittleren Mondabstandes zu

38* Erddurchmessern, die sich ihm nachträglich als zu gross er-

gab, auf 33^ Erddurchmesser emiässigt. Ptolemaios hat diese

Ergebnisse nicht einmal erwähnt, geschweige denn für seine

Messungen der Grössen und Abstände verwendet. 1
) Er deutet

1) Wolf Gesch. der Astronomie S. 1 74 tf. und mit ihm Güntheu
Handb. der mathem. Geographie S. 604 f. nahmen an, dass die von

Ptolera. V Kap. 13— 16 ausgeführten Berechnungen der Abstände und
Grössen von Mond und Sonne auf Hipparch zurückzuführen sind. Das

musste schon wegen der von Ptolemaios abweichenden Grössenzahlen

des Hipparch (vgl. Hui.tsch S. 6 f. der zu Anfang angeführten Abh.)

bedenklich erscheinen und hat sich nun, nachdem auch die Ent-

fernung8zahlen bekannt geworden sind, völlig erledigt. Wohl aber mag
die von Ptolemaios mitgetheilte Methode der Messungen zum Theil von

Hipparch entlehnt worden sein. Ausserdem hatte dieser, was Ptolem.

synt. V 4»7, '3—24. 45°, '5 f- Hei (vgl. Hi i.tsch Abh. zur Gesch. der

Mathem. IX 203 f. 206 f.) mit Unrecht zurückweist, wesentliche Folge-
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nur an, dass er der Methode des Hippareh, von den verschiedenen

Parallaxen der Sonne auszugehen und daran das Weitere zu

knüpfen, nicht beistimmen könne. Pappos, dessen Urtheil durch

die Autorität des Ptolemaios befangen ist, theilt zwar einige Aus-

züge aus Hippareh mit, tilgt aber allerwärts eine abfällige Kritik

hinzu. Allein weder die Abweisung durch Ptolemaios noch die

Ungunst des Pappos können in Betracht kommen gegenüber der

entscheidenden Thatsacbe, dass Hippareh an die wirkliche Ent-

fernung der Sonne weit näher als sein Vorgänger Aristareh her-

angekommen ist und damit dem Poseidonios den Weg zu seiner

der Wirklichkeit noch mehr sich nähernden Hypothese geebnet

hat, während Ptolemaios diese grossartigen Fortschritte unbeachtet

liess und bei seiner Abschätzung des Sonnenabstandes noch nicht

einmal die Hälfte der Hipparchischen Zahl erreichte.
1

) An dem
Irrthum des Ptolemaios haben dann die späteren Geschlechter

Jahrhunderte lang festgehalten, bis endlich nach der Anregung

von Hallkv neue Methoden zur Berechnung des mittleren Ab-

standes der Erde von der Sonne eingeschlagen wurden. Von den

Leistungen Hipparchs war jede Kunde verloren gegangen, aber

wiederum wurde jenes Stichwort laut, das einst auch für

Hippareh, zwar in einem anderen Sinne, aber mit derselben Ziel-

bedeutung gegolten hatte, die Bestimmung der mittleren Sonnen-

parallaxe. Und um wie viel glänzender treten die Verdienste

Hipparchs hervor, wenn wir seine kunstlose Dioptra mit den

so feinen und zweckmässig eingerichteten Apparaten der Neuzeit

vergleichen.

Zu welchem Zeitpunkte ist die von Hippareh erwähnte

Sonnenfinsternis« eingetreten V Die nächste Annahme wird sein,

dass er eine von ihm selbst beobachtete Verfinsterung gemeint

hat. Erst wenn diese Erwartung täuschen sollte, werden wir

Verfinsterungen in Betracht ziehen, die vor Hipparchs Epoche

eingetreten und am Hellespont vollständig, in Alexandria aber

etwas grösser als neunzöllig, jedoch kleiner als zehnzöllig er-

rungen aus seinen dioptrisehen Beobachtungen gezogen, deren Krgeb-

nisse man annähernd wiederherstellen kann. Vielleicht gelingt es dann

auch, das ganze von Hippareh in der Schrift nt(>l ntyb&üv u. 8. w. ein-

gehaltene Verfahren wieder aufzufinden.

V Vgl die nach den Krgebnissrn der vorliegenden, sowie der

früheren über Poseidonios verfassten Abhandlung zusammengestellte

Tabelle, unten S. 199.
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schienen sind. 1
) Die schriftstellerische Thätigkeit des Hipparch lässt

sich vom Jahre 1 6 1 oder doch 146 bis 126 v. Ohr. verfolgen*);

andererseits muss die fragliche Sonnenfinsterniss nach der Gründung

Alexandrias eingetreten sein. Nun haben in der Epoche /wischen

331 und 126, wie Herr Prof. Ginzbl in Herlin mir freundlichst

mittheilte, vier Sonnenfinsternisse stattgefunden, die am Hellespont

total und in Alexandria neun- bis elfzöllig erschienen sind:

(i) 310 August 15, die berühmt« Finsternis* des Agathokles 3
):

sie ist am Hellespont so gut wie total, für Alexaudria etwa

g,3 Zoll gewesen.

b) 263 Febr. 9 4
); sie ist etwas spät, gegen Sonnenunter-

gang eingetreten, für Alexandria 9,1 Zoll.

1) l>ie & fidXtcrce ?r*u:rr7]{io(>w n)s äiantTQov des obigen Textes

Z. 49 f. entsprechen einer Verfinsterung von nahezu 9,6 Zoll. Die Limi-

tation dazu ergiebt sieh aus folgenden Erwägungen. Von Hipparch

und anderen griechischen Astronomen ist der Himmelsgrad , ausser in

Minuten, Sekunden u. s. w., auch in 24 Daktylen, wobei die Hreite des

(jrades als Elle galt, eingetheilt worden. Da nun die scheinbaren

Durchmesser der Sonne oder des Mondes rund = Grad gerechnet

wurden, so kamen auf 1 Durchmesser 12 Daktylen. Vgl. Hipp, in Arati

phaenoni. cd Maxitii s S. 190, 10 nr^vcclov 6iüaxi}ua = 2 Mondbreiten,

S. 272, r fxtxpft) [itlov
?i Ttfixvv" S. 90, 10 TtXiov 1) äaxrvlot$ dvot, d. i.

mehr als o° 5', S. 272, 2 ovdl duxxvXov itQoiyftTrcti ovrog o «crtptöxov,*,

d. i. weniger als o° 2' 30". Indes ist die Duodecimaltheilung des halben

(Jrades nur als eine neben der Sexagesimaltheilung derselben Grösse

einhergehende, in vielen Fällen bequemere Rechnungswcise anzusehen

(vgl. Hi i.tsch Die Gewichte des Alterthums, Abb. der Leipziger Gesellsch.

der Wissensch., philol.-hist. Cl. XVUI Nr. 2 1,1898] S. 62 ff). Die

4 Fünftel des Sonnendurchmessers in Z. 49 unseres Textes sind der

abgekürzte Ausdruck für 48 Sechzigstel. Diese entsprechen 9,6 Dak-
tylen; mithin ist die Hipparchische Abrundung zwischen 9 und 10

ganzen Daktylen zu limitiren, und es werden Sonnenfinsternisse, die

etwa in Alexandria kleiner als neunzöllig oder grösser als zehnzöllig

erschienen sind, hier nicht in Betracht kommen.
2) Hkroer Die geographischen Fragmente des Hipparch S. 4 ff

SuHKMim. Gesch. der griech. Litter. in der Alexandrinerzeit I S. 765.

3) Diodor XX 5, 5. Justin. XXH 6, 1. (Jixzkt, Spezieller Kanon
der Sonnen- und Mondtinsternisse für das Ländergebiet der klass. Alter-

thumswissenach. S. 119. 185 tf. Karte VI. Oppolxkk Canon der Finster-

nisse, Denkschriften der Wiener Akad. der Wissensch., math.-natur-

wissensch. Classe LH (1887}, hat die vier oben erwähnten Sonnenfinster-

nisse unter Nr. 2149. 2254. 2420. 2566, Taf. 43. 46. 49. 52, verzeichnet,

Taf. 49 lässt den Streifen der totalen Verfinsterung vom Jahre 190 (bei

Oppnr.zER — 189 III 14) ziemlich weit nordwestlich vom Hellespont auf-

tretfen ; s. jedoch Ginzri, Karte Vni.

4) Gnor» a. a, O. S. 119. Karte Vn.

Digitized by Google



19* Frikdkich Hi-ltsch:

c) 190 März 14, die seit Petavius auf die Stelle bei

Liv. XXXVII 4, 4 bezogene Finstcrniss 1
); am Hellespont total,

für Alexandria fast i I Zoll.

d) 129 Novemb. 20 a
); sie ist etwas spät, gegen Sonnen-

untergang gefallen, für Alexandria 9,4 Zoll.

Hier wird zunächst die Verfinsterung vom Jahre 190 auszu-

scheiden sein; denn wenn Hipparch diese gemeint hätte, so würde er

für Alexandria nicht den zu niedrigen Werth von 4 nefinxi}fi6()ia

= 9,6 Daktylen, sondern 1 1 Daktylen angegeben haben. Unter den

übrigen Verfinsterungen ist aller Wahrscheinlichkeit nach die vom
Jahre 129 auszuwählen, weil erstens die Grösse der Verfinsterung

in Alexandria am nächsten an die 6 udktoxa 7tsumtifi6gui des

Hipparch herankommt und zweitens die Erwartung zutrifft, dass die

Himmelserscheinung von ihm selbst hat beobachtet werden können.

Daraus würde folgen, dass die zwei Bücher tceqI iityt&av

Kcd anooxijfiuxtov i]klov xcd atki)vijg im Jahre 128 herausgegeben

sind (denn weder die kurze Spanne vom 21. Nov. bis 31. Dec. 129

noch ein späteres Jahr als 128 können als wahrscheinlich gelten).

Weiter ergiebt sich, dass die 12 Bücher der Ttgaytiaxsla x(av iv

xuxA» {ufot(o)>
8
) und die zwei Bücher der naQcckkcatxixu*) , da

Hipparch bei der Abfassung der Schrift juqi (ttyE&wv u. s. w.

auf ihnen fussen musste, vor dem Jahre 128 erschienen sind.

Die wegen ihrer Unbestimmtheit «auffällige Ortsangabe iv

xoig 7t£Qi xbv *Ekkri67tovxov xönoig findet sich genau in dieser

Fassung auch im Commentar zu Aratos Ä
), und zwar dort in Gegen-

überstellung zu der noch weiteren Spielraum lassenden Angabe

iv xoig ntgi xr\v 'Ekkdöa (xonoigy. Die Gegenden am Hellespont

haben nach der Anschauung Hippaichs nahe dem 41. Parallel-

kreise und um 10 Breitengrade nördlicher als Alexandria ge-

legen. 6
) Diese etwas zu hohe Abschätzung hat Hipparch gewiss

auch den Berechnungen zu Grunde gelogt, die er im ersten Buche

mgi titye&cov an die Sonnenfinsterniss vom Jahre 129 knüpfte.

Wenn er dabei einen übermässig grossen Abstand des Mondes

1) Ginzki, S. 119. 189 f. Karte VIII.

2) Ginzel S. 120. Karte VIII.

3) Hci.tsch Abh. zur Gesch. der Math. EX S. 198.

4) Oben S. 194 Amn. 1 a. E.

0 Hipparch. in Arati phaenom. I S. 26, 22 Man it.
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ermittelte, so ist das nicht zu verwundern; er selbst hat aber,

wie wir sahen, den Fehler erkannt und durch die Untersuchungen

im zweiten Buche merklich herabgemindert.

Der Aufenthaltsort Hipparchs zur Zeit der Sonnenfinsterniss

des Jahres 129 ist vermuthlich Rhodos gewesen. Denn dort hat er,

wie Ptolemaios mittheilt 1
), in den Jahren 1 29/8 und 1 26 astronomische

Beobachtungen angestellt, und auch frühere Beobachtungen, von

denen uns Ptolemaios meldet, haben wahrscheinlich an demselben Ort**

stattgefunden. Von Rhodos, dem blühenden Handelscentrum, aus

konnte Hipparch, nachdem er dort die Grösse der Verfinsterung selbst

beobachtet und die entsprechenden Mittheilungen aus Alexandria

erhalten hatte, leicht die Zone der Totalität annähernd berechnen

und zuverlässige Erkundigungen vom Hellespout her einziehen.

Nachdem die Zahl von Erdhalbmessern, welche Hipparch für

den Abstand der Sonne gefunden hat, wiederhergestellt und auch

die entsprechende Zahl für den Mondabstand beigebracht worden

ist, lassen wir zur leichteren Vergleiehung noch eine Uebersicbt.

ähnlich wie früher in der Abhandlung über Poseidonios*), folgen.

Tabellarische l'ebersieht Uber die Messungen der Grössen nnd

Entfernungen von Mond nnd Sonne.

Alle Zahlenangaben sind auf mittlere Erddurchmesser = 1716 geogr.

Meilen gestellt.

Mittlere

Kntfermintf
des Mundo»
von der
Krde

Dureli-

mesRcr doH

Mondes

Mittlere
KntfiTiniiitf

der Sonn«
von (h-r

Krdo

Ihirch-

iiio»ser der

Sonne

Nach Aristarchos .... 's »* = °> 180

„ Hipparchos .... "1
= 1245

„ Poseidonios .... 6550

„ Ptolemaios .... 29

1

n = °^ 605

In Wirklichkeit .... 30,2 0,27 I I726 108,1)

1) Synt. V 363, 13— 3^4, 3 3<«9, 4— 10 //ei. Die 1 eretere Heobachtung

hat Hipparch re> v' (rst rfjg TpiVijff xcctu Kcü.Ximtov ittQiodov — 129/8

v. Chr. nach Idkmck Chronologie I S. 350 i statt v' vennuthet ders.

S. 345 vet' = 128/7 v. Chr.), die letztere tm ql^' hu äno Ti)g 'AXe£dvdQov

rtltvriji datirt. Kcikkinnovy nicht Kcllmnov, hat Ptolemaios und vor ihm
gewiss auch Hipparch geschrieben; denn so lautet die Ueberliefcrung

im Vatic. Gr. 180 (bei Hkibkko cod. D), der die ältere Textesrecension

der Ptolemäisehen Syntax aufbewahrt hat, III 204, 2. 20. 206, 7. 207,

2. 4- '7- V363, 17. Vgl. oben 8. 179 f.

2) Abh. der Gesellsch. der Wiss. zu Güttingen a. a. Ü. S. 8.
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Auch der Vergleich mit don Stadienzahlen des Poseidonios 1
)

lässt sich nun vollständig durchführen. Denn da Hipparch den

Durchmesser der Erde zu rund 80 1 80 Stadien gerechnet hat,

so kommen auf einen Sonnenabstand von 1245 Durchmessern

99824 100, d. i. rund 100 Millionen Stadien oder nach griechischer

Zählungswcise eine ömky oder ötvuQct nvQiccg araötwv. 2
) Nach

dem Verhältniss 37:1 ergeben sich dann für den Mondabstand

rund 2 700 000 Stadien. Die früher für den Hipparchischeu

Sounendurchmesser berechneten 988900 Stadien runde ich nun

auf eine Million ab.

Vergleiehnng der Stadienzahlen des Hipparchos nnd des Poseidonios.

Nach Hipparchos Nacli Poseiriniitoa

Durclunewer der Erde 80 180 lOOOOO

„ des Mondes .... 26 730 I 2 OOO

„ der Sonne .... I OOO 000 3 OOO OOO

Mittlere Entfernung des Mondes von

2 7OO OOO 2 OOO OOO

Mittlere Entfernung der Sonne von

IOO OOOOOO 5O0 OOO OOO

Während die Zahlen des Poseidonios früher nur mit einigen

von Archimedes aufgestellten verglichen werden konnten, zeigt sich

jetzt, dass Poseidonios die Grösse und Entfernung der Sonne in

Anlehnung an Hipparch bestimmt hat. Die Hipparchische Zahl

der Grösse des Diameters hat er verdreifacht, die Entfernungszahl

verfünffacht.

1) Ebenda S. 8. 34—38.

2) Vgl. Iii i.txch Exkurs I zu Procl. in Fiat. remp. ed. Kroll II

p. 384-3M.

DruckfirtiK erklärt 20 VI II. 1Ü00.]
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O. Böhtlingk: Die Camposita der Typen Bindfaden und

Bindewort.

Eine Unterredung mit einem Freunde über die Bildung der

Wörter Rechenlehrer und Zeichenlehrer (s. weiter unten unter n),

über die wir bisweilen noch absonderliche Ansichten zu lesen

bekommen, brachte mich auf den Gedanken, die Composita der

in der Ueberschrift genannten Typen möglichst vollständig zu

sammeln, um aus ihnen vielleicht auf irgend ein Gesetz für den

Gebrauch derselben zu gelangen. Unter dem Typus Bindfaden
verstehe ich die substantivischen Composita, deren erstes Glied

die ganze Infinitivendung en, unter dem Typus Bindewort die-

jenigen, deren erstes Glied nur den Endconsonanten abwirft.

Wörter, die schon im Infinitiv kein c aufweisen, wie faseln,

wandern u. s. w. haben natürlich auch in diesen Compositis

kein e und sind von mir unberücksichtigt geblieben. Wenn das

zweite Glied vocalisch anlautet, fällt ein auslautendes e des ersten

Gliedes naturgemäss aus; vgl. jedoch Schmiedeeisen. Solche Com-

posita habe ich nur dann aufgenommen, wenn sich kein conso-

nantisch anlautendes zweites Glied auffinden Hess. Die von mir

gesammelten Composita sind alphabetisch nach dem Auslaut des

Stammes geordnet, nur die vocalisch auslautenden, zu denen ich

auch die auf stummes h auslautenden rechne, habe ich nicht von

einander trennen wollen und sie an den Anfang der Sammlung

gestellt. Von jedem Zeitwort habe ich natürlich nicht mehr als

ein Beispiel angeführt, es wäre denn, dass zwei Bedeutungen des-

selben stark von einander abwichen. Der Typus Bindfaden

hat den Vortritt, auf ihn folgt unmittelbar der andere Typus,

falls er sich findet.

ä, äb: Bähmittel, Blähschaf, Krähhahn, Mähfeld, Nähnadel,

Sämann, Schmähschrift.

iMiil.-hiat. Claaan IflflO lü
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äe : Säemann.

eh: Drehkrankheit, Flehgebet, Gehrock, Sehkraft, Stehplatz,

ie, ieh: Fliehkraft, Kniescheinel, Ziehstange,

oh: Drohbrief, Lohfener.

uhe: Ruhebank.

üh: Brühwasser, Glüheisen, Sprühregen,

ühe: Blühezeit (blüzeit bei Fischart nach Grimm).

au: Baulust, Brauhaus, Haudegen, Kauwerkzeug, Schauspiel,

Stauwasser, Thauwetter, Trauschein,

ei, eih: Leihbank, Schreihals, Seihkorb, Speibecken, WeihkesseL

eu: Scheuklappe, Streusand,

b: Grabstichel, Habsucht, Hebbedienter, Klebkraut, Lebzeit,

Raubvogel, Reibholz, Schabkäfer, Schieblade, Schnaub-

tuch, Schreibtisch, Schwebforelle, Siebkasten, Straubhahn,

Tobsucht, Treibhaus, Webstuhl.

be: Gebefall (Dativ), Heberolle, Klebekraut, Labetrank, Lebe-

wesen, Schabemesser, Schiebewand, Schreibekunst, Schwebe-

gestell, Strebekraft.

lb: Kalbzeit, Salbstubc.

lbe: Salbetage.

rb: Erbsünde, Kerbholz, Sterbzimmer. !

)

rbe: Darbepfarre, Färbestoff, Gerbebank, Sterbetag, Werbe-

trommel,

d: Ladstock, Schneidsäge,

de: Ankleidezimmer, Badestube, Ladestock, Redeweise, Rode-

land, Scheidemünze, Sehmiedeeisen, Schneidemühle, Siede-

hitze, Weiderecht,

ld: Bildkraft,

lde: Meldezeit.

nd: Bindfaden, Blendlaterne, Schindmähre, Schwindsucht,

Sendschreiben, Strandgut, Zündholz,

nde: Bindewort, Findelohn, Landestelle.

rd : Mordwaffe,

rde: Werdelust,

f: Greifklaue, Kaufkarte, Kneifzange, Laufkäfer, Pfeif-

drossel, Raufdegen, Rufname, Saufgelage, Schlafstube,

i) Grimms Grammatik IT, S. 683. Campe kennt nur das uns ge-

läufigere Sterbezimmer.
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Schleifstein, Schweifwasser, Steifofen, Strafmittel, Streif-

schuss, Taufwasser, Triefnase,

ff: Raffzahn, Schaffkraft, Treffschuss.

lf: Helfgeld.

pf: Hüpfhahn, Knöpftucb, Pfropfreis, Schlupfloch, Schnupf-

tuch, Schöpfbrunnen, Schröpfköpf, Stopfnadel, Tupf-

ballen, Zapfgeld, Zupfseide,

mpf: Dämpftopf, Impfzwang, Rümpfnase, Schimpfwort, Stampf-

mühle.

rf: Scharfhobel, Schlürfgang, Schürfgeld.

g: Beweggrund, Biegzange, Fliegfisch, Fragsucht, Klagsucht,

Leghenne, Prägstock, Pflegvater, Regkraft, Säugamme,

Saugkalb, Schlaggewicht, Schweiggelübde, Steigbügel,

Tragbahre, Wagstück.

ge: Bergelohn, Beugemuskel, Fegebürste, Hegewald, Klage-

lied, Legestachel, Liegegeld, Nagethier, Pflegevater,

Pflügelohn, Plagegeist, Ragezahn, Sägemühle, Säuge-

thier, Schweigekunst, Seigekorb, Wägekunst, Wagestück,

Zeigefinger, Zeugeglied,

lg: Schwelggenosse.

Ige: Folgediener.

ng: Dingpfennig, Düngpulver, Fangball, Hängmatte, Kling-

reim, Mengwerk, Ringkampf, Schlingpflanze, Schwing-

korb, Sengstroh, Singvogel, Sprengwedel, Springkäfer,

Wringmaschiene, Zwingherr.

nge : Düngesalz, Fangeball, Hängebauch, Klingebeutel, Schwinge-

brett, Sengefeuer,

rg: Borgbrief, Würgengel,

rge: Bergelohn, Würgeplatz.

ch: Ausweichstelle, Bleichplatz, Brechpulver, Brechstange,

Eichmass, Fluchmaul, Keuchhusten, Kochschule, Krach-

mandel, Kriechbohne, Lachkrampf, Laichzeit, Machwerk,

Pochwerk, Rauchtaback, Reichgabel, Riechbüchse, Schleich-

weg, Schmauch feuer, Schreckruf, Siechbett, Sprechstunde,

Stechfliege, Streichmusik, Suchhund, Tauchhuhn, Wach-

zeit, Weichfass, Zechgelage.

rch: Horchhäuschen, Pferchrecht,

rche: Horcherohr.

15*
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sch: Dreschflegel, Fischrecht, Kreischstimme, Lauschplatz,

Löschpapier, Mischkorn, Naschwerk, Rauschgold, Tausch-

handel, Waschfrau, Zischlaut,

rech: Birechzeit, Forschbegier,

rrsch : Herrschsucht.

tsch: Glitschbahn, Klatschmaul, Lutschbeutel, Quetschwunde,

Rutschbahn.

k, ck: Backfisch, Deckmantel, Flickschneider, Gluckhenne, Guck-

kasten, Hackmesser, Heckpfennig, Hockreiser, Knack-

mandel, Knickbein, Leckwein, Lockvogel, Neckstein,

Nickstuhl, Packsattel, Pickmeise, Quakkröte, Reckbank,

Rückstange, Schicktasche, Schluckhals, Schmeckherr,

Schreckschuss, Spicknadel, Spucknapf, Steckreis, Stick-

husten, Sticknadel, Stockschnupfen, Streckfuss, Stricknadel,

Weckstunde, Zwickmühle.

1k: Melkgefass, Walkmühle, Welkboden.

nk: Bedenkzeit, Denkzettel, Gedenkbuch, Lenkstauge, Schenk-

gerechtigkeit, Schminkwasser, Schwankwasser, Senkblei,

Stinkkäfer, Tränktrog, Trinkglas, Tunkform,

nke: Hinkebein.

rk: Merkmal, Stärkmittel, Wirkmittel.

1, hl: Eilbote, Fühlhorn, Hehlschleicher, Heilmittel, Heulhure,

Kühlhaus, Mahlgeld, Maulzimmerchen, Peilkompass, Prahl-

hans, Quälgeist, Schielblick, Spielball, Spülnapf, Strahl-

feuer, Theilzirkel, Weilruhe, Wühlmaus, Zählbrett, Ziel-

scheibe.

11: Bellhammel, Bestellgeld, Brüllgesaug, Drillmeister, Fall-

beil, Füllhorn, Gefallsucht, Gellflöte, Hallhorn, Hülltuch,

Knallsilber, Lullgesang, Prellbrett, Quellwasser, Roll-

wagen, Schallgelüchter, Schmollwinkel, Schnellbrett,

Schrillpfeife, Schwellfarbe, Stellholz, Stillraittel, Wallfahrt,

in, hm: Keiramonat, Nehmfall (Ablativ), Räumnadel.

mm: Brummbär, Glimmstengel
,

Hemmschuh, Klemmhaken,

Rammblock, Schlemmfass, Schwemmteich, Schwimmblase,

Stemmthor, Stimmgabel,

rm: Schirmherr, Schwärmzeit, Stürmzeit, Wärmflasche,

n, hn: Bohnbürste, Dehnlaut, Gähntieber, Höhneisen, Lehnbrett,

Mahnbrief, Schonzeit, Sehnsucht, Versöhntag, Wein-

krampf, Wohnhaus. Hierher gehören auch Rechenlehrer,
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Trockenboden und Zeichenlehrer, die entweder auf die

älteren Infinitive rechenen, trockenen und zeichenen oder

auf Rechnlehrer, Trocknboden und Zeichnlehrer zurück-

gehen, indem in diesen zur Erleichterung der Aussprache

ein e eingeschaltet wurde. Nicht neu, aber nicht Allen

bekannt.

nn: Brennglas, Kennzeichen, Nennwort, Rennbahn, Rinnstein,

Spannkraft, Spinnrad, Trennmesser.

rn: Lernbegierde, Turnhalle, Warnzeichen,

p: Kneipzange, Piepdrossel, Schrapsalz, Staupbesen,

mp: Pumpwerk.

pp: Klapptisch, Schleppdampfer, Schnapphahn, Stippfass,

Wippstock.

r, hr: Bärmutter, Bohrloch, Fahrstuhl, Führtanz, Gärkamraer,

Gefrierpunkt, Gewährmann, Hausierzettel, Höhrrohr,

Kehrbesen, Klärmittel, Leerbecher, Lehrmeister, Nähr-

stand, Radiermesser, Rasiermesser, Rührlöffel, Scheer-

messer, Schmiersalbe, Schmorbraten, Schnürleib, Schwör-

tag, Sparpfennig, Spazierstock, Spürnase, Stiersinn,

Störstock, Wahrzeichen, Währzug, Wehrstand, Zehr-

pfennig, Zierbengel.

re: Störefried.

rr: Dörrsucht, Irrgarten, Kirrhahn, Knarrton, Knurrkater,

Scharrfuss, Schirrmeister, Schnarrwachtel
,

Schurrbahn,

Schwirrschlange, Sperrthor, Starrsucht, Wirrknäuel,

Zerrbild.

s: Blashorn, Genesmittel, Nieswurz, Sehmausgemach.

sc: Blasebalg, Brausepulver, Kosewort, Lesebuch, Lösegeld,

Niesewürz, Rasewurzel, Sauselaut, Schmausesaal, Speise-

zimmer.

chs: Wachsmonat.

ss, sz: Beisszange, Esslöffel, Fliesspapier, Flössknecht, Fresssack,

Giesskanne, Messschnur, Niessbrauch, Pressbengel, Reiss-

zeug, Schiessgewehr, Schliesskorb, Schieissfeder, Schliess-

haken, Schmeissfliege
,

Stossklinge, Weisspinsel (vgl.

Schwärzpinsel), Wissbegierde.

t, th: Betschwester, Bratspiess, Brütmutter, Deutpfahl, Gleit-

bahn, Jätmesser, Knetmaschiene, Leithammel, Lötrohr,
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Miethgeld, Niethammer, Reitbahn, Schreitfuss, Schrot-

scheere, Streitschrift, Tretmühle.

te: Deutezeichen, Hütebube, Jätemesser,

cht: Beichtschein, Dichtwerk, Fechtboden, Flechtwcrk, Leucht-

thurm, Richtschwert, Schichtkeil, Schlachtbank, Schlicht-

keil, Schmachtkorn, Sichtkorn.

ft: Haftgeld, Heftpflaster.

lt: Schalttag, Scheltwort, Spaltmesser.

rt: Wartthurm,

rte: Härtetrog, Wartesaal.

st: Fasttag, Leistbürge, Pustrohr, Rösttrog, Rüsttag, Tast-

sinn,

rst: Berstgras.

tt: Bittschrift, Glättstein, Plättfrau, Schüttgut, Spottvogel,

z, tz: Beizmittel, Duzbruder, Glotzauge, Heizkraft, Hetzjagd,

Kratzfuss, Netzschwamm, Nützholz, Platzpatrone, Protz-

wagen, Putzzeug, Reizmittel, Schätztafel, Schnitzwerk,

Schwatzmaul, Schwitzbad, Setzkasten, Sitzplatz, Spitzrad,

Spritzkanne, Spreizstange, Strotzbauch, Stutzkäfer, Stütz-

punct, Trotzkopf, Wetzstein,

lz: Balzzeit, Falzbein, Schmelztiegel, Schnalzlaut, Walzwerk,

Wälzhammer.

nz: Glänzstahl, Grunzochs, Pflanzwetter, Ranzzeit, Schanz-

werk, Tanzbär.

rz: Schwärzpinsel (vgl. Weisspinsel), Stürzgut, Würzmittel.

Diese Composita im Neuhochdeutschen hat Jacob Grimm in

seiner Deutschen Grammatik, Bd. II, S. 682 fg. besprochen. Sie

heissen bei ihm Composita von Verbum mit Substantiv. Er giebt

Beispiele von beiden Typen, spricht sich aber nicht näher über

dieselben aus. Aus der am Schluss unseres Artikels beigefügten

Tabelle wird man ersehen, dass nach den vier Mediae b, d, g, s

und nach dem Nasal ng das e am Häufigsten erscheint, dass da-

gegen nach den übrigen Consonanten und nach Vocalen das e so

gut wie nie angetroffen wird. Dieses e bewahrt die Media vor

der Aussprache als Tenuis und lässt auf diese Weise den Stamm
deutlicher hervortreten. Nicht selten bestehen beide Formen neben

einander. Eine Neigung zum Abwerfen des e ist nicht zu ver-

kennen. Den Typus mit e überhaupt für älter zu halten als den

ohne e liegt keine Veranlassung vor.
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AUSSERORDENTLICHE SITZUNG VOM 18. JUNI l!)O0.

HeiT G. Steixuükkf erstattete einen Bericht über seine im Winter

1899/1900 nach der Oase Siwe und nach Nubien unternommenen
Reisen.

Georg Steindorff: Vorläufiger Bericht über seine im Winter

1899/1900 nach der Oase Siwe und nach Nubien unternommenen

lieisen.

Im Winter 1898—99 hatte der zum kaiserlichen General-

konsulat in Kairo kommandirte Oberleutnant Freiherr von Grünau
eine Reise nach der in der libyschen Wüste gelegenen Oase Siwe,

dem Ammonium der Alten, unternommen. Seine an Leipziger

Freunde gerichteten Briefe, die von wohlgelungenen Photographieen

begleitet waren, wiesen namentlich auf die in Siwe noch stehen-

den antiken Tempelreste und die an verschiedenen Stelleu der

Oase belegenen alten Gräber hin, die eine Durchforschung wohl

lohnen und gewiss auch noch werthvolle Alterthümer bergeu

müssten. An der Hand der Gkünai 'sehen Briefe und Photo-

graphieen habe ich in der Classensitzung am 8. Juli 1899 über

die in der Oase Siwe erhalteneu Reste des Alterthums berichten

können. Bald darauf stellte Herr Ernst Sikolin in Stuttgart

der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften in hochherziger

Weise eine grössere Summe zu einer Expedition nach der Oase

Siwe zur Verfügung. Nach eingehender Berathung wurde die

Ausführung dieser Expedition beschlossen und mit der Leitung

des Unternehmens Freiherr von Grünau und ich selbst beauftragt.

Um ihr Interesse an dem geplanten Unternehmen zu bethätigen,

beschloss die K. S. G. d. W. weiter, auch ihrerseits eine namhafte

Summe zu den Kosten beizusteuern; des Weiteren bewilligte die

Carl Ritter- Stiftung des Leipziger Vereins für Erdkunde, ferner

Freiherr von Grünau selbst, sowie mehrere ungenannte Leipziger

Gönner grössere Beträge.

Phil. ».ist. Hanse 1900. IG
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Die Expedition sollte innerhalb der letzten drei Monate des

Jahres 1899 nach der Oase Siwe aufbrechen. Bei der Unsicher-

heit des Erfolges war aber die von der G. d. W. eingesetzte

Kommission von vornherein der Ansicht, dass die Expedition sich

nicht mit allzubuchstäblicher Strenge nur an das eine Ziel, die

Oase Siwe, halten, sondern darauf bedacht sein solle, falls die

Verhältnisse in der Oase Siwe sich als weniger günstig erweisen

sollten, einen anderen geeigneteren Ort in den Bereich ihrer

Untersuchungen zu ziehen, soweit dies mit den der Expedition

zur Verfügung gestellten Mitteln möglich war. Für diesen Fall

hatte ich zunächst die Oase Charge oder die in Obernubien ge-

legenen altägyptischen Festungsanlagen ins Auge gefasst.

Am 25. Oktober traf ich in Kairo mit meinem künftigen

Reisegefährten zusammen. Da wir die Absicht hatten, erst im

letzten Drittel des November nach Siwe aufzubrechen, so beschloss

ich, nachdem die wichtigsten Reisevorbercitungen getroffen waren,

die Karawane zusammengestellt und ein zuverlässiger Führer ge-

miethet war, die noch freie Zeit zu einem Ausfluge nach den

Ruinen von Haggi Gandil oder, wie sie gewöhnlich heissen, Teil

el Amarna zu benutzen. Herr Regieruugsbaumeister Dr. Borchardt

hatte die Liebenswürdigkeit, mich dorthin zu begleiten, und auch

Freiherr von Grünau schloss sich uns für ein paar Tage an.

Am Abend des 10. November verliessen wir Kairo und trafen am
Morgen des 1 1. in Teil el -Amarna (Hauata) ein. Hier blieben

wir bis zum 20., so dass wir insgesammt zehn Arbeitstage zur

Verfügung hatten. Die Ruinen von Teil el -Amarna bezeichnen

bekanntlich die Stelle, an der der König Amenophis IV. (um

1400 v. Chr.) sich eine neue Residenz erbaut hatte, in der er

dem von ihm als einziger Gottheit erklärten Sonnengestirn huldigen

wollte. Sowohl für die ägyptische Geschichte und Religions-

geschichte, als auch namentlich für die Entwicklung der ägypti-

schen Kuust sind die dortigen Stadtruinen und die im nahen

Gebirge angelegten Felsgräber der altägyptischen Würdenträger

von einzigartiger Bedeutung.

Unser Hauptaugenmerk richteten wir auf die bisher noch

nicht genügend veröffentlichten „Südgräber". Die darin befind-

lichen Inschriften, die eine Hauptquelle für die Erkenntniss der

neuen Religion des Ketzerkönigs bilden, wurden fast sämmtlich

von uns verglichen, wobei zahlreiche Fehler der Publicationen

verbessert werden konnten; von wichtigen Wanddarstellungen

Digitized by Google



.s' / /• in </or ff, Reisebericht, Tafel zu Seite -?//.



Bericht über reine Reisen xacd dkr Oase Siwe und nach Nurien 211

wurden Photographieen hergestellt und dadurch ein schönes

Material für das Verständniss der Kultur und Kunst dieser

merkwürdigen Zeit gewonnen. Auch dem in einem Gobirgsthale

belegenen „Königsgrabe", das 1891 von Arabern aufgefunden

worden ist
1

), statteten wir mit unseren photographischen Appa-

raten einen Besuch ab. Bereits Boukiant*) hatte an der land-

läufigen Meinung, dass dieses Felsengrab die Ruhestätte des

Ketzerkönigs sei, Anstoss genommen, und auch Borlhardt

und ich haben aus dem Inhalt der Wanddarstellungen die Ueber-

zeugung gewonnen, dass hier nicht der Pharao selbst, sondern

irgendwelche Mitglieder seiner Familie, u. a. die Prinzessin Maket-

Aton, bestattet gewesen sind. So bliebe denn die Frage, wo
König Amenophis IV. sich sein Grab angelegt hat, vorläufig

noch offen. — Auch eine andere Aufgabe konnten wir während

unseres Aufenthaltes in Teil el-Amarna erledigen. In den Bergen,

die auf dem östlichen und westlichen Nilufer kreisförmig den dem

neuen Gotte geweihten Bezirk uraschliessen, hatte der König an

verschiedenen Stellen Denkinschriften einmeisseln lassen, die der

Mit- und Nachwelt Kunde geben sollten von der der Gottheit

gemachten Schenkung. Diese historisch überaus werthvollen In-

schriften, die im Wortlaut fast übereinstimmen, sind theil weise

verstümmelt, ergänzen sich aber gegenseitig. Leider war bisher

nur eine davon in befriedigender Weise veröffentlicht worden 8
);

von den übrigen lagen mehr oder weniger fehlerhafte Kopieen

vor. Wir haben nun die sechs auf dem Ostufer befindlichen

Denkinschriften, soweit sie zur Ergänzung der Lücken in Betracht

kommen, abgeschrieben und photographirt , und es ist nunmehr

möglich, einen beinahe vollständigen Text jener Schenkungs-

urkunde herzustellen. Für diese Arbeit haben wir auch noch

einen anderen, schönen Lohn gefunden. Eine der am südlichen

Berge bei Hauata eingemeisselten Inschriften 4
), neben der sich

rechts und links Nischen mit den Statuen des betenden Königs-

paares und zweier Prinzessinnen befanden, war in ihrem unteren

Theile völlig von Schutt und Wüstensand bedeckt (vgl. die neben-

stehende Tafel). Wir hatten Arbeiter angestellt, sie freizulegen,

1) Vgl. Egypt Exploration Fund, Archaeological report 1892— 1893

p. 12 f. ; Horm ant im Recneil 18, 144 ff.
;
Baedeker, Aegypten (4. AuH.; 199 f.

2) Recueil 18, 146.

3) Durch Daressv im Recueil 15, soff.

4) N. iles PsTKiRschen Plans.

IG*

Digitized by Google



212 Gkoro Steindorff:

und hierbei fanden sich im Sande zwei lebensgrossc Köpfe, die

Bruch an Bruch auf die Statuen passen, die in der rechten

Nische stehen, und von denen die eine den König Amenophis IV.,

die andere die königliche Gemahlin darstellt (vgl. die neben-

stehende Tafel). Leider fehlt dem Königskopfo das Gesicht,

das aus einem besonderen Stücke angesetzt war 1

); der Kopf der

Königin dagegen ist ziemlich gut erhalten. Beide Köpfe, die

auch kunstgeschichtlich sehr interessant sind, haben wir nach

Kairo mitgenommen, wo sie uns von dem Generaldirektor Herrn

Maspeko freundlichst überlassen wurden. Ich habe den Königs*

köpf, der für uns weniger Interesse bietet, auf Veranlassimg des

Herrn Borchardt dem Berliner Museum übersandt; der hübsche

Kopf der Königin hat in unserem Antiken -Museum seinen Platz

gefunden.

Bei der nördlichen Gräbergruppe von Teil el-Amarna

konnten wir uns mit einer oberflächlichen Besichtigung begnügen,

da die wichtigsten Stücke der Wanddarstellungen von Lepsh s

sehr gut veröffentlicht worden sind und zu einer erschöpfenden

Neuaufnahme oder auch nur zur Kollation uns die Zeit fehlte.

Es wurden nur einige der unverötfentlichten WanddarsteUungen

in den Gräbern des Penehsc und Mm-Re photographirt und die

dazu gehörigen Inschriften abgeschrieben, so dass auch diese wohl-

bekannten Gräber immerhin einiges neue Material geliefert haben.

Am 2 i . November kehrten wir nach Kairo zurück und trafen

nunmehr die letzten Vorbereitungen zur Wüstenreise. Am Morgen

des 30. November verliessen wir Kairo und fuhren zu Wagen
nach den Pyramiden von Gise (Mena-House Hotel), wo wir mit

unseren Leuten und den Kamelen zusammentrafen. Die Ver-

theilung des Gepäcks an die einzelnen Lastthiere und das Auf-

laden ging erfreulicherweise ohne Aufschub von statten, und um
2 h 20 setzte sich die Karawane der Siwe- Expedition, von zahl-

reichen Freunden geleitet, in Bewegung. Die Karawane bestand

aus 17 Kamelen, zu denen 10 Treiber gehörten; zu diesen kam
der Sehech der Karawane Saijid ahn Faijad, ferner der Wege-

führer Abd rt-Kader, ein Koch und zwei Diener, von deuen uns

der eine, der in Ausgrabungsarbeiten trefflich geschulte Mohammed
cs-Srnussi von meinen deutschen Freunden gewonnen war. Unser

1) lieber Statuen AmenophiB
,

IV. mit eingesetztem Geeicht vgl. die

Bemerkungen IWciiAicivr'* in der Zeitschrift f. agypt. Sprache 1898, 1 44 f.
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Häuflein zählte also insgesammt 17 Personen und ebenso viele

Kamele. Wir marschirten zunächst in nördlicher Richtung am
Rande der Wüste und des Fruchtlandes entlang bis zu den Pyra-

miden von Abu Roäsch, wo wir unser erstes Lager aufschlugen.

Am nächsten Morgen zogen wir allmählich auf das Plateau der

libyschen Wüste und nahmen unseren Weg nordwestwärts zu den

Natronseen und ihren berühmten Klöstern, deren südlichstes, das

Der Abu Mal;är, wir am Nachmittag des 2. December erreichten.

Dieses Kloster 1
), das in seinen Mauern ausser den Wohnungen

der Mönche, Ställen und Gärten drei grössere Kirchen und einen

Festungsthurm mit mehreren kleinen Kapellen birgt, ist von

stattlichen Dimensionen, enthält aber nur noch wenige Reste aus

altchristlicher Zeit. Das Hauptstück, das wir sahen, ist eine

hölzerne Wand, die sich in der Kirche des heiligen Makarius be-

findet und hier das Sanktuar des heiligen Johannes vom Chor-

raum trennt. Ueber ihr Alter vermag ich nichts zu sagen; wir

haben eine gute Photographie davon mitgebracht, mit deren Hülfe

Kenner der byzantinischen Kunst wohl Genaueres fesstellen mögen.

Sonst sind nur noch einige Fresken bemerkenswert!]. Von der

reichen Bibliothek, die einstmals wohl auch dieses Kloster barg,

ist nichts mehr vorhanden. Die Handschriften, die mir gezeigt

wurden, sind alle jungen Datums und, soweit ich sehen konnte,

ohne Bedeutung.

Am Mittag des 3. December sagten wir den ^lönehen des

Makariusklosters Lebewohl und nahmen nunmehr unseren Weg
ziemlich genau in westlicher Richtung. Von der Eintönigkeit der

Landschaft, die wir in den folgenden Tagen durchzogen, vermag

man sich keinen Begriff zu machen. Wir marschirten täglich

von Sonnenaufgang bis etwa V
2

Stunde vor Sonnenuntergang,

d. h. ungefähr 9— 10 Stunden. Am 7. December langten wir in

der Niederung Mognra an, wo wir uns und unseren Leuten,

namentlich aber unseren Lustthieren einen Ruhetag gönnten, der

leider durch die Unmengen von Mücken, die sich auf uns stürzten,

stark beeinträchtigt wurde. Am 9. December brachen wir wieder

auf und steuerten weiter in ziemlich westlicher Richtung, parallel

dem Abfall der Hochebene, die sich nordwärts nach dem Mittel-

1) Eine Beschreibung des Klosters, die freilich in verschiedenen

Tunkten zu berichtigen ist, findet sich bei Butler, The ancient Coptic

churches of Kgypt I, 295 ü".
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meere hinzieht. Das nächste Ziel bildete die kleine Oase Gära

oder, wie sie officiell genannt wird, Umm es-sugheh\ die wir am
15. December erreichten. Von den Kesten des Alterthums, die

iiltere Reisende hier verzeichnet haben 1

), sahen wir nur einige

Grabhöhlen, die in dem Felsen, auf dem das Dorf erbaut ist, und

an einigen anderen Stellen angelegt sind, die aber leider weder

Darstellungen, noch Inschriften enthielten. Ein genaues Absuchen

der Oase schien uns wenig lohnend zu sein und auch nicht ganz

gefahrlos wegen der zahlreichen Beduinen vom Stamme der Uläd
c

Ali, die neben uns am Fusse des Dorfberges zelteten und unseren

Aufenthalt nicht gerade mit freundlichen Blicken beobachteten.

Gsira ist von Siwe noch drei Tagereisen entfernt.

Am 16. December kletterten wir wieder auf die Höhe der

libyschen Wüste, durchzogen ein an Versteinerungen reiches

Plateau, das sich wie eine breite Zunge in die libysche Wüste

streckt und seinen südwestlichen Ausläufer in dem Gebel Hadona

findet, und schlugen am Abend des 18. December am Fusse eines

zerklüfteten Kalksteinfelsens, des Mulhejüs, unser vorläufig letztes

Wüstenlager auf. Am Mittag des 19. December, 20 Tage nach-

dem wir Kairo verlassen hatten, hielten wir in Siwe, in der Oase

des Jupiter Amnion, unseren Einzug und fanden hier in dem
Hause des ägyptischen Regierungsbeamten (Ma'mür) eine freund-

liche Aufnahme und ein sicheres Unterkommen. Auch die Be-

völkerung Siwe's, die dem fanatischen, europäerfeindlichen Orden

der Senussi angehört und in früheren Jahren oftmals den Reisen-

den, die nach der Amonsoase gekommen waren, die schlimmsten

Schwierigkeiten bereitet hatte, trat uns nirgends feindselig ent-

gegen; die maassgebenden Schechs, an ihrer Spitze der allmächtige

Ethinän Habün, der Vertreter der jetzt in Kufra residirenden

Schechs der Senussi, statteten uns gleich am ersten Tage ihren

Besuch ab und boten ihre Dienste an. Freilich allzu grosse

Unterstützung haben wir bei ihnen nicht gefunden, und gerade

bei den wichtigsten Dingen, z. B. als wir sie baten, Arbeiter für

unsere Grabungen zu stellen, versagte ihre Hilfe; erst als wir

uns später nach einem zuverlässigen Führer umsahen, der die

Karawane von Siwe nach der Oase Bahrije geleiten sollte, thaten

sie alles Mögliche, uns zu helfen und dadurch unsere Abreise zu

erleichtern und zu beschleunigen.

1) Minltom, Reise zum Tempel des Jupiter Ammon 185 f.
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Vom 19. December bis zum 8. Januar, also insgesammt

20 Tage, sind wir in der Amonsoasc geblieben, weit länger, als

je ein europäischer Reisender vor uns. Die längste Zeit davon

haben wir in Siwe selbst verweilt und unsere Arbeit auf die in

der Nähe gelegenen Tempeltrtimmer und Gräberberge verwendet.

Später sind wir nach dem am Ostrande der Oase gelegenen Orte

Zetün übergesiedelt und haben die unweit davon gelegene Nekro-

pole von Abu el-Auwäf untersucht und dort eine Anzahl von

Gräbern aufgedeckt.

Die umfangreichsten Reste des Alterthums liegen inmitten

der Oase, bei den heutigen Hauptortschaften Siwe und Aghurmi,

von denen das letztere wohl die Hauptstadt des alten Ammoniums
gewesen ist. Zehn Minuten von Aghuimi entfernt liegen die

Ummabt'da genannten Trümmer eines grossen ägyptischen
Heiligthums, das dem Amon, dem Schutzgotte der Oase, ge-

weiht war, und in dem wir wohl die hochberühmte Orakelstätte

zu sehen haben, zu der Alexander der Grosse seine romantische

Wallfahrt unternommen hat. Seitdem diese Tempelruine zu Ende

des 18. Jahrhunderts durch Browne wieder aufgefunden und dann

später namentlich durch den Deutschen Minutoli und den Fran-

zosen Cailmaud beschrieben und abgebildet worden ist
1

), hat ihr

Verfall wahrhaft erschreckende Fortschritte gemacht. Damals

stand noch nach Norden zu ein stattliches Portal, das mit Dar-

stellungen und Inschriften bedeckt war, und die Seitenwände

einer inneren Kammer, die (nach Minutoli) eine Länge von fünf-

zehn und einem halben Fuss hatten und vier Fuss acht Zoll dick

waren. Ihre Höhe bis zu den Decksteinen betrug („von den

Mäandern an gerechnet") über neunzehn Fuss. Von den sechs

Decksteinen dieser Kammer lagen zu Ende des 18. Jahrhunderts,

als der Engländer Browne ihre Ueberreste sah, noch fünf an Ort

und Stelle; Minltoli fand nur noch drei davon an ihrem Platze,

die anderen waren in Folge eines P>dbebens seitdem herabgestürzt.

Heutzutage ist von dem Eingangsportal keine Spur mehr auf-

zufinden; die westliche Seitenwand der inneren Kammer ist ein-

gestürzt, und mit ihr sind auch tfie letzten Deckblöcke zu Boden

gefallen. Auch die östliche Seitenwand hat jetzt ihre oberen

Blöcke und damit einen Theil ihrer Darstellungen und Inschriften

1) Minutoli a. a. 0. 95 ff.; Taf. 7 ff. Cailliacd, Voyage ä Meroe'

II 43 ;
Jumakd, Voyage ä Toasis de Syouah pl. XII ff.
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verloren. Die Trümmer der eingestürzten Mauern liegen zum
Theil noch am Boden, zum Theil sind sie weggeschafft und zu

Kalk verbrannt worden. Dieser Untergang der Ruine des Araon-

tempels ist nun um so mehr zu beklagen, als von ihr keine nur

einigermaassen genügende Publication vorliegt. Sowohl Cailliavu

als auch Minutoli konnten noch keine Hieroglyphen lesen und

begnügten sich, die Reliefdarstellungen an den Wänden recht und

schlecht abzuzeichnen. Wir haben nunmehr die noch stehende

Tempelwand photographirt und von den Inschriften Papierabdrücke

machen lassen; ausserdemm wurden noch zur Sicherheit an Ort

und Stelle die Inschriften mittels eines Krimstechers kopirt. Auch
die am Boden liegenden Trümmer wurden, soweit sie irgendwie

zugänglich waren, photographirt oder abgezeichnet. Somit haben

wir fast alles, was von dem grossen Heiligthum noch übrig ge-

blieben ist, aufgenommen und für die Wissenschaft geborgen und

dadurch wohl ein gutes Werk gethan. Denn ich glaube nicht,

dass von der heute noch stehenden Wand nach einigen Jahren

ein Stein auf dem anderen sitzen wird.

Die Wand ist, ebenso wie ihr umgestürztes Gegenüber, mit

Darstellungen in flachem Relief und mit hieroglyphischen In-

schriften bedeckt. Der obere Theil 1

)
ist, wie schon vorhin er-

wähnt wurde, nicht mehr vorhanden Er enthielt einen Fries

von sogenannten „Königsringen", welche heilige Sperber mit ihren

Flügeln beschützen; darunter sass eine Reihe von Darstellungen

irgend welcher Opferseenen, an denen auch der Fürst der Oase

betheiligt ist. Ein grosser Block, der diesem oberen Theil der

Wand angehört — ich konnte nicht feststellen, ob er von der

östlichen oder westlichen stammt —
,

liegt noch am Boden. Er

ist leider sehr zerstört; von den in den Königsringen ein-

geschlossenen Namen konnte ich mit Sicherheit nur in einem

Ring ^r*^Ji „der Sohn des 7?r
f

, der Hohe", in einem andern

„gleichwie Jle ewig", in einem dritten

..der mit Leben besehenlt ist me Jie ewig", also nur gleichgültige

Phrasen, lesen; den Namen des Königs oder Fürsten, wenn er

überhaupt in einem dieser Ringe stand, habe ich nicht heraus-

bringen können.

Den beiden geschilderten Darstellungsreihen folgt nun eine

i) Bei MiNCxo li a. a. 0. auf Tafel 8 abgebildet.
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lange Inschrift, von der aber nur die unteren Hälften von 51

senkrechten Zeilen, und auch diese nicht ganz lückenlos, erhalten

sind. Der Text dieser Inschrift ist leider nicht historisch, sondern

religiös und gehört dem Kreise der sogenannten Pyramidentexte

an, deren älteste Fassung uns in den Pyramiden des Königs

Onnos und der Könige der 6. Dynastie erhalten ist Er enthält

allerlei Sprüche für einen Toten, und zwar für den
^ jj^S^

I I I --v^ ^ ••• flj !

' "
•: ..Osiris. den Grossen der

Fremdlünder, Un-Amon. den seligen, geboren von der Xcf'ret-

ronpet". Hier begegnet uns zum ersten Male der Name des

fürstlichen Erbauers des Heiligthums, Un-Amon, den wir noch an

anderen Stellen finden werden. Sehr auffallend ist es übrigens,

dass die auf einen Todten bezüglichen Pyramidentexte, die wir in

Aegypten nur in Gräbern, auf Särgen oder in Papyrushandschriften

zu treffen pflegen, hier auf die Wand eines den Göttern geweihten

Tempels geschrieben sind. Die Lücken, die der Text durch das

Fehlen der oberen Zeilen aufweist, werden sich übrigens, wie ich

hoffe, durch parallele Texte ergänzen lassen.

Das Hauptinteresse der Wanddarstellungen nimmt die unter-

halb der Pyramidentexte angebrachte Darstellungsreihe in An-

spruch. Hier sehen wir rechts unter einem von schlanken Säulen

getragenen Baldachin den Hauptgott der Oase und den Herrn des

Tempels, den widderköptigen Amon thronen, der in der dazu-

gehörigen Inschrift als „Anmn-Ke , der Herr der lUdhschtäge. der

grosse Golh der sieh in der Oase befindet", bezeichnet wird. Hier

wird also das Ammonium kurz als ,,die Oase" bezeichnet, der

einzige Name, dm die Aegypter wohl dafür hatten. Der Beiname

„der Herr der Rathschläge" ( P <=-> jj nb ir shr) bezieht sich

vielleicht auf Amon als Orakelgott.

Hinter dem Gotte steht seine Gemahlin „dir grosse Mut".

f ,i ..Horns tnh- der grosse Fürst der Fremd-

länder, t'n-Ainon, der Sohn des den gleichen Titel fährenden

Ncehttt-til. des setigen, geboren von der Xefret-ronpef, der setigen".

Der Fürst trägt vorn au der Stirn eine Straussenfedcr, also den-
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selben Schmuck, den schon auf den altägyptischen Denkmälern
die im Westen Aegyptens hausenden hellfarbigen Libyer tragen.

Links von dieser Anbetungsscene sind mehrere, nach links zu

schreitende Götter dargestellt, unter denen der thebanische

(menschenköpfige) Amon-Re
f

und seine Gemahlin Mut erkennbar

sind. Aehnliche Götterbilder enthalten auch die zwei untersten

Darstellungsreihen; und zwar sieht man in der oberen von beiden

einen sperberköpfigen Gott, ferner den Gott Schow, die löwen-

köpfige Tefnut, den Gott Set, den Erdgott Geb, seine Gemahlin
Nut und eine Göttin, deren Name verloren gegangen ist. Die

untere enthält noch die Bilder des sperberköpfigen Horus, der

Göttinnen Buto und Nechbet und des Gottes Chnum.

Die westliche Wand des Gemaches ist, wie ich schon erwähnt
habe, seit den Tagen Mikutoij's und Cailliaud's eingestürzt, und
vou den zu ihr gehörigen Blöcken konnte ich nur noch einen auf
dem Boden auffinden. Zum Glück ist auf diesem gerade die

Hauptdarstellung der ganzen Wand erhalten geblieben, die der

auf der noch stehenden Wand befindlichen genau entspricht.

Auch hier sass „Aman der grosse, der grosse Gott, der Herr <h\<

Himmels, der in der Oase befindliche'* unter einem Baldachin,

während vor ihm der „Horns, tml-, gross an Siegen, der Fürst

der Fremdländer Hr" (?) kniete, also wie es scheint, ein anderer

Barbarenfürst als der auf der Ostwand abgebildete.

Auf den Deckblöcken 1

), von denen noch mehrere am Boden

liegen, sind in zwei Reihen abwechselnd fliegende Schlangen und

Geier, die Abbilder der ägyptischen Schutzgottheiten Buto und

Nechbet, dargestellt, und diese Reihen werden durch drei Inschrift-

bänder cingefasst, deren Text sich auf den Bau des Tempels be-

zieht. Als Bauherr wird wiederum der Fürst Vn-Amon, der Sohn

der Nefret-ronpet, genannt,

Was nun das Alter des Tempels betrifft, so möchte ich ihn

auf Grund des verhältuissmässig guten Stils der Reliefs und der

vernünftigen Orthographie der Inschriften noch in die vorptole-

mäische Zeit setzen, am ehesten in das vierte vorchristliche Jahr-

hundert. Hierzu stimmt auch, dass der Erbauer des Heiligthums

denselben Beinamen fuhrt Hr Im'-', wie die beiden Herrscher

der 30. ägyptischen Dynastie, Nektanebes 2
) und Nektanebös 5

),

1 j Die Abbildungen bei Minutoli (Taf. 8 u. 9 oben) sind ganz ungenau.

2) Lktoics, Denkmäler III 287 a.

3) Vgl. Lepsils, Königsbuch.
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die in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts regiert haben. Dieser

Ansatz wird nun auch dadurch bestätigt, dass Minutoli in den

Tempeltrümmern einen jetzt nicht mehr auffindbaren Block 1

) ge-

funden hat, auf dem der Name des Nektanebes (Xeeht-Har-ehbef),

des ersten Königs der 30. Dynastie, steht. Der Tempel würde

also kurze Zeit vor dem Zuge Alexanders des Grossen erbaut

worden sein, und nichts hindert uns anzunehmen, dass er wirklich

die heilige Stätte war, an der Alexander von den Priestern als

Sohn des Zeus-Amon begrüsst wurde.

Ein zweiter, in seinen Umfassungsmauern wesentlich besser

erhaltener Tempel befindet sich in dem auf einem Felsen ähnlich

wie Siwe erbauten Dorfe Aghurmi. 2
) Er liegt an dem Hauptplatze

des Dorfes und ist von modernen Häusern so durchbaut, dass es

Herrn v. Grünau nicht leicht geworden ist, einen aehitektonisehen

Plan davon aufzunehmen. Ein genauer Ueberblick über die Ge-

sammtlage des Heiligthums Hess sich in Folge der zahlreichen

Einbauten, die wir natürlich nicht abbrechen lassen konnten, nicht

gewinnen. Die Mauern sind aus schönen Kalksteinblöcken er-

richtet, die zwei stattlichen Portale von der ägyptischen Hohl-

kehle bekrönt. Die Aussenwände sind glatt und zeigen weder

bildlichen noch inschriftlichen Schmuck. Auch im Innern habe

ich trotz eifrigen Suchens nur in einem von Russ und Staub ge-

schwärzten, durch eine Mauer jetzt in zwei Zimmer getheilten

Räume Reliefs mit hieroglyphischen Beischriften entdecken können.

Sie sind von grosser Wichtigkeit, da wir durch sie zwei neue

Fürsten von Siwe kennen lernen. Links von der Eingangsthür

war der Fürst dargestellt mit der Straussenfeder als Kopfputz;

doch ist die ganze Figur bis auf geringe Reste weggemeisselt.

Auch von der beigefügten Inschrift ist nur der Titel erhalten,

der ihn ^ ^ <=> „König von (Ober-) und Unterägypten,

Fürst (Grossen) der Fremdländer" nennt. Der Fürst bringt

seine Huldigung zehn vor ihm stehenden Gottheiten dar, die

dafür „alles Leben, alle Gesundheit, alle Freude geben ihm, dem

IS.^Po^^lS^^'^^ Grossen der Framh

1) M neutom a. a 0. Tafel 10 Fig. 4; vgl. auch Jomard, Voyage

p. XVII 3.

2) Er ist recht unklar von Roin.rs, Von Tripolis nach Alexandrien

II 134 ff., beschrieben worden.
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ländrr St-irdis (Set-erdais), dem Sohne des Grossen der Fremd

-

länder Rrt-nb". An der Spitze der Götter schreitet natürlich

Amon HoO-<^ 0"^"^i t 0 Imn-R* nb Ir-sht (?) nb t^tri

„Amon-Rc , der Herr der Rathschläge, der Herr der Welt", der

also hier, wenn ich recht verstehe, wohl denselben Titel wie in

Umnaabeda führt. Eine entsprechende Darstellung findet sich

auf der rechten Wand des Raumes, nur dass hier der Opfernde

kein Fürst von Siwe, sondern der wirkliche König von Aegypten

ist, der die unterägyptische Krone auf dem Kopfe trägt. Leider

ist sein Name, der in den Königsring eingeschlossen ist, theil-

weise zerstört. Die vorhandenen Zeichenreste sind am besten zu

Chnem-ma-Re , dem Vornamen des Königs Haköris

zu ergänzen. Ist diese Ergänzung richtig, so würde der Tempel

von Aghurmi unter der Regierung des Haköris, also im Anfange

des 4. vorchristlichen Jahrhunderts erbaut und nur um wenige

Jahre älter sein, als der grosse Tempel von Ummabeda. Mit

dieser Zeitbestimmung würde auch der gute Stil der Inschriften

und Reliefs wohl im Einklänge stchn.

Nächst der Untersuchung der beiden Heiligthümer von

Ummabeda und Aghurmi verwendeten wir unsere Arbeit auf die

Untersuchung der zwei grossen G räberberge, von denen der eine,

der Gebcl el-Hemmcdat (im libyschen Dialekt von Siwe Adrdr

embrik genannt) etwa 3 km südöstlich von Aghurmi, der andere,

der Gärit el-Musabberin, 1 km nördlich von Siwe gelegen ist.

Im Gebet ehHcinmeddt waren mehrere offene Gräber schon früher

entdeckt 1

) und auch von Grünau aufgemessen worden. Die da-

neben liegenden glatten Wände hatten die Vermuthung nahe ge-

leert, dass noch andere, vielleicht uneröffnete Gräber hier lätren.

Wir Hessen mehrere Stellen vom Flugsande reinigen, fanden aber

ausser Topfscherben nichts Bemerkenswerthes. Es ergab sich

vielmehr, dass die geglätteten Wände von älteren, hier vor-

genommenen Steinbrucharbeiten herrühren. In einem anderen,

grösseren Steinbruch, der wahrscheinlich das Material zu den

Tempelbauten von Aghurmi und Ummabeda geliefert hat, fanden

wir griechische Inschriften, und zwar u. a. die eines ntuöiug rix-

11 Jomakd, Voyage ä l'Oasi* de Syouah VII 6—12; Caii.liai d, Voyage

ä Meroe I 76 f.
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xcav und OCk&v "Egpav lvxavir,g (7yx«v(JT?jc), die nach der alter-

thümlichen Form der Buchstaben wohl dem 4. vorchristlichen

Jahrhundert angehören könnten.

Ergebnissreicher waren unsere Untersuchungen in dem zweiten

Gräberberge, dem Gdrit cl -Musabbcrhi, dem „Berge der Ein-

balsainirteu*'. Dieser ist vom Fusse bis zum Gipfel von Grab-

höhlen durchlöchert; die Gräber sind so dicht neben einander

angelegt, dass vielfach die Räume des einen in die eines anderen

eingreifen. Wie sich schon auf den ersten Blick ergab, war

dieser Gräberberg von alters her durchwühlt, die Grüfte geöffnet

und zerstört worden. Allenthalben lagen Schädel und Gebeine,

Stücke von Leinwandtüchern, in die die Mumien eingehüllt ge-

wesen, und Gefässscherben herum. Es wäre ja möglich gewesen,

dass das eine oder das andere Grab dem Spürsinn der Schatz-

gräber entgangen wäre und bei einer umfassenden Grabung sich

noch manches hätte finden lassen. Zu einem solchen Unternehmen

wären aber mindestens 100 Arbeiter für einen Monat nöthig ge-

wesen, und diese konnten wir beim besten Willen nicht auftreiben.

Wir wollten aber wenigstens das Glück versuchen, aber es fand

sich, trotzdem wir gute Löhne boten, nur ein Dutzend Leute ein.

Mit ihnen legten wir ein Grab frei, das freilich auch schon durch-

wühlt war und keine wichtigeren Fundstücke lieferte. Unter

diesen schwierigen Umständen beschlossen wir, die selbständigen

Grabungen hier ganz aufzugeben und uns mit der Untersuchung

und Aufnahme der freiliegenden Grüfte zu begnügen. Die Gräber

bestehen aus langen, in den Fels getriebenen Gängen, die zu

einem oder mehreren Gemächern führen und an denen rechts und

links kleine Kammern oder auch neue kürzen' Gänge mit Kammern
liegen. Wir haben also hier Anlagen, wie sie ähnlich auch in

Alexandrien vorkommen. Die Haupträume waren vielfach mit

weissem Stuck abgeputzt; mehrfach waren darauf Inschriften

und Verzierungen gemalt, die aber mit wahrer Barbarei zerstört

worden sind. Ueberhaupt kenne ich keine Stelle in Aegypten,

an der mit solcher Rohheit gehaust worden ist, wie in diesem

Gräberberg. Am besten erhalten ist das Grab eines

..Propheten, Schreihers der göttlichen Schrift* n und

Prirsttrs Pn-Thout", das ganz nach ägyptischen Mustern aus-

gemalt ist. Da die Darstellungen und Texte hier mit rother
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Farbe nicht auf Stuck, sondern unmittelbar auf die geglätteten

Wände geschrieben waren, haben sie der Zerstörungswuth der

Siwis getrotzt. Die Inschriften enthalten Todtengebete und kurze

Hymnen an die Götter Osiris und Thout. Auf der Rückwand
sieht man den Verstorbenen zu Osiris und der kuhköpfigen Todten-

göttin Hathor beten; auf der linken Wand führt der Todte an

einem Stricke vier Kälber, während er auf der rechten Wand
vier tempelförniige , mit Federn geschmückte Gegenstände weiht.

Die beiden letzteren Darstellungen sind uns aus ägyptischen

Tempeln wohlbekannt und sind nun hier im Barbarenlande auf

die Wände eines Grabes gekommen. Ueber die Zeit, aus der

dieses Grab stammt, habe ich kein sicheres Urtheil; am ehesten

möchte ich es in den Anfang der Ptolemäerzeit setzen, doch kann

es auch noch später sein. Sind in diesem Grabe DarsteDungen

und Inschriften rein ägyptisch, so finden wir in der gewölbten

Kammer eines anderen Grabes ägyptische und griechische Orna-

mente mit einander verschmolzen. Aegyptisch ist darin die frei-

lich missverstandene Blätterverzierung, ägyptisch das sogenannte

Lanzeuornament, während die auf rothem Grunde gemalte weisse

Epheuguirlande, der aufgemalte Zahnschnitt u. a. zweifellos grie-

chisch sind. Auch fein gezeichnete ägyptische Inschriften und

das Bild einer Isis und eines Osiris, alles noch unvollendet, finden

sich hier. Ein drittes Grab weist eine griechische, eigenartige

Wandberaalung auf: sie ahmt Mauerwerk nach, abwechselnd eine

Keihc weisse und eine gelbe Steiue; den oberen Abschluss bildet

eine merkwürdige graublaue Guirlande. Von den übrigen Gräbern

sei nur noch eines mit einer plumpen Papyrussäule Erwähnung

gethan 'j, als Beweis, dass auch die architektonischen Formen der

Säule von Aegypten aus nach der Amonsoase gedrungen sind.

Von Siwe aus unternahmen wir auch einen Ausflug nach

der am westlichen Ende der Oase, an der Strasse nach Garabüb

gelegenen Ruinenstätte BeUul oder Der Jiumi. Hier hatten frühere

Reisende, wie Minutoli und Cailliali>, eine Menge von Fels-

gräbern *) und einen griechisch - ägyptischen Tempel 3
)

gefunden.

Namentlich der letztere hatte die Aufmerksamkeit der Archäologen

auf sich gelenkt, und es hatte in unserer Absicht gelegen, von

1) Schlecht abgebildet bei Mim rou a. a. 0. Taf. 12 Fig. 2.

2) MixuToi.i Taf. 12 Fig. 11

3) Jomard, Voyage pl. XVIII 2. 3 und pl. XIX; Caii-mai d, Voyage
a Meroe T 73; Mhwtoli Taf. 3 Fig. 2.
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diesem nur unvollkommen veröffentlichten Denkmal eine neue

Aufnahme und möglichst viel Photographieen zu machen. Wir

sollten leider hier eine arge Enttäuschung erleben. Denn statt

des schönen, mir aus älteren Abbildungen bekannten Gebäudes

fanden wir nur noch einen kleinen Trümmerhaufen; vor mehreren

Jahren war der Tempel zusammengestürzt oder vielleicht auch

absichtlich zerstört worden, und die behauenen Blöcke waren

entweder in den Kalkofen gewandert oder von den Bewohnern

der kleinen, naheliegenden Dörfer als Baumaterial verwendet

worden. Einen alten Tempelrest fanden wir auch in dem bei

Beled Rümi gelegenen Orte Chamisc 1

); dagegen haben wir die von

früheren Reisenden erwähnte Trümmerstätte Amiulen nicht aus-

findig machen können. Ausser in dem Berge bei Beled Rümi
sind noch in anderen Höhenzügen im Westen der Oase, besonders

in dem Adrar amiläl, dem „weissen Berge" und dem Adrär gari,

zahlreiche Felsgräber angelegt; ein Zeichen, dass im Alterthum

dieser westliche Theil des Ammoniums weit zahlreicher bewohnt

gewesen sein muss als heutzutage.

Ein zweiter Besuch galt der etwa 20 km (4 Stunden Esel-

ritt) Östlich von Siwe gelegenen Trümmerstätte Knsr el-Ghasam*),

die sich in heute völlig unwirklicher Gegend am Nordrande eines

grossen, sich von Ost nach West erstreckenden Salzsees auf einem

niedrigen Kalksteinfclsen erhebt. Von dem alten Tempel steht

nur noch eine Mauer; von den eingestürzten Räumen liegen zahl-

reiche Blöcke umher. Auf einem, der von einer Thür herrührt,

war unter der Hohlkehle die von Uraeen eingefasste Sonne dar-

gestellt; andere wiesen die griechische Zahnleiste auf. Also auch

hier wieder ein griechisch -ägyptisches Bauwerk. In einem beim

Tempel befindlichen kleinen Schutthügel fanden sich griechische

Topfscherben, Amphorenenden und ein paar Kupferstücke. Nach

Osten zu schliesst sich an den Tempel eine ausgedehnte Stadt-

ruine, in der sich noch die Unterbauten von einem oder mehreren

grösseren Gebäuden erkennen Hessen. Die Stadt ist, nach den

darin vorgefundenen Topfscherben und Glasstücken zu schliessen,

griechisch.

Am 3. Februar waren unsere Arbeiten in der nächsten Um-
gebung von Siwe beendigt, und wir schlugen nunmehr un?er

1) JoMA&D, Voyage pl. XIX; Cailmaud, Voyage ä Meroe I 71.

21 Jomahü, Voyage pl VIII; Cailmaid I 84.
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Lager eine Tagereise weiter bei dem Dorfe Zefün auf, das am
Uussersten Südostoude der Oase liegt.

1
) Hier dehnt sich ein weites

Todtenfeld aus, Abu cl-Auirdf genannt, das Freiherr von Grünau
schon auf seiner ersten Reise besucht und für eine etwaige Aus-
grabung empfohlen hatte. Mit sechs unserer Kameltreiber und
elf aus Siwe herbeigeholten Leuten begannen wir an sechs Stellen

zu arbeiten und legten auch bald mehrere unberührte Gräber frei.

Die besseren Gräber sind in niedrigen Kalksteinhügeln angelegt,

auf denen sich kleine, aus Kalksteinquadern errichtete Kapellen

erheben. Eine solche Grabkapelle ist wohl auch das einzige, jetzt

noch gut erhaltene Gebäude, das den Mittelpunkt des Friedhofs

bildet.
2
) Die Gräber selbst sind theils rechteckige Gruben, theils

sind sie höhlenartig in den mürben Fels gearbeitet; an eiuzelnen

Stellen hat man diese Höhlen mit Kalksteinplatten ausgemauert

und dadurcli mehrere Kammern geschaffen, die die Leichen aut-

nehmen sollten. Nach ägyptischen Vorbildern war der Eingang

dieser Kammern mit einer Hohlkehle und Reihen von Uraeus-

sehlangen geschmückt. Leider waren diese unterirdischen Räume
überall zusammengestürzt, und es war unmöglich, eine genaue

Vorstellung ihrer Anlage zu gewinnen. Die Leichen waren ent-

weder ohne Umhüllung beigesetzt oder lageu in mumieuformigen

oder rechteckigen Gipssärgen, die bemalt oder vergoldet und mit

prächtigen Glasmosaiken verziert waren. Mehrfach scheinen die

Gipssärge noch in hölzernen Kasten, die mit Bronzcuägcln genagelt

waren, gestanden zu haben. Den Todten waren grosse Wein-

amphoren, kleine Thonkrüge und Glasgefässe mit ins Grab gegeben

worden. Obwohl diese Gräber durch Einsturz, durch das ein-

gesickerte Wasser und Salz sehr gelitten haben, und wir keinen

der schönen Gipssärge heil herausschaffen konnten, haben wir doch

eine reiche Ausbeute au Glassachen und anderen Altcrthümern

in dieser Nekropole machen können.

Da es nicht leicht war, uns und die Karawane an dieser

Stelle lange zu verproviantireu, ohne unsere für den Weiterrnarsch

ii Die Nekropole bei Zetün hatte schon Dkovetti gesehen: vgl

.Tomakd pl. III 2—6; IV. V; Caim.iai d I 83. 84. Vergleicht man die hei

<lomakd abgebildeten Ansichten der Gnihhauten mit den heute noch

vorhandenen Kesten, so muas auch hier leider festgestellt werden, das*

seit 1S20 das Meiste dem l'nt ergange anheimgefallen ist.

21 Ks ist wohl mit dem hei J..maiu» pl. V abgebildeten „eMifioe

anthme" identisch.
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bestimmten Vorräthe anzugreifen, so wurden die Ausgrabungen

nach viertägiger Arbeit eingestellt und am 9. Januar Zetun und

damit die Oase Siwe verlassen. Wir nahmen unseren Weg nach

der Oase Bahrfje, der Oasis minor der Alten, und zogen auf

derselben Karawanenstrasse entlang, die wohl schon im Alterthum

die Amonsoase mit der „kleinen Oase" verbunden hatte und auf

der auch vor 26 Jahren die RonLFs'sche Expedition marscbirt

war. Am 1 o. Januar erreichten wir die geologisch sehr interessante

und landschaftlich eigenartige „Oase" Areg. Sie ist heute un-

bewohnt, hat aber im Alterthum, ebenso wie Siwe, eine Cultur

besessen. Durch den Rückgang der Quellen ist es wohl im

Mittelalter den Leuten unmöglich geworden, hier weiter ihr Leben

zu fristen, und sie haben sich andere Wohnstätten suchen müssen.

Schon RonLFS hatte hier Felsgräber gesehen, sie aber nicht näher

untersuchen können. Wir rasteten hier einen halben Tag und

fanden eine Reihe von Grabkammern, die in die blendend weissen

Kalksteinwände zu Seiten eines schmalen Thals eingeschnitten

waren. Die meisten bestanden aus einfachen, rechteckigen Kammern,

ohne jeden Schmuck. In einem Grabe, das zwei hinter einander

liegende Kammern enthielt, fand sich auf der einen Wand die

ägyptische Darstellung des Osiris und Anubis, auf einer anderen

die Himmelsgöttin Nut zwischen zwei heiligen Rindern stehend;

die Thür, welche beide Räume mit einander verbindet, ist als

ein ägyptisches Tempelthor gedacht, das von einer Reihe von

Uraeusschlangen bekrönt wird. Nach dem Stil der Darstellungen,

die an die ägyptischen Malereien auf Leichentüchern erinnern,

dürfte das Grab wohl dem 2. nachchristlichen Jahrhundert ange-

hören. In einem anderen Grabe war auf die Wand mit rother

Farbe ein merkwürdiges, zweifellos christliches Bild aufgemalt:

eine Palme, unter der ein Rind und ein Mann stehen, der ein

Kreuz in die Höhe hält. Besonderes Interesse beansprucht ein

Grab, das wir theilweise vom Flugsande freilegen Hessen und

dessen Anlage mit der der bessereu Gräber von Abu el-Auwaf

übereinstimmt. Auch hier hat man eine grosse viereckige Höhle

in den Felsen geschnitten, mit Platten aus feinerem Kalkstein

verkleidet und darin zwei über einander liegende Sargkammern

aufgemauert. Dass auch dieses Grab spätägyptisch ist, zeigt der

Uraeenfries über der inneren Thür, die rechts und links von auf-

recht stehenden Schlangen, mit der unterägyptischen Krone auf

dem Kopfe, flankirt wird.

Phil.-hUt.CUwe 1900. 17
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Am Mittag des Ii. Januar verliessen wir Areg und langten

am Abend des 17. Januar, also nach einem 9 tägigen Marsche

von Zetün aus, in der Oase Bahrije an, wo wir auf dem Markt -

platze des Hauptortes Bauiti unsere Zelte aufschlugen und für

mehrere Tage unser Standquartier nahmen. Von alten Denkmälern

war in Bahrije nur ein römisches Bauwerk in dem Zwillingsdorfe

von Bauiti, el-Kasr, bekannt. 1
) Aber schon vor 26 Jahren war

von diesem Gebäude nur noch ein kleiner Best vorhanden ge-

wesen, und wir mussten feststellen, dass auch das letzte Stück

davon zusammengestürzt war. Für diesen Verlust wurden wir

aber durch die Auffindung zweier Tempel aus ägyptischer

Zeit reichlich entschädigt. Der eine davon steht mitten unter

modernen Hütten im Dorfe el-Kasr, in einem dem Amtsvorsteher

(

f
omde) gehörigen Gehöfte. Er enthält heute nur noch ein ein-

ziges Gemach, das ausser der an der Decke befindlichen Weih-

inscbrift keinerlei Texte oder Darstellungen aufweist. Die In-

schrift belehrt uns, dass das Heiligthum unter der Regierung des

Königs Apries (588— 570 v. Chr.) für den „Amon-Re, den Herrn

der Oase, der in Desdest \

—

h— 1[
—m— ^ ©/ wohnt", von einem

gewissen Weh-eb-Re ~nofr und einem

@ Ded'ChenS'cf- önch erbaut worden ist.

Derselbe „Prinz und Fürst der Oase" JDed-Chens-ef- öndi ist

auch der Erbauer des zweiten, von uns entdeckten und theilweise

ausgegrabenen Heiligthums, das etwa 2 Kilonieter südwestlich

von el-Kasr gelegen ist. Es ist unter der Regierung des Amasis

(569—526 v. Chr.) aufgeführt worden, ist also einige Jahre

jünger als der erstgenannte Tempel. Der grosse Saal, den wir

vom Sande freilegen Hessen, ist an den Wänden mit Darstellungen

ägyptischer Gottheiten verziert, die noch ihre alten Farben vor-

trefflich bewahrt haben.

Der Hauptfund glückte uns aber in der grossen Nekropole,
die sich östlich von den Dörfern Bauiti und el-Kasr ausdehnt.

«

Hier stiessen wir auf ein noch unausgegrabenes, wenn auch

theilweise schon durchgewühltes Grab, das der Zeit des neuen

1) Cailluup, Voyage a Me*roe* II. Tafelband pl. 39. 40. 42 (8— io\

2) Desdest ist von Dömichen und Rruusch (Reise nach der grossen

Oase el Khargeh S. 69 ff.) mit der Oase Dachle identificirt worden.
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Reichs, etwa dem Anfange der 19. Dynastie (1300 v. Chr.) an-

gehört. In zweitägiger Arbeit wurde es vom Schutte befreit,

und die Äusserst interessanten Wanddarstellungen blosgelegt. Das

Grab besteht aus mehreren im Felsen angelegten Räumen, von

denen aber nur zwei mit Reliefs geschmückt sind, und gehörte

dem Q $\ [] fBx/i »dem Fürsten der nörd-

lichen Oase Amenhotcp" und dem , w Q Q „^m
Fürsten der Oase Hnje". Die Oase Bahrije ist also auch hier

schon als die „nördliche" bezeichnet. 1
) Auf der einen Wand des

ersten Zimmers sieht man AmenJtotep an der Seite seiner Gemahlin

sitzen, während ihnen seine Leute allerlei Getränke und Speisen,

u. a. auch Fische bringen; auf einer anderen Wand ist er dar-

gestellt, wie er der Weinbereitung und der Ablieferung der ge-

füllten Weinkrüge zusieht; auf einer dritten, leider theilweise

zerstörten Wand ist das Begräbniss des Verstorbenen in lebhaften

Scenen wiedergegeben. Aehnlicher Art sind die Bilder im zweiten

Gemach, nur dass hier Darstellungen mehr religiösen Inhalts vor-

wiegen. Die Bilder sind äusserst flott gezeichnet, und wenn sie

eine gewisse Rohheit zeigen, so rührt diese wohl mehr von dem

schlechten Felsen, auf den sie gcmeisselt wurden, als von dem

Unvermögen des ägyptischen Künstlers her, der sie schuf. Es

ist dies übrigens das erste grössere Grab aus altägyptischer Zeit,

das bisher in einer der Oasen der libyschen Wüste gefunden

worden ist. Bald nachdem die ersten Besitzer beigesetzt waren,

ist die Gruft von Neuem benutzt worden. Wir fanden in den

beiden Haupträumen mehrere rohe mumienförmige Thonsärge,

deren Inhalt freilich schon herausgerissen war; doch ist von den

Beigaben, die man den Todten mitgegeben hatte, noch mancherlei

zurückgelassen und von uns gefunden worden, so mehrere

Skarabäen, ein goldener Ohrring, ein Bronzespiegel u. a. m.

In dem Dorfe el-Kasr machten wir in den Häusern noch

mehrere kleinere Funde: die Bruchstücke mehrerer griechischer

Inschriften, die in Mauern verbaut waren, und die hockende

Kalksteinstatne des öc^ L^>\ H k£_T 0 »

eben jenes „Oasenfürsten Ded-Chens-ef- önch", der die beiden

Heiligthümer der 26. Dynastie errichtet hat.

11 Vgl. Brcgsch, Reise nach Khargeh S. 63.

17
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Ursprünglich war es unser Plan gewesen, von Bahrije aus

südwärts über die Oasen Farafra und Dachle zur Oasis magna,

dem heutigen Charge, zu marschiren und die dortigen, schon be-

kannten Tempclreste einer erneuten Untersuchung zu unterziehen.

Der Marsch dorthin hätte ungefähr — die unterwegs zu nehmenden

Autenthalte eingerechnet — 20 Tage beansprucht,' und dieser

Zeit- und Kostenaufwand stand, wie wir jetzt sahen, nicht mit

den dort zu erwartenden Ergebnissen im Einklang. So beschlossen

wir denn, den kürzeren Weg nach dem Faijüm einzuschlagen und
von dort aus nach Kairo zu gehen. Am 22. Januar brachen

wir von der Oase Bahrije auf und legten in starken Märschen

den Weg über das Wädi Raijan zum Rande des Faijüm in

5 Tagen zurück. Am 6. Tage zog die Karawane durch das

üppige Fruchtlaud des Faijüm, in dessen Hauptstadt wir nach

einem Abstecher zum Obelisken von Begig am Abend des 27. Januar

eintrafen. Am nächsten Tage wurde die Kamelkarawane direkt

nach Kairo zurückgeschickt. Wir blieben noch einen Tag in

Medinet el-Faijum und statteten den grossartigen, leider jetzt

sehr durchwühlten Ruinen des alten Krokodilopolis-Arsinoe" einen

Besuch ab. Auch bei den Antikenhändlern der Stadt suchten

wir herum, wobei für unsere Sammlung fünfzig griechisch-ägyptische

Terrakottafiguren und Lampen, darunter recht wichtige Stücke,

erworben werden konnten.

Am Morgen des 29. Januar setzten wir uns auf die Bahn

und trafen Mittags in Kairo ein. 62 Tage hat die Reise ge-

dauert, an Anstrengungen hatte es nicht gefehlt, aber wir waren

am letzten Tage ebenso frisch wie am ersten. Auch der Ge-

sundheitszustand unserer Leute ist während der ganzen Zeit vor-

züglich gewesen, während wir von unseren 17 Kamelen nicht

weniger als drei verloren haben.

Da die für die Oasenexpedition vorhandenen Mittel dadurch,

dass wir den kürzeren und billigeren Rückweg gewählt hatten,

nicht erschöpft waren, so konnten wir jetzt den schon früher in

Aussicht genommenen Plan, die alten Denkmäler Nubiens zu be-

suchen und namentlich die oberhalb Wädi Haifas gelegeneu alt-

ägyptischen Grenzfestuugen zu erforschen, zur Ausführung bringen.

Dem Freiherrn von Gkünau wurde auch zu dieser Reise von

dem Auswärtigen Amte der erbetene Urlaub ertheüt. Auch dem
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wissenschaftlichen Attache beim Kaiserl. Generalkonsulat für

Aegypten, Herrn Regierungsbaumeister Dr. Borchakdt war auf

Antrag der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften vom Aus-

wärtigen Amte der Auftrag ertheilt worden, als technischer Fach-

mann die Expedition zu begleiten. Ausserdem schlössen sich uns

noch die Herren Dr. H. Schaefer, Direktorialassistent bei den

Kgl. Museen in Berlin, z. Z. in Kairo, und Dr. Hermann Tiukksch,

Assistent beim Kgl. Antiquarium in München, freiwillig und auf

eigene Kosten an. Die nöthigen Vorbereitungen waren schnell

getroffen, und ich fand noch Zeit, eine Woche lang an den Aus-

grabungen theilzunehmen, die das Berliner Museum in Abusir ver-

anstaltete und bei denen ein Sonnenheiligthum der V. Dynastie,

der älteste bisher bekannte ägyptische Kulttempel, freigelegt wurde.

Am Abend des 19. Februar verliess ich wieder Kairo, um
zunächst nach Oberägypten zu gehen. In Abydos stattete ich

den Ausgrabungen Flinders Pctrie's einen kurzen Besuch ab,

verweilte dann mehrere Tage in Theben, wo ich die von Lohet

freigelegten Gräber Amenophis' II. und Thutmosis' III. sah, und

traf am 26. Februar mit Freiherrn von Grünau in Assuan ein?

Nachdem am 4. März die übrigen Reisegeführten zu uns ge-

stossen waren, traten wir am 5. Marz auf einer in Schellal ge-

mietheten Dahabije von der Insel Philae aus die Fahrt stromauf

nach Nubien an. Soweit es die Windverhältnisse gestatteten,

wollten wir möglichst ohne Aufenthalt nach Haifa segeln. Nur

in Gcrf Husen und Dirr wurde, freilich auch nicht aus freien

Stücken, Station gemacht, und die Felsentempel Rarases' II. und

andere Denkmäler aufgenommen. Am Mittag des 15. März

gingen wir in Haifa (Tewfikije) vor Anker, wir hatten also

immerhin zu der 350 km langen Strecke Schellal (Philae) bis

Haifa zehn volle Tage gebraucht. Da die oberhalb Halfa's

liegenden Nilkatarakte für Schiffe unpassirbar waren, so mussten

wir uns für die weitere Reise Kamele besorgen. Das Miethen

der Thiere und Treiber ging schnell von Statten, und schon am
Mittag des 17. März waren wir marschbereit.

Die Zwischenzeit hatten wir dazu benutzt, den auf dem

Westufer bei Haifa befindlichen Tempel der 18. Dynastie, der

1893 von Captain Lyons ausgegraben war, zu untersuchen. 1

)

1) Bereits Ciiampoi.lion hatte den vorderen Theil des Tempels ge-

sehen und kurz beschrieben; vgl. Notices descriptives I, 36.
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Ein Plan des Tempels wurde gemacht, auch seine Baugeschichte

festzustellen versucht. Das Heiligthum besteht aus dem eigent-

lichen Tempelhause und einem davor liegenden, hallenumgebenen

Hofe, der, in Verfall gerathen, unter Benutzung der alten Bau-

theile (Pfeiler und Säuleu) etwa in der 20. Dynastie wieder auf-

gebaut worden ist; nach dem Flusse zu wird der Bau durch

einen Ziegelpylon abgeschlossen. Die Texte an den Tempelwänden,

Säulen und Pfeilern, namentlich die zalilreichen, in späterer Zeit

aufgeschriebenen Graffiti
1
), unter denen sich auch griechische,

karische und ein paar in meroftischer Kursive befinden, wurden

abgeschrieben. Der Tempel ist übrigens von besonderer Wichtig-

keit, da er unter der geraeinsamen Regierung Thutmosis' HI. und
der Königin Hatschcpsowct erbaut worden ist, die auch beide in

den Inschriften und Reliefs vorkommen. Besonders interessant

ist, dass Hatschcpsowet hier nicht wie sonst als König mit den

männlichen Attributen der Königswürde 8
), sondern als Frau mit

Frauenkleidern dargestellt war. Dies hat zur Folge gehabt, dass,

als später die Namen und Bilder der Königin in die Thutmosis' II.

herausgemeisselt und durch neueingefügte Stücke ersetzt wurden.

Da die Thronstreitigkeiten zwischen Thutmosis IH. und seinen

Hatschepsoicet in den letzten Jahren die Aegyptologie viel be-

schäftigt haben, ist das hier neugefundene Material jetzt doppelt

werthvoll.

Vom 17.— 27. März verweilten wir in dem Kataraktengebiete,

das sich von Haifa nach Scnrne in einer Länge von etwa 60 Kilo-

metern erstreckt, und verwendeten hier unsere Zeit fast aus-

schliesslich darauf, die Reste altägyptischer Festungen zu unter-

suchen. Alle diese Burgen gehören in ihren ersten Anlagen der

Zeit des mittleren Reichs an, als die ägyptische Grenze durch

Uscrtcsm III. bis nach Semne vorgeschoben worden war, und

das neueroberte Gebiet durch Forts gegen die Ueberfälle der

1) Ein Theil der ägyptischen Graffiti ist von Sayck im Recueil -
XVII, 160 ff. nach eigenen Abschriften und Lyons' Abklatschen ver-

öffentlicht worden.

2) Sktids, Untersuchungen zur Geschichte und Alterthumskunde

Aegyptens I, 26.
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Wüstenstämme geschützt werden musste. Bisher waren nur zwei

dieser Festungen, Sanne auf dem westlichen und Kumme auf dem

östlichen Nilufer durch die während der LEPSius'schen Expedition

1844 durch Erbkam gemachten Aufnahmen bekannt gewesen;

zwei andere, Mirgisse und Dabe sind vor einigen Jahren durch

Captain Lyons entdeckt 1
), und die erstgenannte auch auf-

genommen worden; beide sind kurz in Murrats Reisehandbuch

beschrieben. 2
) Wir haben nun noch drei weitere Burgen ge-

funden: die eine, vorzüglich enthaltene nannten die Anwohner

SchalfaJc; sie liegt etwas südlich von der heutigen Bahnstation

Sarras auf dem linken (westlichen) Nilufer; die zweite erhebt

sich an der Nordspitze der langgestreckten, felsigen Nilinsel

Uronarti, der „Königsinsel" (arab. geziret cl-mclck), zwischen

Schalfak und Semne; die dritte liegt etwa 1 km südlich von

Semne, wie dieses auf dem westlichen Flussufer, jedoch inmitten

der Wüste und ist von uns als das Südfort von Semne bezeichnet

worden.

Alle diese Festungen waren, mit Ausnahme des Südforts

von Semne, auf steilen, den Fluss beherrschenden Felsen errichtet

und sollten sowohl die Wasserstrasse des Nil, als auch die am
Ufer entlang führenden, hier an den Fluss tretenden Wüsten-

wege beherrschen. 8
) Jede Burg ist von einer hohen Mauer um-

schlossen, deren Verlauf kein regelmässiger ist, sondern sich dem

Felsen anfugt. Dabei sind die aus dem Felsmassiv vorspringen-

den Grate mit dem Hauptbau durch Mauern verbunden und so

zu Bastionen umgeschaffen worden. Sowohl die Umfassungs-

mauern als auch die Bastionen waren mehrfach in gewissen

Abständen und namentlich an den Ecken noch durch weit vor-

springende Bastionen verstärkt. Als Material für den Bau hat

überall der ungebrannte Ziegel gedient; nur der Mauerfuss ist

vielfach noch durch gepackte Steine verstärkt, in einigen Fällen

1) Vgl. die Notiz in der „Academy" Nr. 1057 vom 6 - August 1892.

Die Festung von Mirgisse wird hier von Lyons als die von Matuga
bezeichnet. Uns wurde von den Leuten nur der Name Mirgisse ge-

nannt, während das Dorf Matuga etwas weiter nördlich Hegt. Die

von Lyons nach der angeführten Academy-Notiz in Haifa entdeckte

Festung haben wir nicht gesehen.

2) Mi'rray, Handbook for Egypt (9. Aufl.) S. 982. Dabe wird hier

Tabai genannt.

$) Von diesen alten Strassen haben sich an vielen Stellen noch

lange Strecken mit den alten Einfassungen nachweisen lassen.
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auch ganz aus Steinpackung hergestellt worden. Zwischen die

Ziegellagen hat man geflochtene Matten gelegt und grosse, starke

Baumstämme in das Gemäuer eingebettet. Auf der Landseite

war die Festung, wenn die Lage es erforderte, durch einen

künstlichen, mit Steinen geböschten Graben gesichert; nach dem

Flusse führte eine steile Treppe hinab, auf der das Wasser für

die Besatzung hinaufgeholt wurde und die in einigen Fällen

überdeckt, in anderen durch eine Bastion geschützt war, um die

Wasserträger gegen feindliche Wurfgeschosse zu schützen. Den

Zugang zur Festung bildeten ein oder mehrere Thore mit jeden-

falls verzwickten Sicherungen, von deren Anlage unsere kurzen

Untersuchungen uns aber kein eingehendes Bild gewinnen Hessen.

In der Burgruine von Schalfak haben wir eine eintägige flüchtige

Grabung angestellt und uns dadurch wenigstens ein oberflächliches

Bild von der Vertheilung der Räume im Innern einer ägyptischen

Festung machen können. Es fanden sich hier grosse Bauten mit

dicken Mauern, die vielleicht Waffen- oder Getreidemagazine dar-

stellen, ferner ein grosses, gut gebautes Haus, das möglicher

Weise die Wohnung des Befehlshabers enthielt^ sowie eine Menge

von winkligen, schlecht gebauten Räumen, in denen man wohl

die Häuser der Soldaten sehen könnte. Mirgissc, Sanne, Kumme
und das neuentdeckte Uranart i enthielten auch je einen Tempel,

der in die Mauern der Festung, wohl meist in einen Eckthurm

eingebaut war. Das Heiligthum von Mirgisse ist (nach Lyons)

von Uscrtesen III. erbaut worden; die übrigen Tempel sind erst

später, wohl an Stelle älterer Bauten, unter der Regierung Thut-

mosis* IH. errichtet worden, also vermuthlich zu derselben Zeit,

wo man die theilweise verfallenen Burgen von Neuem in Stand

setzte und mit Erweiterungsbauten versah. Von der hier kurz

geschilderten Festungsanlage weicht nur Dabe ab, das aber wohl

auch nicht eine Festung im eigentlichen Sinne gewesen ist, sondern

eher dazu bestimmt war, in Kriegszeiten die Bevölkerung der

nächstliegenden Ortschaften sammt ihrem Vieh in seinen Mauern

aufzunehmen.

Von allen diesen Festungen sind Planskizzen aufgenommen

worden, mit Ausnahme von Semne und Kumme, wo ja die Auf-

nahmen der LEPsirs'schen Expedition vorlagen, denen sich nur

Einzelheiten hinzufügen Hessen. Ausser den Festungen be-

schäftigten uns noch die beiden Heil igt hü m er von Semne und

Kumme, deren von Lepsius veröffentlichte Darstellungen und
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Inschriften verglichen und mehrfach ergänzt werden konnten.

Besonders wird auf die Baugeschichte dieser Tempel, die wie der

von Haifa der gemeinsamen Regierung Thutmosis' III. und seiner

Schwester Hatschepsoivet angehören, durch unsere Untersuchungen

neues Licht fallen. In der Festung von üronarti wurde, wie

schon erwähnt, eine kleine Kapelle mit schönen Darstellungen

entdeckt, die von Thutmosis IH. erbaut und dem nubischcn Gotte

Tctun und dem Gotte Montu von Theben geweiht war. Dicht

dabei wurde ein vortrefflich gearbeiteter und wohlerhaltener Denk-

stein des Königs Usertesen III. (um 1870 v. Chr.) gefunden, den

er zur Erinnerung an seine Besiegung der im Osten des Nils

hausenden Wüstenstämme in seinem 16. Regierungsjahre hier hat

aufstellen lassen. Sein Gegenstück stand einst in der Festung

von Senine und zählt jetzt zu den Hauptzierden des Berliner

Museums. Das wichtige historische Denkmal ist aus braunem

Sandstein und hat eine Höhe von 1,50 m bei einer Breite von

80 cm. 19 wagerechte, sehr schön eingeschnittene Zeilen be-

decken seine Vorderseite. Wie auf dem Siegesdenkmal von Semne

ist oben die geflügelte Sonne dargestellt, darunter die Namen

des Königs. Die eigentliche Inschrift beginnt mit den Worten:

iJ^J^J^ „Denkstein gemacht im 16. Jahre, im 3. Monat

der Winterjahreseeit beim Bau der Festung
1Abwehr der Beduinen*.

Dann folgt der von der Semnestele bekannte Text ^]^,ww^
^ -TL CSO
DJe^t •£ u - s - w-i der aDer eme Reme interessanter Varianten

aufweist.

Ausser dieser Siegesinschrift wurde auf der Nilinsel Uronarti

noch eine Felsinschrift neu aufgefunden. Sie ist aus dem 8. Jahre

Amenophis' I. {Deser-Jce-Re} datirt, was für die ägyptische Ge-

schichte wichtig ist, da wir dadurch erfahren, dass nach den

kriegerischen, aus der Inschrift des Ahmes von Elkab bekannten

Unternehmungen der Könige Amosis und Amenophis I. Nubien

wieder bis in die Gegend von Semne dem Reiche gesichert war.

In Gemme, etwa 6 km südlich von Mirgisse, wurden mehrere

aus ungebrannten Ziegeln gebaute, mit Kuppeln überwölbte Grab-

kapellen gefunden. Einige davon enthielten gut erhaltene christ-
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liehe Fresken (Heiligenbilder), sowie eingekratzte, kurze griechische

Inschriften; in einer fand sich eine mit griechischen Buchstaben

geschriebene „nubische" Inschrift.

Am 28. März verliessen wir wieder Wädi Haifa und traten

die Rückreise mit der Dahabije an, die leider in Folge der nur

selten aussetzenden Nordwinde ziemlich langsam von Statten

ging. Die erste Station war Abusimbel. Von hier aus besuchten

wir die am östlichen Nilufer im Gebel Adde (bei Abahüda) ge-

legene Felskapelle des Haremheb 1
), die byzantinische Bergstadt

südlich vom Gebel Adde*) und die gegenüber der Nilinsel

Schataui in einem steil zum Fluss abfallenden Felsen angelegten

Gedächtnissnischen 3
), während Dr. Thierscu einen Ausflug zu

den byzantinischen Ruinen von Furras unternahm und einen

interessanten Bericht darüber mitbrachte.

In Abusimbel selbst wurden die wichtigeren Inschriften für

das Wörterbuch collationirt und die kleine, südlich vom grossen

Tempel gelegeno Felsenkapelle 4
), die wohl das von den späteren

Tempeln her bekannte „Geburtshaus" ist, aufgenommen.

In Ibrim wurde ein kurzer Aufenthalt genommen, die Fels-

nischen kollationirt und die Stadtruine besucht. Von hier aus

gingen wir nach Ambe, wo wir die Inschriften in dem Felsen-

grabe des Pennet verglichen und die halbwegs zwischen dem
Fluss und dem Felsengrabe gelegenen Ziegelgräber, die aus dem
Anfange des neuen Reiches stammen, untersuchten. Die Gräber,

deren wir 8 zählten, bestehen, wie ähnliche in Abydos, aus einem

viereckigen Unterbau, auf dem sich als Bekrönung eine Pyramide

erhebt. In dem Unterbau befindet sich eine, von einem längs

gerichteten Tonnengewölbe tiberdeckte Kammer, deren Wände
mit bunten, auf Stuck gemalten Bildern geschmückt waren; iu

einer flachen Nische an der Rückseite der Kammern stand der

Grabstein.

Dann kamen die Denkmäler von EUesije, Amada, Sebüa,

Mehendi und Maharraga an die Reihe. In Dakkc statteten wir

dem grossen Tempel einen Besuch ab, an dessen Pylon zwei

1) Lkpsh-s, Denkmäler III 122; Gau, Denkmäler von Nubien 62.

2) Wohl identisch mit der von Gau genannten und in seinen

„Denkmälern 11

53 B abgebildeten Ruine von Grustun.

3) LBrsiuH, Denkmäler III 114.

4) Edwards, A thousantl miles up the Nile II 100 ff.; Baedeker,

Aegypten (4- Aufl.) 391.
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längere Inschriften in merottischer Kursive gefunden wurden,

setzten nach dem Ostufer zu der alten Festung von Kuban über

und untersuchten flüchtig eine bereits früher von Borchardt

aufgenommene, etwas nördlich von Dakke, auf dem westlichen

Flussufer gelegene, von den Anwohnern Kurl genannte Festungs-

ruine, die wohl ebenso wie Kuban dem mittleren Reiche angehört.

Zum Schlüsse wurden noch die Tempel von Dendür, Kulabschc

und Bit cl-Wali besucht. Ueberall wurden die alten Pläne

revidirt, vielfach neue aufgenommen, von den wichtigeren In-

schriften Coliationen gemacht oder neue Abschriften gefertigt.

So haben auch diese, schon oft besuchten Stätten noch mancherlei

Neues ergeben. Bei den drei nördlichsten Ruinen von Taifa,

Gertassi und Deböt konnten wir leider nicht mehr verweilen, da

wir durch ungünstige Winde zu oft angehalten worden waren

und viel Zeit verloren hatten.

Am Abend des 18. April waren wir wieder in Assuän, wo
sich unsere Reisegesellschaft trennte. Freiherr von Grünau hatte

bereits am 6. April in Amada die Dahabije verlassen und war

nach Kairo zurückgekehrt, da sein Urlaub abgelaufen war.

In Hieben machte ich noch einen kurzen Halt, um das

Grab des Bawose in Schech Abd cl-Gurna 1
), das während meiner

Abwesenheit in Nubien durch die Güte des Herrn Howard Carter

auf meine Veranlassung wieder freigelegt worden war, zu kopiren.

Das Grab ist sowohl durch seine Darstellungen als auch durch

die Inschriften von grosser geschichtlicher Wichtigkeit, da es in

dem Anfange der Regierung AmenopmV IV., als dieser noch in

Theben residirte, errichtet worden ist.

Am 24. April war ich wieder in Kairo und trat am 28.

von Alexandrien aus die Heimreise an.

In flüchtigen Umrissen konnte ich hier ein Bild von dem
Verlaufe unserer Reisen in der libyschen Wüste und in Nubien

entwerfen und dabei schon gelegentlich auf die dabei erzielten

1) Das Grab ist von Ebebs 1872 aufgedeckt und zuerst von Villlkbb-

Stuabt beschrieben worden (Kgypt after the war p. 386—388; pl. 27).

Vgl. ferner Boi biaxt, le tombeau de Ramnes a Cheikh Abd el-Gournah

in der Revue archeolog. 1882, XLIII S. 279 ff; derselbe im Recueil de

travaux VI 55; und namentlich die vorzüglichen Abschriften von Piehl,

Zeitschr. für ägypt. Sprache 1883 S. 1270*.; 1887 S. 37 ff.
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wissenschaftlichen Ergebnisse hinweisen. Unsere Hauptaufgabe

war es gewesen, die antiken Reste der Amonsoase zu untersuchen,

und ich glaube, dass diese erfüllt worden und unsere Kenntnisse

über die Geschichte und die Kultur dieser westlichsten ägyptischen

Kolonie wesentlich erweitert worden sind. Was wir bisher von

dem Ammonium wussten, beschränkte sich lediglich auf die Nach-

richten der Klassiker und die Sehilderungen moderner Reisenden,

die aber nicht die archäologische und ägyptologische Vorbildung

hatten, um die Ruinen wissenschaftlich aufnehmen zu können.

Mit Recht hatte daher Dümichen geklagt, dass die auf Kosten

des Chediw Ismail Pascha reichlich ausgestattete und von Rohlfs

! ^74 geführte Oasenexpedition sich nicht die Mitwirkung eines

Aegyptologen gesichert hatte, so dass sie für die Kenntniss der

Inschriften von Siwe werthlos blieb. Dieser Fehler ist jetzt gut

gemacht worden, und was an alten Denkmälern noch zu Tage

liegt, haben wir in Photographien oder Abschriften aufnehmen

können.

Die Blüthe der Oase fällt nach unseren Untersuchungen in

das 4. vorchristliche Jahrhundert, also in die Zeit, in der Alexander

der Grosse seinen berühmten Zug nach dem Ammonium unter-

nahm. Damals wurden die beiden grossen, noch erhaltenen

Heiligthümer von Uramabeda und Aghurmi errichtet, und zwar

von ägyptischen Bauleuten, in ägyptischem Stil. Erst später ist

dann von Alexandrien oder Kyrena aus jene aus ägyptischen und

griechischen Bestandteilen gemischte Kunst in die Oase gedrungen,

der wir in den Gräbern von Siwe begegnen. Zu Strabo's Zeit

war der Glanz des Amonsorakels dahin, aber noch im 1. und

2. Jahrh. n. Chr. finden sich stattliche Nekropolen, die den Beweis

liefern, dass die Oase auch in der Kaiserzeit noch eines gewissen

Wohlstandes sich erfreute. Gewiss ist durch das Orakel viel

Geld nach Siwe gekommen; aber die Haupteinnahmequelle werden

doch immer die Datteln gebildet haben, die, wie noch heute, theils

nach Alexandria theils nach Kyrenc, an dessen Stelle jetzt

Benghasi getreten ist, ausgeführt wurden. Die ältere Geschichte

des Ammoniums hat durch unsere Untersuchungen keine Auf-

hellung erfahren; wir bleiben noch immer im Unklaren, wann

die Oase von Aegypten aus kolonisirt worden ist, ob bereits zur

Zeit des neuen Reichs, als ägyptische Truppen zu den übrigen

Oasen der libyschen Wüste kamen, oder erst später unter der

Herrschaft der Aethiopen und .der Könige der XXVI. Dynastie.
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Jedenfalls ist die politische Abhängigkeit Siwe's von Aegypten

immer nur eine lose gewesen, und die ägyptische Regierung des

Alterthums wird, ebenso wie die heutigen Behörden, froh gewesen

sein, wenn die schuldigen Abgaben in richtiger Höhe eingeliefert

wurden. Wie selbstständig die Fürsten von Siwc waren, das

zeigen ja auch deutlich die Tempelreliefs, in denen der „Fürst

der Fremdländer" wie ein ägyptischer König im Verkehr mit den

Göttern auftritt, und der Pharao selbst gar nicht oder nur ganz

nebenbei dargestellt oder erwähnt wird.

Für die Geschichte der Oase Bahrije sind unsere Unter-

suchungen gleichfalls von Wichtigkeit. Wir wissen jetzt, dass

auch diese Oase, ebenso wie die südliche von Charge, im neuen

Reiche von Aegypten abhängig war und eine ägyptische Ver-

waltung und ägyptische Kultur besass. Später haben sich dann

diese Beziehungen wieder gelockert, bis sie unter den Königen

der XXVI. Dynastie, die ja dem Handel mit dem Auslande ihre

Hauptsorge zuwendeten, wieder aufgenommen wurden. Dieser

Zeit gehören die beiden von uns aufgefundenen Heiligthümer aus

der Regierung des Apries und Amasis an.

Die ägyptische Baugcschwhtc hat namentlich durch die Auf-

nahme der nubischeu Festungen eine wesentliche Bereicherung

erfahren; wir haben nicht nur neue Aufschlüsse über den Bau

und die Anlage ägyptischer Forts erhalten, sondern auch für den

ägyptischen Ziegelbau im Allgemeinen, dessen Kenntniss ja noch

nicht allzuweit gediehen ist, ist wichtiges Material gesammelt

worden.

Auch die ägyptische Philologie geht bei der Expedition nicht

leer aus: die zahlreichen Abschriften und Collationen von In-

schriften, die namentlich in den nubischen Tempeln und Gräbern

gemacht werden konnten, werden dem in Arbeit befindlichen

„Wörterbuch der ägyptischen Sprache" eine grosse Reihe wichtiger

Texte zuführen.

Dank den Arbeiten des Herrn Dr. Thikrsch wurde auch

den griechischen und lateinischen Inschriften in Nubien grosse

Aufmerksamkeit gewidmet, viele wurden collationirt und mehrere

überhaupt neu aufgenommen.

Auf der Wüstenreise hat Freiherr von Grünau ein genaues

Itinerar geführt und meteorologische Beobachtungen angestellt,

die au geeigneter Stelle bearbeitet hoffentlich auch für die

Wissenschaft von Nutzen seiu werden. Dem heutigen Leben der
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Oasenbewohner, wie der Nubier haben wir eingehende Beachtung

geschenkt und können vielleicht auch der Völkerkunde hierdurch

mancherlei Neues mittheilen.

Aber auch der materielle Gewinn unserer Reise dürfte der

Erwähnung werth sein. Gross ist das Studienmaterial, das unter-

wegs gesammelt worden ist. Nicht weniger als 800 photographische

Aufnahmen sind gemacht worden, und zwar fallen davon auf Teil

el-Amarna etwa 100, auf Siwe und Bahrije 200, auf Nubien 500,

die zum grossen Theil vortrefflich gelungen sind. Dazu kommen
Papierabdrücke, Zeichnungen, Pläne, Copien von Inschriften.

Nicht minder werthvoll ist die Ausbeute an Originaldenkmälern,

die unserem Antikenmusenm einverleibt werden sollen. Wenn
auch durch die Ausgrabungen in der Amonsoase keine glänzenden

Museumsstücke zu Tage gefordert worden sind, so haben sie doch

eine Menge von Kleinfunden ergeben, durch die die Sammlung
eine schöne Bereicherung erfahren und Proben dieser Kunst und

Kultur empfangen wird, die kein zweites Museum besitzt. Hierzu

tritt die im Faijüni gekaufte Terrakottensammlung. In Kairo

und Oberägypten wurden von Antikenhändlern und Leuten, auf

dem Lande viele wichtige Stücke erworben, die unsere Lehr-

sammlung in willkommener Weise ergänzen werden und von

denen ich hier nur den Kopf einer Königin des mittleren Reiches,

einen von einer Sechmetstatue stammenden Löwenkopf aus der

Zeit Amenophis' III., einen Königskopf aus grünem Stein, der

Spätzeit angehörig, namhaft machen will. Das Ergebniss unserer

kleinen Grabung von Teil el-Amarna, den Kopf der Gemahlin

Amenophis' IV. habe ich bereits erwähnt; auch sonst wurde

in Teil el-Amarna noch eine Menge von Proben der Kunst der

XVIII. Dynastie erworben. Aus Nubien brachten wir mehrere

christliche Grabsteine von den Friedhöfen bei Farras und Ibrim mit

Auch das Hauptstück, die grosse Siegesinschrift Usertesen's HF.

von Uronarti, die an der Fundstelle zurückgelassen werden musste,

ist Dank der Vermittlung der Königlich Sächsischen Staats-

regierung und des Auswärtigen Amtes 1

) uns von der Sudan-

regierung als Eigenthum überlassen worden und wird hoffentlich

im nächsten Winter nach Leipzig transportirt werden. Herr

1) Besonders niu.*s ich dem Kaiserl. Deutschen Gesandten für

Aegypten Herru Felix von MCi.i.kk für seine gütigen Bemühungen in

dieser Angelegenheit danken, sowie für die mannigfache Unterstützung,

die er auch sonst unseren Unternehmungen hat zu Theil werden lassen.
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Ernst Sieolin hat in hochherziger Weise auch zu diesem Trans-

port die Mittel gespendet.

Ich kann diesen vorläufigen Bericht nicht schliessen, ohne

noch der treuen, aufopfernden Mitarbeit meiner Reisegenossen zu

gedenken, durch die nicht zum wenigsten der nicht unbedeutende

wissenschaftliche und materielle Gewinn erzielt worden ist. Herz-

lichen Dank schulde ich vor allem dem Oberleutnant Kurt Frei-

herrn von Grünau, der mir auf der Oasenreise und in Nubien

mit wahrer Freundschaft zur Seite gestanden hat, ferner Herrn

Dr. H. Thieusch, sowie meinen Freunden Borchardt und Schaefer,

denen vornehmlich die wichtigen Ergebnisse der nubischen Festungs-

arbeit zu verdanken sind.

Druc-kfertitf erklärt 17 X 1900.]
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SITZUNG VOM 7. JULI 1900.

Friedrich Marx: Aristoteles? Rhetorik.

Die Frage nach der Ächtheit und Ursprünglichkeit der in

dem erhaltenen Corpus der aristotelischen Schriften enthaltenen

Werke hat ein besonderes und neues Interesse erlangt, seitdem

durch die Auffindung der Schrift vom Stat der Athener uns ein

Werk bekannt geworden ist, dessen schlichte, klare und wol-

geordnete Art der Darstellung in seltsamem Gegensatz steht zu

der vielfach so ungeordneten und unklaren Schwerfälligkeit und

Weitschweifigkeit nach der einen Seite, und der dunkelen Kürze

und Unvollständigkeit in einzelnen Ausführungen andrerseits, die

den Erklärern so vieler der philosophischen Lehrschriften grosse

und ungelöste Schwierigkeiten verursacht hat. Es ist in der

folgenden Untersuchung über die drei Bücher der Rhetorik des

Aristoteles der Versuch gemacht darzulegen, dass uns in der

gesammten Rhetorik nicht ein Originalwerk des Aristoteles, son-

dern die von ungeschickter Hand ausgeführte Bearbeitung der

Nachschriften einzelner Vorlesungen des Meisters über die Rhetorik

erhalten ist. Diese Ausführungen über die Rhetorik werden

deshalb auch für die übrigen Schriften des Corpus von Wich-

tigkeit sein, weil die in der Rhetorik dem Leser entgegen-

tretenden Schwierigkeiten und die hier ersichtliche Art der schrift-

stellerischen Behandlung mit der in vielen der übrigen Schriften

vorherrschenden sprachlichen und stilistischen Art der Darstellung 1

)

nahe verwandt erscheinen, insbesondere aber deshalb, weil ein in

Aristoteles' Lehrschriften so belesener Gelehrter wie Christian

August Brandis die Rhetorik für das vollendetste aller erhaltenen

Werke des Aristoteles erklärt hat 2
):

f
Unter allen erhaltenen

Schriften des Aristoteles/ schreibt Brandis, 'ist keine vollständiger

1) Zki.lkb, die Philosophie der Griechen II 2 \ Leipzig 1879.

S. 136. 137.

2) Philologus IV S. iff.

Phil.-hUt. Clane 1900. 18
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ehenmässiger uud folgerechter durchgeführt, als die Rhetorik,

keine, in welcher Gedanke und Ausdruck einander mehr ent-

sprachen; sie ist ein Werk aus einem Gusse.'

Andrerseits hat es nicht gefehlt an Zweifeln über die Aecht-

heit und Urkundlichkeit der erhaltenen Schriften des Aristoteles

und insbesondere der Rhetorik. Valentin Rose 1

) hat nicht nur

das von vielen angezweifelte dritte Buch, sondern auch die beiden

ersten Bücher der Rhetorik für unücht erklärt, und sich dadurch

den herben Tadel Leonhard Spkngel's zugezogen -), Spengel selbst

in einer besonderen Abhandlung 3
) und in seiuem Coramentar

im Gegensatz zu Brandis' Überschätzung gezeigt, dass an vielen

Stellen die erhaltene Anordnuug vielmehr eiue Unordnung ist,

dass an Lücken und Verschiebungen, Widersprüchen und Unklar-

heiten im einzelnen allerorten kein Mangel, Anstösse, in denen

wir die Tätigkeit eines recht ungeschickten Bearbeiters und Inter-

polators der Rhetorik anerkennen sollen. Auf Grund dieser Be-

obachtungen Spengel's, die zwar bestritten, aber tatsächlich

unbestreitbar sind, ist in der neuesten Bearbeitung der Schrift

von Adolph Roemer Leipzig 1898 der Versuch gemacht worden

zu zeigen, dass das uns erhaltene Exemplar der Rhetorik aus

zwei Exemplaren zusammengearbeitet sei, einem vollständigeren

und einem gekürzten Exemplar, ein Ergebnis, das im folgenden

einer eingehenden Nachprüfung unterzogen werden soll.

Es hat fernerhin nicht an Versuchen gefehlt, einzelne Teile

der Rhetorik, weil sie mit der Disposition im einzelnen oder im

ganzen nicht vereinbar sind, für uuäeht, für unaristotelisch zu

erklären. So ist das ganze dritte Buch von Sauppe und Zellek

für unaristotelisch erklärt worden, vom zweiten Buch die beiden

letzten Kapitel (25 und 261 von Wilson 4
), vorn ersten Buch un-

längst das vorletzte und drittletzte Kapitel (13 und 14) von

Rt/DOLF Hirzel. '') Was die Atbetese des dritten Buches betrifft,

so hat Diels darauf hingewiesen, dass nach Maassgabe der Lehre

der Inhalt des Buches auf eine Zeit vor Theophrast hinweist 6
),

I) Aristoteles pseudepigr. p. 3. 137 adu.

2j Im Commentar zu der Ausgahe der Hketorik p. 354.
3-1 Al.han.U. d. Payr. Ak. d. W Philos. philol. ( I. VI 1850. S. 457 ff

4 Sieh*.! dir Anmerkung zu diesen Kapileln in Koemers Ausgabe.

5) AMiandl. d. Ki'migl Sachs, (ie.s d. W. Philol -kistor. Cl. XX
I <>uo S. Ii.

• » Siehe unten S. 257.
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woraus freilich nicht zu schliessen ist, dass tatsächlich das dritte

Buch von der Hand und aus der Feder des Aristoteles seihst

entstammt ist.
1
) Was die übrigen Athetesen betrifft, so ist erst

die Vorfrage zu beantworten, worauf wir unser Urteil im Falle

wesentlicher Widersprüche stützen und gründen müssen, ob auf

die gegebene allgemeine und besondere Disposition oder auf die

mit der Disposition in jedem einzelnen Fall nicht im Einklang

stehende Darstellung selbst. Es gilt insbesondere fürs erste ein

sicheres Urteil zu gewinnen über den schriftstellerischen Charakter

der unter Aristoteles' Namen überlieferten Rhetorik, über ihre

Aechtheit im engeren und weiteren Sinne.

Eine neue Betrachtungsweise der unter Aristoteles' Namen
überlieferten Schriften geht aus von einer Bemerkung des Julius

Caesar Sealiger: sie findet sich in der 1556 herausgegebenen

Schrift: In libros duos qui inscribuntur de plantis Aristotele

authore libri duo, S. 21 der Ausgabe Marpurgi 1598:
f

Aristo-

teles cum scientiarum orbem uniuersuin, uel solus, uel cum paucis

iutellectione complexus esset: eaque omnia in animo haberet,

tanquara altera natura, suo quaeque ordine digerere: tum ipsam

propterea naturam eerta librornm serie dispositam ordinäre

:

coactus est aduersus philosophos quosdam extra ordinem dispu-

tare. Cuiusmodi commentationes a diseipulis exceptas eius no-

mine circumferri videtis. Etenim qui commentarii contra Zenonem,

et Xenophanem, tanquam ab illo couscripti leguntur, Mlins qui-

dem ineshausti fontis perennes aquas sapiunt, alueos tarnen alio-

rum esse manifestum est. Ergo cum inter philosophi ueras ac

legitimas lucubrationes referat Laertius (Rose, Aristotelis fragm.

Lips. 1 886 p. 7, 99, 100), facile eonuineitur, quos recenset non

oinnes perlegisse. Nam et plerosque alios ab eodem enumoratos

diseipuhrum e.reeptos ex divtantis ore atque ronfeetos esse jntto.

Dass durch diese Hypothese uns ein Mittel an die Hand gegeben

ist, Unklarheiten, Widersprüche, Lücken und Umstellungen ein-

leuchtend zu erklären, ist offenkundig: am Schluss der Sophistici

elenchi werden die Zuhörer mit v(itig angeredet, für die Physik

ist der Titel qpvfftxij axQÖaöig in den Handschriften, für die Politik

der Titel nohuxii fcxoo«tft s
» bei Laertius (p. 6, 75 R sk a.a.O.)

I i Wie Fmknkk anmerkt Sitzungwber. der Bayr. Akad. d. W. Philol.-

histor. Cl IS<»J S. 634, 2.

18*
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urkundlich tiberliefert. *) Es leuchtet indessen ein, dass die Unter-

suchung nur in der Weise geführt werden kann, dass jede ein-

zelne Schrift des Aristoteles auf die Möglichkeit und Wahrschein-

keit dieser Hypothese hin durchgeprüft wird, von der Rhetorik

wiederum selbst jeder einzelne der drei disparaten Bestandteile,

aus denen das erhaltene Corpus der drei Bücher über Rhetorik

zusammengesetzt ist. Als das charakteristische Merkmal einer

Nachschrift, eines tfjroAtxöv ino^vr}{ia wird man u. a. es aner-

kennen müssen, wenn sich ergiebt, dass der Verfasser der be-

handelten Schrift nicht eine und dieselbe Persönlichkeit sein kann
mit dem, dem die Erfindung der Gedanken im einzelnen, die

geistige Urheberschaft der Lehre zweifellos zuzuschreiben ist

:

ferner wenn das wissenschaftliche Ansehn und die ganze Persön-

lichkeit des angeblichen Verfassers es verbietet, die Veröffent-

lichung des mit den Anzeichen der Unreife behafteten Werkes

eben diesem Verfasser zuzuschreiben. Eine eingehende Betrach-

tung der erhaltenen Rhetorik muss aber, wie im folgenden dar-

gelegt werden soll, zu dieser Erkenntnis führen. 8
)

1. Das dritte Bach der Rhetorik.

Dass die drei Bücher der Rhetorik des Aristoteles kein ein-

heitliches Ganze bilden, ist eine auf beweiskräftige Argumente

gestützte und wol allgemein anerkannte Tatsache. Der alte

Katalog der Schriften des Aristoteles, der auf Hermippos zurück-

geführt wird, verzeichnet nur mqi qr\xoqi%fiq ä ~ß (Arist. fragm.

coli. Rose Lips. 1886 p. 6, 78), Dionysios von Halikarnass (de

uerb. compos. 25 V p. 197, 16 R epist. ad Amm. 8 I p. 266, 20

Us. Rad.) citiert bereits iv rfj rgltri ßvßka r&v «xvöv.
8
) In der

Zeit zwischen 200 und 50 v. Chr. ist demnach, falls jener Kata-

log tatsächlich von Hermipp herrührt, die Dreiheit der Bücher

von unbekannter Hand entweder erst zusammengestellt worden:

oder, was jedoch unwahrscheinlich, es hat ein Exemplar derart

1) W.Osckhn, die Staatslehre des Aristoteles. Leipzig 1870. S.38—63.

Zkllkr a. a. 0. S. 131.

2) Dass das dritte Buch entweder ein Entwurf des Aristoteles

selbst, oder was wahrscheinlicher, die Nachschrift eines Zuhörers sei,

vermutet H. Rabe, de Theophrasti libris tcbqI U£eag. Bonnae 1890 p. 34.

3) Der Pluralis rlgrat verhält sich zu dem Singularis xi%vr\ wie

iotoffiat zu iazogtec.
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ohne Bucheinteilung bereits im dritten Jahrhundert v. Chr. existiert,

wurde aber von den Alexandrinern nicht beachtet und kam erst

in dem eben abgegrenzten Zeitraum in Umlauf.

Der Charakter des dritten Buches und sein Verhältnis zu

den beiden voranstehenden Büchern bestätigt diese in der eben er-

örterten Überlieferung begründete Erkenntnis auf das schlagendste.

Die beiden ersten Bücher erledigen die von dem Verfasser I cap. 2

gegebene Disposition: I cap. 3— 14 handeln über die drei etörj

xfjg $i}X0Qni}Q als Grundlagen der nlcxzig fvwj^ot, cap. 15 über

die nlaxeig aw^voi, Buch II bringt die Lehre über die nlcxng

ivxsxvot zum Abschluss. Damit ist die im Eingang des Werkes

gegebene Disposition erledigt und somit das Werk zu Ende. 1

)

Das dritte Buch besteht aus zwei Teilen, die weder mit den

ersten beiden Büchern, noch untereinander in irgendwelcher Be-

ziehung stehen. Der erste Teil führt p. 1403 b 15. 1414 a 29

die Überschrift itzol xr\g Xi^((og durchaus zutreffend und umfasst

capp. 1— 12: der zweite Teil soll ntoi raffmg handeln nach

1403 b 2. 1414 a 30 oder nach 1403 b 8 erläutern n&g xorj

ra|ca tu (Uorj xov Xoyov. Dieser Teil besteht aus capp. 13— 19,

dem Schluss des ganzen Werkes, handelt aber nicht mal xu^tcag

oder 7t(ög 19^) xd£cci xc< ptQr] xov Xoyov, sondern x(va toxi xcc ptot)

xov Xoyov xui nooa (cap. 13): derselbe bildet eine kleine Rhetorik

für sich, indem die einzelnen Teile der Rede nqooi^iov dirjyrjötg

nioxeig iniXoyog und deren Verwendung in der Prunkrede, der

beratenden und der gerichtlichen Rede eingehend dargelegt wer-

den. Derartige Traktate sind uns auch sonst in der antiken

Litteratur erhalten. So der unter dem Namen des Cornutus 2
)

herausgegebene Anonymus Seguerianus, der mit dem Traktat des

Aristoteles eine grosse Verwandtschaft in der Anlage wie in der

Behandlung im einzelnen aufweist, die Schriften des Apsines und

des Rufus. 3
) Keine dieser Schriften kann mit dem Titel ntoi

xd&wg bezeichnet werden: der Anonymus führt in der Überliefe-

rung die Überschrift ri%vrj xov iroXixixov Xoyov, die beiden andern

Traktate ebenda den Titel 'Atyivov xixvij (r^oQ^rj und *Pov(pov

xi%vi) §i]xooi%ri. Von xuxxuv und xu^ig wird bei Aristoteles weder,

1) SpKKbBt im Commentar p. 353, 2. C. Schaakschmidt, die Samm-
lung der Platonischen Schriften. Bonn 1866. S. 108 ff.

2) Cornuti artis rhetoricae epitome ed. .1. Grakukn. Berol. 1891.

Spenoel, RG I 2 p. 352 seqq. ed. Hammek.

3) Spkjjokl, RG a. a. 0. p. 217 seqq. 399 seqq.
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wie wir erwarten müssten, in dem einleitenden Kapitel 13 eine

Definition gegeben, noch ist in dem Traktat selbst überhaupt von
der Anordnung die Rede. Es bandelt sich vielmehr um das

öuuQEtv des loyog 1

) in die einzelnen [ligi}: das Wort xctxxeiv findet

sich nur p. 1415 b 10 in einer ganz beiläufigen, nebensächlichen

Bemerkung. Man vergleiche den entsprechenden Abschnitt der

Rhetorik an Alexander cap. 29 (Spengel, RG I 2 p. 65 seqq.

ed. Hammer), wo in der Tat (p. 70, 21 xu^ofiev de nwg\ p. 73, 1 2

xu^oftev de ai'xag dia xquov xqotkov. p. 74, Ii xuxxetv de uvxug

(oöe dei) ebenso wie beim Anonymus Seguerianus von der xci^ig der

einzelnen Teile der Rede, der Vorrede, der Erzählung und der

Beweisführung eingehend gehandelt wird. Die Bezeichnung neol

xu&wg ist demnach unzutreffend'-) und auf jenen Gelehrten oder

gelehrten Beirat eines Buchhändlers zurückzuführen, der aus zwei

disparaten Elementen ein drittes Buch der Rhetorik zusammen-

gestellt und den beiden vorderen vorhandenen Büchern ange-

schlossen hat.

Mit der III capp. 1— 12 behandelten Mi-ig steht der die

zweite Hälfte des Buchs füllende Traktat über die fiegrj xov Xoyov

in keiner Beziehung 3
): dagegen muss der Abschnitt über die niaxetg

III cap. 17 selbstverständlich Dinge behandeln, die bereits in den

beiden ersten den mexug gewidmeten Büchern erledigt waren.

Die xloxug itx£%voi fehlen: denn Folter, Zeugenaussage, Urkunden

I i Cap. 13 p. I4H a 36 StGTttQ UV tl rtg StiXoi OXl TO fltV JTOO-

ßlr,tict, t6 <Ji U7t66ti^ig. rvv öt diutgovai ytXoitos. 1414b 13 uv xig tu

roicdyxa dtuiQj). Ad. Her. HT o, 16: Ex institutione artis disponemus,

cum sequemur eam praeeeptiunem, quam in primo libro exposuimus,

lioc est, ut utamur prineipio, narratione, diuisione, contirmatione, con-

futationc, conclusione, et ut hunc ordincin, quemadruodum praeeeptmn

est ante, in dicendo sequamur. Item ex institutione artis non modo
totas causas per orationem, sed singulas quoque argumentationes dispo-

nemus, quemadmodum in libro secundo doenimus, in expositionem,

rationem, continnationeui rationis, exornationera, conclusionem. So

wenig diese einzelnen Teile der Beweisführung mit dispositio oder xd^i^

bezeichnet werden können, so wenig die einzelnen Teile der Rede,

d. h. der Teil der Rhetorik, der ad Her. Buch I und II behandelt ist.

2) Man vergleiche nur den Absehrritt Ttegi xc'c&tos Top. VIII #)

p. 155 b seqq., der, wie der Inhalt erweist , mit Recht diese Bezeich-

nung führt (Wauz, Organon II p. 218, 511}. Im wesentlichen hat be-

reits Rauk hier das richtige gesehen: siehe unten 8. 25 5.

3) Der Schluss des III. Buchs der Rhetorik des Aristoteles gibt eine

kurze Bemerkung über die des Epilogs p. 1420 a 6.
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sind kein Teil der Rede. Von den niaxEig k"vxt%voi finden wir

das iv&vfiTfpa, die yvwiii], das nagudayfia ohne jede Verweisung

auf die frühere Behandlung aufs neue erörtert: insbesondre fällt

auf, dass p. 1418a 1 seqq. die Lehre: i'axiv dt xä ^.ev nctQct-

dslypccxa ör^T^yooiy.djxccxcc^ xa (5' iv^v(irjficcxa dixavixorttoa in ver-

kürzter Form und mit andern Worten aus I cap. 9 p. 1368 a

2 9 seqq., der Satz 1418 b 2 seqq. xcop de fv&vtii)pccx(ov xu iXiyxxtxct

[lakkov tvöoxiutt xCbv öeixxixiov in derselben Weise aus II cap. 23

p. 1400 b 27 seqq., die Lehre von der Verwandlung der En-

thyrneme zu Gnomen p. 1418b 33 seqq. aus II cap. 21 p. 1394 a

26 seqq. wiederholt erscheinen, aber ohne jede Verweisung: ja

sogar in dem Traktat über die ki^ig III cap. 10 p. 1410b
2 1 seqq. ist die Lehre öib ovxs xu inmoXcau twj' iv^v^iijuchtov

svdoxinti augenscheinlich aus II cap. 23 p. 1400 b 30 wieder-

holt, gleichfalls ohne jede Verweisung, die wir in einem einheit-

lichen Werk unbedingt erwarten müssten. In dem Abschnitt über

die U$tg finden sich überhaupt keinerlei Verweisungen auf die

beiden ersten Bücher, einige wenige in dem Abschnitt über die

xov ).6yov: was sich derart hauptsächlich im letzten Kapitel

des dritten Buchs in uriserm Text heute vorfindet, erweist sich

aber als spätere Interpolation, die von dem Redaktor der drei

Bücher herrühren muss (S. 316, 2).

Ein neues rhetorisches System, eine neue Theorie ist zudem

in der Lehre von der Beweisführung im zweiten Teil des dritten

Buchs erkenntlich, deren Grundlagen freilich bereits in den

beiden ersten Büchern vorhanden sind, deren Bestand aber erst

im dritten Buch als bekannt vorausgesetzt wird. In den beiden

ersten Büchern ist ausführlich die Lehre dargelegt, über die Sub-

strate rttgi uv cti rryoxceaeigi d. h. die Grundlagen, welche den

rhetorischen Syllogismus bedingen. Entsprechend den drei Arten

der Beredsamkeit, der beratenden, gerichtlichen und der Prunk-

rede handeln diese ngoxctasig über das öv^epi^ov, das dUcuov und

das r.cdov bzw. deren Gegenteil, allen drei Arten sind gemein-

schaftlich das öviaxov, das yiyovog, das iaoptvov, und das jwiye-

\>og bzw. deren Verneinung, doch so, dass das iiiyz&og ohuoxcc-

rov xotg imöeiKxiKOig^ xb yiyovog xotg dixavixoig, xb dvvctxbv neu

ioo^iivov xotg öv^ßovX&vxiaoig (II cap. 18 p. 1392a 5; I cap. 9

\). 1368 a 27), da ja die beratende Rede sich auf die Zukunft,

die gerichtliche auf die Vergangenheit, die Prunkrede auf die

Gegenwart vornehmlich bezieht (1 cap. 3 p. 1358 b 13 seqq.).
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Bemerkenswert ist, dass I cap. 3 p. 1358b 26 seqq. ausgeführt

wird, dass das avfitpeQOv^ dixatov und xccXov als nebensächliches

Moment auch in betracbt kommen kann in der Gattung der Be-

redtsamkeit, der eines dieser drei Begriffe nicht eigentümlich ist:

xotg dixccfriiivoiQ ist wesentlich xb öUatov, xcc <$' aXXa xul olnoi

öVfinaQccXa^ßdvovCi ngbg xttvxa
y

d. h. das av^q?ioov und ocaX6v.

Die Grundlagen der späteren Lehre von den cxdaetg sind in Buch
I und II in diesen Darlegungen gegeben: wird doch bei Syrian
(II p. 48, 14 Rabe) die ßxdotg als eine ngoxaatg ccitXfi QrjroQixi)

definiert. Die späteren Rhetoren haben die ausserordentliche

Mannigfaltigkeit des aristotelischen Systems beschränkt, indem
zwar nicht alle, aber die meisten, die Statuslehre der gericht-

lichen Beredtsamkeit ausschliesslich zugeteilt haben: wir erkennen

bei Aristoteles leicht in dem yeyovog oder ei yeyove den con-

iecturalis status oder axo'/aa^6g
9

in dem dixatov, ßvfiapeoovy xccXov

die notoxrjg, insbesondere in dem dixatov den status iuridicialis

oder die ötxatoXoytxr\ axdatg der späteren Rhetoren wieder.

Innerhalb der gerichtlichen Rede wurde die Zahl der axdaetg in

späterer Zeit um einige vermehrt, die wir in den beiden ersten

Büchern des Aristoteles nicht vorfinden. Vergeblich suchen wir

aber in den beiden ersten Büchern nach einer geordneten Reihen-

folge und Gruppierung der einzelnen Status, um diesen Terminus

späterer Zeit anzuwenden: wir finden wol zerstreute Bemerkungen,

nirgends aber eine systematische Darstellung der drei Status des

eaxtv i] ovx eaxtv, des notov und itoa6v, d. h. des (Uye&og.

I cap. 15 p. 1376 a 13 lesen wir: ot pev ovv xotovxot xovxtov

povov fidgxvQeg eiatv, ei yiyovev, ei eaxtv, r\ pi], neqt de xov notov

ov luxoxvoeg, olov ei dixatov 7} ddtxov, ei avfupeoov 5) ccavfKpogov,

wo deutlich der axo%aa(i6g und die noioxr\g der späteren Rhetorik

gekennzeichnet ist und zwar bezieht sich ei eaxtv gleichfalls auf

das genus iudiciale wie ei yeyove, wie ja beispielsweise der Redner

auszuführen hatte ob der Angeklagte Bürger sei oder nicht, oder

ein Tompelräubcr oder nicht (I cap. 13 p. 1374 a 4). In der

Einleitung I cap. 1 p. 1354 a 26 seqq. heisst es dementsprechend:

ixt de tpaveobv, ort xov pev dpqptaßrjxovvxog ovdev eaxtv e£o) rot?

dei^at t6 ngäyfia oxt eaxtv 5} ovx eaxtv rj yiyovev ij ov yiyovev.

ei de piya 1) fttxgbv, 7) dixatov adtxov . . . avxbv dr\ nov xov

dixaaxrjv det ytyvtoaxeiv xat ov ytav&avetv naget x&v o.[i<pioßi}xovv-

xtov: die drei status axoxaa^og, txoöov und notoxyg sind klar ge-

kennzeichnet, ebenso wie im folgenden p. 1354 b 1 1 seqq. nur
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von dem was die späteren axo%c«sn6g nennen die Rede ist: negl

fxev ovv xmv aXk(i)v
y CoantQ ikiyopev, 5el wc iXaxloxav noietv xvqlov

xbv XQixrjv. neol de xoO yeyovivai ij fir) yeyovivai r) e6e6&ai ij pr)

eOeö&ai r) elvai i) pr) elvai uvdyxr] im xoig xoixaig xaxaXelneiv' ov

yao övvaxbv xatixa xbv vofw^ixTjv m^oideiv. Es ist auch hier nicht

erforderlich das elvat auf das yivog iniöeixxixov^ das eaeo&ai auf das

avpßovXevxixov zu bezichen: denn nach der Disposition der ganzen

Lehre von den eidr) der Enthymeme sind das yeyovog und iabfuvov

allen drei yivr\ gemeinschaftlich (I cap. 3 p. 1359a 14 seqq.). l

)

Nirgendwo aber findet sich eine klare Anordnung dieser drei

Kategorieen in eingehender Darstellung: wir müssen uns dieselben

mühsam aus einzelnen Andeutungen zusammensuchen.

Anders im dritten Buch. Hier finden sich ganz bestimmte

Reihen der axdaeig und zwar hat Aristoteles in einer für uns

verlorenen Darlegung die vier axdaeig als die wesentlichen und

wichtigsten bezeichnet, die in der Lehre des dritten Buchs fort-

während wiederkehren. Von den rojroi und den etdr) der Enthymeme

der beiden ersten Bücher ist hier nirgends die Rede: als Ersatz

dient eben die völlig ausgebildete und als bekannt vorausgesetzte

Lehre von den später axdaeig genannten Kategorieen. Am klarsten

ist die Darstellung III cap. 16 p. 1416b 21, wo von der Er-

zählung in der Prunkrede gehandelt wird: hier muss der Redner

1) rj oxi eaxi dei£ai, iav r) amaxov

2) t) oxi noiov

3) tj oxi noaov.

Als Ergänzung hierzu kann dienen, was cap. 17 p. 1417b 31

über die niaxeig gelehrt wird: iv de xoig imdeixxixoig xb iwXv

2) oxi xaXa mal (ayiXipa*) 1) 3) uvfyaig eaxai' l) t« yao itqdy-

(iccxa dei moxevea&ai' oXiydxig yag xal xovxtov dnodel^eig <pioovaiv
y

iav umaxa y 1) iav aXXog alxlav e%r}. Weiterhin heisst es von

der beratenden Rede: iv de xoig dr](ir]yoQixoig

1) So erledigen sich wol die Bedenken F. Bock's in den Philol.-

histor. Beitrügen zu Ehren C. Waciibmuth's. Leipzig 1897. S. 199—201,

der die Stelle, von der wir ausgingen, I cap. 15 p. 1376 a 13 seqq.

übersehen hat.

2) i) a$£t}<Hs wie in Ausgaben und Handschriften zu lesen steht,

ist gegen den Sinn: drum ist hier tj hergestellt. Auch ITI cap. 19

p. 1419 b 19 ist das av£etv dem noaov gleichgesetzt: tö fwrcc xov-

to dtdtiyiUviov fidr] aü&uv iaxlv xatd <pvotv r/ xaittivovv del ydo tu

-xrrtQayiuva bpoXoyelo&ai , el yJlXti rb noabv iqrtv.
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0 i) 10g ovx i'öxai Kfitpiaßiix-^asitv ttv xig

2) i) tag i'oua uiv « xfAfva, cUA* ov öixata tj oix unpikiua

3) l) OV TljAfXffVT«

in völliger Übereinstimmung mit dem vorher gegebenen Schema
des fff«, ;rotov und noaov. Dagegen ist zu Anfang des Kapitels

die Anordnung gestört, indem eine Vierzahl der Kategorieen her-

gestellt ist beim ötxuvixbv yivog p. 1417 b 21 seqq.: rag <5f nißxsig

thi unoduxxixug Hvca' unodetxvvvui Öe yoi) % irrel Tteoi xtxxügcoi' t)

unq>i(jßi
t
TijOigi negl xov afnpiGßtjXov^ivov (pigovxu xr

t
v uxoötit-tv.

olov I) (i oTi ov ylyovsv uu<ptGßi
i
xttT(.i ... 1= i)

2) ti <T ou ovx tßkutyiv . . . (== 2)

3) xut Üxi ov xoGÖvdi (= 3)

4) f) ort ötxuitog (= 2).

Riehtiger und saehgemässer ist die Anordnung in der Lehre von

der Kr/ühlung im yivog dixuvixöv eap. 16 p. 1417 a 1 seqq.: der

Ankläger muss erzählen oGu nou'fiu vrrokaßitv

1 ) ytyovivtu (= l

)

2) 7) ßißkacptvcu 3) 7} r
t
Sixi]xlvca (= 2)

4) )) xijkixuvxu )]kixa ßovkit 1 = 3),

der Verteidiger dagegen nach p. 1417a 9

1) 3 jit»/ ytyovivcct (=11
2) 7} urj ßkußigöv ilvca 3) 7) 11 »7 «dtxov (= 2)

4) J) n^Aixorrov ( — 3).

l>ass diese Lehn« bereits in den beiden ersten Büchern vorbe-

reitet, ja in denselben erhalten ist, unterliegt keinem Zweifel:

man vergleiche nur I eap. 3 p. 1358b 30: rrfcu
(
ufj' yc<o xüv

ukhov ivtoxs ovx uv i:u<pi6ßijX)jiSem\ olov d d(xc<£df<f vo?, cos

i) oc j'/j'owr 2) "/) o ex ißkatyiV 3) ort d* rcdtxff, ovdf'rror* ci'

ofioÄo;»]öf/f»'. Aber wir vermissen eine eingehende Erörterung

dieser Lehre sowol in den ersten beiden Büchern, wie im dritten

Buch, in dem die Kenntnis derselben vorausgesetzt wird. Am
ausführlichsten wird diese Lehre dargelegt III cap. 15 p. 1416 a

6 seqq. in der Darlegung der rt'moi der dtußokt] wie folgt: ukkog

totoc, ioGti xong tu uucptGßijioviitv« unavxüv

1) 7) 10g ovx i'anv

2) »/ 10 g oü ßkußioov ]) ov xovxm 3) i) oj 5
' or rrjArxoiTOf

21 )) uv/. i':)ixov 3) i]
01"' a/;-fi

2) 7} ovx uiGyoov ,0 /) ovx f^oi' nfyt&og'

Töot -•(' o ro/oiTO))'
»j eu<p/a

j

j»]r/
<
cw ;>\ eio'rrfo Irpr/.nurtig ngitg JSuvGt-

xqÜti}v' i'ujj- yug .Totj)<7a( ö tksyiv xui ßkütyui* ukk' ovx udtxeiv.
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Diese Darstellung der oruOfig ist bei weitem die ausführlichste

und ausgiebigste: dass es sich hier um das yivog dixavtnov han-

delt, ist ans dem Beispiel ersichtlich. Der erste Status wird

auch hier mit dem praesens iGnv bzw. ovx i'onv bezeichnet:

dann folgen erst die drei Kategorieen des ßkußfoöv u&iy.ov (aOyoöv,

jede unmittelbar gefolgt von der Kategorie des ntye&og. Hier

erkennen wir klar die Anordnung des ersten Buches, in dem

cap. 4— 14 zuerst das aviuptgov dann das ^ui^ov ax^<piQov (cap. 7),

darauf das xaköv und das uwAAuv xuXov (cap. 9 p. 1367 a 15 seqq.),

dann das dtxaiov und das uti^ov cedix^ua (cap. 14) in derselben

Reihenfolge behandelt sind (S. 287). Die Kategorie 7j ov tovuü ist

dagegen neu, wir finden nirgendwo über diesen Punkt gehandelt.

Schon diese Lücke der Darstellung erweist, was späterhin weiter

ausgeführt werden soll, dass wir es nicht mit einer Schrift von

der Hand des Aristoteles selbst zu thun haben, ebenso führt zu

dieser Erkenntnis die Erwägung, dass die ganze Lehre von den

status, deren Kenntnis vorausgesetzt wird, einer ausführlichen,

besonderen Darstellung bedurfte, die nirgends vorhanden ist. Aus-

gegangen war Aristoteles von den drei Kategorieen 1

) des « tarn\

des ttoiov und des ttöoov oder nißUov^ wie bereits der griechische

Gelehrte erkannt hat, dessen Worte Quintiliau ni 6, 49 nicht

ganz zutreffend übersetzt hat: Aristoteles in rhetoricis an sit,

quäle, (pinnt um et quam multum sit quaerendum putat. Auf-

fallend ist ferner die etwas kindliche Art, wie der Begriff des

titye&og oder aoaov an der zuletzt behandelten Stelle der Rhetorik

variiert wird )) iog ov ti^i/.ovtov ... 7; or ur/u . . . i) ovx tiov

piyt&o$i ebenso auffallend wie die öde Wiederholung III cap. 10

p. 1411a 6: y.al Ki)(piGÖöoTOg anovdu^oi'rog Xnor^og ... i,ya-

vaxtti cpotGY.viv xtA. . . . xcd 'Itpixorix^g 67Xti(5u^iv(ov Wtb;»'caW

. . . riyui>te%rii (päay.Mv xtX. Wenn wir die Wahl haben, so

werden wir diese stilistischen Ausführungen gewiss lieber einem

Schüler und Anfänger als dem Meister des Stils selbst zuerkennen.

Jedenfalls aber geht ans den gegebenen Darlegungen hervor, dass

das dritte Buch der Rhetorik zwar in seiner Lehre auf den in

1) Denn dass diese drei Kategorieen identisch sind mit den drei

ersten der zehn Kategorieen des Aristoteles, ist evident: der (iricche,

dein (juintilian III (>, 2\ folgt, erwähnt die zehn Kategorieen des Ari-

stoteles l»ei der Statußlehre, ohne jedoch auf Re/.iehungen zu den status

der Rhetorik des Aristoteles hinzuweisen Auf diese Beziehungen kann
hier nicht weiter eingegangen werden.
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den beiden ersten Büchern gegebenen Grundlagen aufgebaut ist,

aber unmöglich von Aristoteles als Fortsetzung dieser beiden

Bücher in die Öffentlichkeit gebracht worden sein kann. Ja es

ist überhaupt schon infolge der erörterten wesentlichen Ver-
schiedenheiten und Fortschritten der Lehre schwer denkbar, dass

der Traktat über die {Upt) xoü Xoyov in der uns erhaltenen Ge-
stalt veröffentlicht worden ist, weil eine Verweisung auf die

beiden ersten Bücher ein unumgänglich notwendiges Erfordernis

der Darstellung war: es sei denn, dass man annehmen will, dass

die beiden ersten Bücher selbst unaristotelisch oder nicht von
Aristoteles veröffentlicht sind und dass sich so deren Vernach-

lässigung erklären lässt. Hierüber wird eine weiter unten folgende

Darlegung ein sicheres Urteil ermöglichen.

Der Redaktor des vorliegenden Corpus der Rhetorik zu drei

Büchern fühlte das Bedürfnis den Käufern und Lesern des neuen
Werkes seine Einheitlichkeit möglichst augenscheinlich zu erweisen,

indem er einen grösseren Abschnitt über den titeuvos sowol in

dem ersten Buch (cap. 9 p. 1367b 27— 1368 a 9) als auch in

dem neugewonnenen dritten Buch (cap. 16 p. 1416b 29) ein-

fügte, ein dreistes und täppisches Verfahren, das zur genüge das

eifrige Bestroben des Redaktors kennzeichnet, die drei Bücher als

ein einheitliches Werk erscheinen zu lassen. *) Petrus Victorius

wies in seinem Commentar (p. 827. 828 der Ausgabe Basel 1549)
darauf hin, dass der Abschnitt an dieser Stelle des dritten Buches

unmöglich ist und seitdem ist derselbe ebenda aus den Ausgaben

beseitigt. Aber auch an der überlieferten Stelle des ersten Buches

ist dieses Kapitel nicht ohne Bedenken, wie Spengel im Commentar

p. 146 betont hat, da die Definition des titctivog hier nachhinkt,

vielmehr zu Anfang des Kapitels 9 ihre richtige Stelle haben

würde; an der überlieferten Stelle wird zudem der Faden der

Erörterung durch dies Einschiebsel jählings unterbrochen und die

Ausdrucksweise entspricht mehr der des dritten Buchs als der

der beiden ersten Bücher. Eine genauere Betrachtung des Ab-

schnitts über den iWtvog, insbesondre des sprachlichen Ausdrucks

erweist, dass derselbe auch im ersten Buch eine dem ursprüng-

lichen Werk fremde Zutat sein muss, die jedoch einer Schrift

der aristotelischen Schule entlehnt ist.

1) Wir werden durch diese Wiederholung daran erinnert, dass die

Bücher 5—7 der Nicomacheischen Ethik in der Ethik des Eudcm als

Buch 4—6 wiederkehren.
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Der Abschnitt beginnt mit der Definition i'cxiv d
1

tnatvog

Xoyog i(iq>avl£(ov fäyt&og aQtxr}g' 6t t ovv tag noa^ttg imdttxvvvat

ag xotavxat. Diese Definition fällt aus dem Plan des Werkes

heraus: die drei genera dicendi werden I cap. 3 p. 1358b ein-

geteilt wie folgt: die avfißovXri in nooxQonr\ und a.noxoonfi (8),

das intöttxxtxov in tnatvog und tyoyog (12), das Stxavtxov in

xaxt]yoqla und anoXoyla (10). Weder von nqoxqonri 0<*er «)»-

TQonri zu Anfang von I cap. 4, noch von xaxt]yoQla oder anoXoyla

zu Anfang von I cap. 10 finden sich Definitionen dieser Be-

griffe, wie etwa in der Rhetorik an Alexander Spenuel RGI
2 cap. 1 p. 13, 6 cap. 3 p. 28, 1 cap. 4 p. 31, 2 ed. Hammer:

es ist demnach diese Definition ausserhalb des Planes der Rhe-

torik des Aristoteles. Dass die Lehre selbst in den erhaltenen

ethischen Schriften ihre Parallelen findet, hat bereits Victorius

a. a. 0. p. 196. 197 dargelegt: aber die Ausdruckweise in lauter

kleinen, abgerissenen Sätzen macht hier einen wesentlich von der

Umgebung verschiedenen Eindruck und weist darauf hin, dass

der Verfasser mit dem Verfasser der beiden Bücher der Rhetorik

nicht identisch ist. Es folgen kurze und zerhackte Sätze derart:

t6 <T iyxa^uov x&v k'gyav icx(v
y

xct de xvxX<a tig nloxtv^ olov

tvyivtuc xal natötla. tixbg yäo i% ayaft&v aya&ovg xal xov ofixco

xoacpivxa xotovxov tlvat' 61b xal iyntofiia^ofiev nqd^avxag.^) xcc <$'

toya xxX. Im folgenden ist bemerkenswert die Erörterung über

die Verwandtschaft von tnatvog und avpßovXal und über die Um-
änderung der ovp,ßovXi\ zum tnatvog, die an die Lehre von der

Verwandtschaft der yvcofir^ und des ivd"V(irj^.a erinnert (II cap. 21

p. 1394a 27 seqq. III cap. 17 p. 1418b 33 seqq.): auch in der

Lehre vom nooolptov der epideiktischen Rede wird dargelegt,

dass man äixb oviißovXyg beginnen könne (III cap. 14 p. 14 14

35 seqq.). Als Beispiel wird Isocrat. Euag. 45 citiert, ein

Umstand, der auch für den aristotelischen Ursprung des Ab-

schnittes spricht. Fremdartig wirkt aber wiederum der Abschluss

der eingelegten Darlegung über den tnatvog: &(Sxt oxav inatvetv

ßovXrj, 00a xl av vno&oto, xal oxav öno&fa&at, 00a xl av inat-

viottag. Die recht affektiert klingende Wiederholung des 00a ist

1) Der Ausdruck selbst entspricht dem Satz Poet. cap. 1 p. 1447b

28: tntl dh (iiftovvxat oi funovptvoi n q dxx ovx a g cap. 3 p. 1448a 27

itQctxTovxas yaQ (unovvtai xal dQmvxag &fKpa; der Ausdruck xu xvxla
ist im III Buch geläufig: cap. 5 p. 1407a 36 cap. 14 p. 1415 b 24.
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in der Rhetorik ohne Analogie, der Imperativ, mit dem der

Loser angeredet wird, ist in den beiden ersten Büchern nirgends

zu finden: derselbe ist ganz gewöhnlich in der lthetorik an Alexander

und findet sich vereinzelt im dritten Buch unserer Rhetorik cap.

16 und 17 (p. 1417a 37 Afjf 1417b 7 tiaüyuyt 8 ttoui 1418a

(10 TTon'fiiiq) 12 «»; kiyt). Her Redaktor war demnach ein in

der peripatetiscl.cn Litteratur belesener belehrter, der aus irgend

einer der unter des Aristoteles Namen umlaufenden Schritten,

etwa der t/^kij tyKapiuOTim] {Horn Aristot. fragra. edit. 1886

p. 17, 178) ein Kapitel eutuahm, eine in dem Traktat über die

ptgr, rov koyov vorhandene Lücke zu Anfang der Erörterung- der

oi^yifiig des yivos dr/.ctvixöv, zu Ende des yivog intdtixTixov

(III cap. 16 p. 1416b 29) mit dieser Einlage ausgefüllt und

gleichzeitig dasselbe Kapitel auch im ersten Buch eingefügt hat.

Er besass indessen zum Glück weder die Dreistigkeit, noch die

Kraft, den Anfang des ersten Buches derart umzugestalten, dass

auch in der dort gegebenen (iesammtdisposition der der

Inhalt des dritten Buches berücksichtigt erschiene, noch hat er

versucht Beziehungen auf das dritte Buch sonstwie in die beiden

ersten Bücher hiueinzuinterpolieren.

Diesem Redaktor des vorliegenden Corpus der Rhetorik zu

drei Büchern standen demnach drei Schrift eu für seine Redaktion

zu geböte. Erstlich eine ri%v-i], die in zwei nahezu gleich grosse

Bücher eingeteilt im Umlauf war: dazu ein kurzer Traktat

na/t /f'^cfo^, endlich ein Abriss der Rhetorik, der die fi/pij ruf

koyov behandelte. Der Traktat moi ki&wg konnte einigermaassen

passend an die beiden ersten Bücher, in denen die der tvoiCtg

entsprechende Lehre vorgetragen war, angeschlossen werden, war

alier für ein drittes Buch im Verhältnis zu den beiden ersten

viel zu wenig umfangreich. Deshalb fügte der Redaktor einen

durchaus unzugehörigen Traktat über die ftiotj rov koyov hinzu.

Da ausserdem in den zu seiner Zeit bestehenden Schulen gelehrt

wnrth», die Rhetorik bestünde aus der evutaig kt$ig rd$ig 1W0-

xmGtg, die evosaig in Buch 1 und U gefunden werden konnte,

die ki$tg in III behandelt war, der Verfasser aber selbst in der

Einleitung zu diesem Buch darlegte, dass eine Lehre der r;t(>

y.otöig noch nicht existiere j cap. 1 p. 1 ju^h 35), so schien die

Abhandlung über die uioij rov koyov geeignet als Behandlung

der ru-tg bezeichnet zu werden.

Dieses Resultat wird bestätigt durch die Interpretation des
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Eingangs von Buch III. Nach der Kritik, der Spengel 1

),
Vahles 2

)

und Raub 3
) den Schluss des II. und den Anfang dos III. Buches

unterworfen haben, kann es als feststehend erachtet werden, dass

uns der Schluss des II. Buchs durch Interpolation verfälscht, der

alte Anfang des III. Buchs durch eine vom Kedaktor gefertigte

Vorrede verdrängt worden ist. Ich setze Schluss und Aufang

hierher, indem ich die von dem Hedaktor herrührenden Teile mit

Klammern einschliesse: | i-xtl dt 6f] xgut iaxlv « dti 7tQuy(iuxtv- no:u 34

ftfjwu irtgl xov X6yov^\ img fitv TtaoudttytiuTwv xul yvoiftiöv xul

iv&vtir]nut(ov [xul oXoyg xöjv ntgl xi)v dtuvoiuv
\
b&tv xt tvxogij-

öoptv xul oag uvxu kv6o{itv, tlgi]<S&(0 t)[iiv xoöuvxu. [Xotrcov dt nosi.

öuk&ttv ntgl Xilmg xul xü&ag].

US.

\ixtidtl tqicc iaxlv u dti itQttynunv&iivta ntol xbv Xöyov,

'iv ulv, ix xivuw ui niöxttg taovxcu^ dtvxtgov dt ntgl xijv Af|tr,

xgtxov dt Ttxog ygi) xui-ca xu fiigif xov aojov, ntgl fitv twr ni , 5

öxttov ug^xui, xal ix noöiov, ort ix xgtiov fco"/, xul xuvxu ttoiu

xul dut xi xoöuvxu fiovu" ij yug tw uvxol xi ntnovOtvui ol xgi-

vovxtg^ )) im xoiovg xtvug vnoXccpßuvav xovg Xtyovxug, »} rc5 uno

dfdtiyftca -xti&ovxui nuvxtg' tigipui dt xul xu ivOvfi^uuxu, nöötv

Ött TTOQl&adfW tOXl yuQ XU [UV tldl} XIOV ii'^VflJjflUXlOV, xu dt 10

xotxoi
|

***•(- xtgl dt xf
t g Mittag i%6utr6v iaxiv tirttiv' ov yug

ä-röygij to t'xtiv u dti Xiytiv, c\XX' üvuyxij xul xuvxu 10g dti a\*rai*,

xul avfißuXXtxui tioXXu Txgbg xo (puvijvai notov xivu xov Xoyov.

to fitv ovv -jgCoxov f£>jrijO»j xuxu (pvCiv ontg ixtyvxt xgiotoi;

uixu xu 7tguy[uau ix xivtov t%ti xo m&uvoi^ dtvxtgov dt to xuvxu v>

tjJ Xi$tt diufrio&ui' xgtxov dt xovxiöv, o dvvuuiv tiiv t%ti pr/iaxifV,

ov7T(ü d
y

imxtytig^xui^ xu ntgl xr
t
v vttoxqksiv.

34 ix*i — Xoyov ist von Si'knoki. für unäeht erklärt, 3<> xut

Atürotar von Vahi.kx, i Xoiitav -- xu£.no£ von Si kxoki., der Anfang
von Buch III von Kauf, 7 dtu zt xoguvtu \16vu findet sieh nirgendwo

in Buch I und II behandelt.

1 Si'knoki. im Cominentar p. 3>2.

2,. Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. W. Phil. bist. Cl. XXXVIII
(1861) S. 131.

3) H. Habk de Theophraüti libri.s n-^pt Xhj-trto^ Bonnae 1890 p. 31

iseqq. der das richtige gesehen hat. Die Einrede Si mkmiul » im ttreifs-

walder index schob aestin. i««>2 p. XI scheint mir nicht zutreffend.
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Die za Anfang von Buch III eingeklammerten Worte sind

von Rabe 1
) mit vollem Recht dem Redaktor zugewiesen worden:

seine Einteilung i) ix xlvwv cti ntaxug 2) Xi£ig 3) xd^ig ist ver-

kehrt und unaristotelisch, sie vordankt der Znsammenstellung des

Corpus der 3 Bücher ihren Ursprung. Die aristotelische Ein-

teilung steht im folgenden: 1) nqdy^utxa^ 2) Ai|tc, 3) vnoxQiGig.

Mit den Worten t6 fi£v ovv noCoxov i£r}xrj&rj xaxä tpvOiv (vgl.

III cap. 19 p. 1419b 20) 07i(Q niq>vxe nomxov haben wir wieder

die alte Überlieferung erreicht: vgl. II cap. 22 p. 1396b 22: na&xov

öe HitMfuv mal mv avayxaiov dmlv itoüxov: Spenhel bringt im

Comracntar zu der Stelle (p. 286) eine ganze Reihe von Belegen

für diese Redewendung. Der alte Anfang der Abhandlung des

Aristoteles TtiQt Xi£eag beginnt an der durch drei Sterne gekenn-

zeichneten Stelle: der Satz ntol 6h xTjg Xi&ag xxX. wird freilich

von dem Redaktor derart geändert sein, dass wir den Wortlaut

des Anfangs nicht mehr herstellen können. Diese Einteilung in

nguy^axa und Xi£tg oder diuvoia und Xi£ig kennt indessen die in

Buch I und II niedergelegte Lehre von der Rhetorik keines-

wegs: wol aber steht Xi^ig und didvoia III cap. 1 p. 1404 a 19

cap. 10 p. 1410b 27. 28 und sonst 2
) bei Aristoteles im Gegensatz

zu einander, und im Gegensatz zu den Künsten der vnoxoiaig und

Xii-ig wird III cap. 1 p. 1404 a 5 der Satz aufgestellt: Slxatov

yctg uvxoig aywvifca&ui xoig ngayiiaOiv, Stdxe xlcXXa xov ano-

Ötu-ut ntokoya iöxtv. Diese neue Einteilung erweist wiederum,

dass auch der Traktat mgi Xi^eag von den beiden vorhergehen-

den Büchern zu trennen ist, ein ganz neues System der Rhetorik

mit diesem Traktat von Aristoteles inauguriert wurde. Aristoteles'

Nachfolger haben im Anschluss an diesen Fingerzeig des Aristoteles

die Rhetorik eingeteilt in den nguy^axLxbg xonog und den Xtxxixbg

xonog, die «j^ata in a%rniaxa öiavolag und X(&(og: wenn weiter-

1) Auch die ungenügende Recapitulation vor cap. 13. p. 1414 a 29

7r*pl ovv tfjg Xt&etog tiQt]zai, xal xoivh 71(qI ceneivtav xal iduc tuqI

Pxctotov yivog Xoutbv de negl xä&tiog tiittiv iat mit Rabe dem Redaktor

zuzuweisen.

2) Die im I. Buch cap. 1 mehrfach gebrauchte Wendung ?£w rov

n^uy^axog bleibt hier besser ausser Betracht. Soph. el. cap. 1 p. 161 a 6:

intl yäo ovx lexiv avxcc xcc ngayfiara dtaXiyea&at (p^QOvrag, aXXcc xoig

üv6\iu6iv ävxl xäv ngay^urav iQomt&ct GvußoXoig, xö avpfiaivov ittl

xüv 6vo(iux(ov xal inl xmv TtQayfittxcnv i\yov\Li&u ov\t,ßaivtw Top. I.

cap. iH p. 108 a 20: yivto&ui icQOg ccüxb xb nq&y^a xal pi} itQog xotivofLa

xovg GvXXoyiopovg Poet. cap. 9 p. 1451b 22 cap. 6 p. 1450b 4—12.
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hin der ksxxixbg xonog eingeteilt wurde in ixXoyr} ovofiax&v und

ovv&eoig, so findet sich auch diese Einteilung bereits bei Aristoteles:

wir lesen III cap. 2 p. 1404b 24: xklnxtxui <f *v, iav rtg ix

xf
tg (i(o&v(ag Siakixxov ixkty(ov avvxi&fj' 07KQ EvQimörjg noiu

xai vnidn^e 7tQ<öxog.
)

Die eben erörterten Beziehungen der Lehre des Aristoteles

zu der Lehre seiner Nachfolger fuhren über zu der Frage nach

der Ächtheit und dem Charakter des dritten Buches der Rhetorik:

die Frage nach der Ächtheit der beiden ersten Bücher steht mit

dieser Frage im engsten Zusammenhang. Wir haben hier zu-

vörderst zu scheiden zwischen dem Inhalt und der Form oder

der Darstellung. Was den Inhalt des dritten Buches betrifft, so

hat für den Traktat jrcpt ki&wg Diels den Nachweis geführt,

dass die Lehre vortheophrasteiseh ist, die Darlegungen des Theophrast

auf Lehrsätzen seines Meisters beruhen, die wir in dem erhaltenen

Traktat nachzuprüfen im stände sind, und dass dio bisher vor-

gebrachten Argumente gegen die Ächtheit vor einer genauen

Prüfung nicht stand halten. 2
) Und wer die drei Bücher aufmerk-

sam durchliest, der wird im dritten Buch bei aller Verschie-

denheit der Lehre vieles vorfinden, was dem Verfasser der ersten

beiden eigentümlich ist und umgekehrt. Vor allem die gesammte

Stimmung des Verfassers gegenüber seiner Aufgabe, die ihm im

Grunde durchaus unsympathisch ist und deren Lösung er nur

für ein notwendiges Übel erachtet. Im ersten Buch zu Anfang

führt er aus, dass der nackte Beweis des Tatsachlichen das einzig

wesentliche der Rhetorik ist: wer versucht den Richter zum Zorn

oder zum Mitleid zu bewegen, der handelt wie einer, der sein

Richtmaass krumm zu machen unternimmt: dtaßokr) yaQ xai tksog xai

ogyri xai tu xoiavxu nudi] xtjg tyv'/Jt g ov mgl rov xgecyiiuxog (ariv cdku

ngbg top dixaOii]v (I cap. 1 p. 1354a 16). Trotzdem giebt Aristo-

teles eine ausführliche Darstellung der Affekte, denn nicht alle

1) Dieser Satz erscheint tatsächlich weiter ausgeführt bei Longin

in den» Kapitel über die ovv&sotf, 7ttQi vty. p. 62, 2 Vahi.en, wo gleich-

falls Euripides als Beispiel angeführt wird: . . . xoivots xai drßimdtot

rot$ övopaat . . . zu nokka avyxi>co\itvai diu fiovov rov avv&tivcu . . .

o^uog öyxov xai öiaGrr
t
iia . . . TTtQtrfülopTo, xuftvntQ . . fv roi%- rtktia-

rots EvQinidt)*. Auf Horat. A. P. 47 verweist Spenukl im Commentar.
Bei St k k>n p. 65, 19 R. nennt M. Vipsanics den Virgil nouae caeoze-

liae repertorem, non tumidae nec exilis, sed ex commumbits uerbis at-

que ideo latent is.

2) Abhandlungen d. Berl. Akad. d. W. Philos. hist. Ol. 1886 8. 1 ff.

Phil.-lmt. Cla«, 8e 190». 10
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Staten sind wol verwaltet und nicht alle Gerichtshöfe derartig vor

rhetorischen Künsten verderblicher Art geschützt, wie in Athen der

Areopag, wo es verboten ist I£cö tov Ttgayfiaxog Xiyuv. 1
) Die-

selbe Stimmung zu Anfang des dritten Buches. Die vitoxQitig

übt eine grosse Gewalt aus diu t^v fiox^oCav töv noXixu&v und

tov axQoaxov (III cap. i p. 1403b 35- I4°4a 8): und doch ist

x&XXa' £|w tov aitodiij-at neokoya' xb fuv ovv xyg Xi&ag öpag

t'fjEt xi {uxqov avayxaiov iv juicr) diöaaxaXlcc . . . ccXX' uTtavxu g>av-

xaöla xavx* iaxi xal itQog xov axgoax^v. Mehr noch tritt diese

Stimmung zu Anfang des Traktates über die (idorj xov Xoyov zu

tage. Die ganze Darstellung ist hier wiederum mehr eine sehr

abfällige Kritik der damals üblichen Lehre, als eine Darstellung

derselben. Der Verfasser behandelt 7tQooi(iiov 6ir\yi)6ig nloxeig

xa nobg xov avxldixov iniXoyog. Aber im einführenden Kapitel

(13) wird ausgeführt, dass in dieser Weisse vvv . . . dimoovGi

ytXolag (p. 1414a 37). Denn nur n^o&töig und nlaxig seien die

gegebenen 6vo \uqt\ toü Xoyov.

Das Prooemium wird trotzdem eingehend behandelt; aber

cap. 14 p. 1415b 4 daran erinnert oxi navxa tj-u tov Aoyov

xcc xoiatixct' itQog ipavXov yio üxQoaxrjv xcti xcc i^o) TOtJ TtQuy-

(ucxog axovovxu' littl, av ^ xoiovxog 17, ovdiv dsl Ttoooifilov. Die

dirjyqaig xov öixuvtxov povov Xoyov iaxtv (cap. 13 p. 1414a 37).

vüv dk yeXolag xqv 8ii)yr\6lv cpaöi ditv elvcu xa%nav (cap. 16

p. 1416b 30). 'Der Gesell, der den Bäckermeister fragte, ob er

den Teig fest oder locker kneten solle, erhielt die Antwort:

„Wie? Kannst du ihn nicht gut kneten?" und- so steht es auch

hiermit'. Schliesslich xä nobg xov üvxidixov ov% txtoov xi tlSog,

&XXa xav niaxubv iaxiv (cap. 17 p. 1418b 5): die Darlegungen

sind, wie hieraus erhellt, fast durchweg polemischer Natur in

allen drei Büchern und gleichen Charakters.

Auch der äussere Apparat der Darstellung ist im dritten

Buch vielfach derselbe, wie in den beiden ersten Büchern. In

beiden Teilen werden die Tragiker Chairemon, Karkinos heran-

1) Ja sogar die im folgenden so eingehend erörterten Kategorien

des not6v und noadv sind eigentlich seiner Ansicht nach überflüssig

oder vom Übel: 1 cap. 1 p. 1354a 26: fri dh (pccvtobv ort tov ptv ap-

tptoßrpovvTOi ovdiv ißxiv l|o> tov ÖtT&ai rb ito&ypu ort töriv »/ ovx

Hotiv i] ylyovtv 1) oit yiyovsv tl d\ \iiyu i] fuxpöV, i\ dixatov t) üdixor,

occt pi] 6 vo(io9irr
tg diäpixtv, cchtbv Sri nov xbv dixaaxriv del yiyv6tc~

xhiv xoi ov nav&dvtiv Ttccgcc röav &fi<piaßt]TOvvxav: Vgl. oben S. 248.
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gezogen, von Sophocles sogar dieselben Dramen Antigone und

Teukros, das letztere wird nur in der Rhetorik, und zwar sowol

II cap. 23 p. 1398a 4 wie III cap. 15 p. 1416b 1 in der nämlichen

Weise angeführt mit den Worten olov h tg> Tft/xoo), ohne

Nennung des Namens des Verfassers, ein Umstand, der gewiss

für den gleichen Ursprung der betreffenden Stücke Zeugnis ab-

legt. Ebenso erweist deren enge Zusammengehörigkeit die Be-

nützung der Dichter Epicharm, Simonides, Stesichoros, Xenophanes,

die Citate aus Alkidamas, Herodot, Isocrates, Plato u. a. Wesent-

licher ist die Anführung des Komikers Anaxandrides und des

Epikers Choirilos im III. Buch, weil ersterer allein unter den

Dichtern der pf'tftj von Aristoteles und auch Eth. Nicom. VII

cap. 11 p. 1152a 22 benützt erscheint, letzterer von Aristoteles

einmal in einer Weise citiert wird, die eingehende Studien

gerade über die Eigenart dieses Dichters voraussetzt. (Top. VIII

cap. 1 p. 153a 16) und nach Ausweis des Katalogs (RosEp. 16, 144)

cmoor^uxu XoiQtkov von Aristoteles behandelt worden sind. Wenn
in Buch II (cap. 2 p. 1378a 35) einmal, in Buch III (cap. 5

p. 1407 a 26 cap. 8 p. 1408 b 26) zweimal wie auch sonst bei

Aristoteles l

) der Name KXitov gewählt ist, um eine beliebige

Person zu bezeichnen, so spricht dies gleichfalls gewiss für den

gleichen Ursprung der beiden Teile des vorliegenden Corpus.

Es ist ferner bemerkenswert, dass, was die Benützung der

gleichen Citate und Belegstellen betrifft, der Nachweis leicht ge-

führt werden kann, dass die beiden ersten Bücher sich ebenso

zu einander verhalten, wie sie selbst zum dritten Buch der Rhe-

torik. Fünf Belege aus Schriftstellern finden sich je zweimal in

den beiden ersten Büchern verwendet und fünf in den beiden

ersten Büchern und zugleich im dritten Buch. Wir finden 1) das

Citat aus Homer £ 109 San nokv yXvniwv fiüiTog xaxaXsißo-

ftf'voio gleicherweise I cap. 1 1 p. 1 370b 1 1 und II cap. 2 p. 1378b 6,

2) den Vers des Hesiod op. 2 5 xcu xe^a^vg xtouusi II cap. 4 p. 1381b

17 und 10 p. 1388 a 17, 3) das Epigramm des Simonides I cap. 7

p. 1365a 25 vollständig citiert, zur Hälfte cap. 9 p. 1367b 18,

4) die Verse aus Sophocles Antigone 456 ff. I cap. 13 p. 1373b 12

und cap. 15 p. 1375b 1, endlich 5) den Spruch des Bias II cap. 1 2

p. 1389b 23 und cap. 21 p. 1395a 27. Eben dasselbe Verhältnis

crgiebt sich aus der Vergleichung der gleichen Citate der beiden

1) Bokitz im Index s. u. KXiav.

19*
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ersten Bücher und des dritten Buches. Wir lesen i) II cap. 2 1

p. 1395a 1 den Ausspruch des Stesichoros: olov « xig kiyti omg
£T"i)al%oooq iv Aoxooig tliuv, ort ov det vßoiaxag elvctt^ u7X<ög pr)

ot xlxxiyyig xccfiofav adwsiv, denselben in kürzerer Form III cap. 1

1

p. 1412a 22 olov t6 Zxijötxooov , oti oi xlxxiyyeg iavxotg %apo&£v

aoovxca. 2) II cap. 23 p. 1399b 28 x«l to ix xov Alavxog xov

StodixxoVy oxi 6 Jio\i7]6i]g nootlXtxo 'Odvaöia ov xifiibv ak£ Tvu

ijxxtov y b uxokov&wv' ivdixexai yap tovtou ivtxtt izoiifiat^ dasselbe

Citat ohne Anführung der Quelle III cap. 15 p. 1416b 9: ineidr}

to ctvxo ivdixtrui nktiovwv tvtxct ?r£«jr#?Jv«i . . . olov uxt 6 diopr)dr
{ g

xov ' Oövööfa iiQoiikixo , tc3 ptv uxi öuc xo ItqiGxov vnoka^ißüvitv

xbv
'

Odvßßla^ tu ort oi>, akku 6iu xo fiövov fit) ccvxuy(oviOxr
t
v^

10g cpavkov' Ebenso findet sich 3) ein berühmter Satz aus dem
imxd<piog des Pericles citiert I cap. 7 p. 1365a 32 mit der An-

gabe o!o»> IJeQixkffg xbv imxd<piov Uywv, ohne diese Angabe

III p. 1411a 2, umgekehrt 4) ein Citat aus Piatos Menexenos

p. 235 D in Buch I cap. 9 p. 1367 b 7 eingeführt mit den Worten

&an(Q yao b £(oxgaxi}g iktyev^ in Buch III cap. 14 p. 1415b 31

mit den Worten o yao kiyu £wxQccxi)g iv tc5 inixatpla und 5)

II cap. 23 p. 1398a 15 ein Wort des Socrates aus Piatos Apologie

p. 27 C ohne jede Nennung eines Namens, während III cap. 18

p. 1419a 8 dieselbe Stelle citiert wird unter Nennung der Namen des

Socrates und Meietos. Die Behauptung Zellkr's, Philos. d. Griech.

II 1
4

S. 462, dass diese Citat« im III. Buch durchweg eine aus-

führlichere, in den beiden ersten Büchern eine knappere Fassung

hätten, wird durch das von Zeller übersehene Exr\GixoQtiov wider-

legt: jedesfalls würde diese Beobachtung, ihre Richtigkeit vor-

ausgesetzt, nur für die Frage von Belang sein, ob die schrift-

stellerische Ausführung der beiden ersten Bücher demselben oder

denselben Verfassern zuzuschreiben sei, die die beiden Teile, die

das dritte Buch bilden, niedergeschrieben haben, eine Frage, die

erst dann zu beantworten wäre, wenn feststeht, ob Aristoteles

selbst für den Verfasser eines der drei Bücher der Rhetorik ge-

halten werden kann. In derselben Weise lässt sich darlegen,

dass, was dio Citato und deren Wiederholung betrifft, die drei

Bücher der Rhetorik sich zu einander verhalten wie zu andern

Schriften des Corpus, etwa der Nicomacheischen Ethik und der

Poetik. Das Citat aus Euripides Orest. 234 tuxaßokt) 7ucvxa>v

ykvxv wird verwandt Rhet I cap. 11 p. 1371a 28 und Eth.

Nicom. VII cap. 15 p. 1154b 28, das bald darauffolgende Bei-
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spiel (ebenda 1371b 15) aus Homer q 218 &g uul tbv Sfiotov

und der Trimeter xai yctq xoXoibg xctQa xoloiov auch in den Eth.

Nicom. VIII cap. 1 p. 1155a 34 in derselben Reihenfolge. Das

Beispiel aus Agathon Rhet, II cap. 24 p. 1402 a 10 wird in der

Poetik cap. 18 p. 1456a 24 (auch cap. 25 p. 1461b 16) citiert,

das Rätsel der Kleobuline Rhet. III cap. 2 p. 1405 b 1 und Poet,

cap. 22 p. 1458a 28, dasselbe Beispiel r\ tpidkrj Scanlg Jiovvcov

Rhet. III cap. 4 p. 1407 a 16 cap. 11 p. 1413a 6 und Poet,

cap. 21 p. 1457b 21. Die vielfachen Wiederholungen desselben

Citates sind gewiss nicht als ein schriftstellerischer Vorzug zu

betrachten, sind aber den drei Büchern der Rhetorik und den

übrigen genannten Schriften eigen und eigentümlich: besonders

die das Sprichwort von der crambe repetita herausfordernde

Wiederholung des Citates aus der Antigone Rhet. I cap. 13 und

cap. 15 hat mit Recht Anstoss erregt, mit Athetese ist aber hier

nicht zu helfen (Dikls a. a. 0. S. 19), wir müssen vielmehr ver-

suchen diese Eigenart zu erklären. Jedesfalls ist aus den vor-

stehenden Erörterungen, sowol was die Beispiele wie was die

Lehre betrifft, zu ersehen, dass alle Einzelheiten und besonders

charakteristische Eigentümlichkeiten dafür sprechen, dass das

dritte Buch derselben Herkunft ist wie die beiden ersten Bücher

und deshalb ohne Bedenken die für das dritte Buch gewonnenen

Ergebnisse für die beiden ersten Bücher Wichtigkeit und Geltung

gewinnen können. Auf die übrigen genannten Schriften näher

einzugehn liegt ausserhalb des Vorwurfs der vorliegenden Unter-

suchung.

II. Der schriftstellerische Charakter der drei Bücher.

Wenn demnach, was die Lehre und die Beispiele betrifft,

keinerlei beweiskräftige Argumente für die Unächtheit des dritten

Buches vorgebracht werden können, so ist die Frage nach der

schriftstellerischen Ausführung der Lehre, nach der Form des

dritten Buches sowol, wie der beiden ersten von dem eben er-

örterten Problem durchaus zu trennen. Nicht allein das dritte

Buch, auch die beiden ersten Bücher bieten betreffs der Dar-

stellung selbst Anstösse mannigfacher Art. In der neuen Aus-

gabe von A. Roemek (Lipsiae 1898) sind dieselben im Anschluss

an des Victorius und Spenoel's Ausführungen eingehend erörtert

p. XL—CIL Es wird der Nachweis versucht, dass die Scholiasten

und Quintilian ein ausführlicheres Exemplar, Dionys von Halikarnass
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ein noch mehr gekürztes Exemplar der Rhetorik benützt hätten,

als das uns erhaltene. Man wird schwerlich diesen Ausführungen

beistimmen können. Quintilian ist für diese Frage nicht zu be-

nützen. Wenn die Scholiasten Beispiele geben, wo unser Text

der Beispiele entbehrt, so beweist diese Tatsache nur soviel,

dass man sich im Altertum emsig bemühte, den Text des

Aristoteles verständlicher zu gestalten. Das grosse Fragment

des Choirilos (i Kinkel) stand in dieser Vollständig-keit gewiss

nicht bei Aristoteles, es ist nur durch eine Erklärungsschrift zur

Rhetorik erhalten.
1

) Das Schiusskapitel der Epistel des Dionysios

an Ammaios (p. 277 Us. Rad.) ist ja nicht mehr, als die ganz

verfehlte und überflüssige Reconstruction des, wie der Rhetor

glaubte, fehlenden Beispiels zu Aristoteles II cap. 23 p. 1397b 8

Tiai 7) 7iiQi d7]Hoa&£vovg xcti x&v eatoxxHvdvxoiv IVixccvoQct'

ind yctQ öwctlws hgldijCav ccitoxxHvta
,

öixalag tÖo&v u7TO&a;v£tv.

Dionysios wirft die Frage auf: x(g ovv iexiv ij dimoa&ivovg
öUi] xal xüv anoHxeivavxiov iVtxai/opa; So die Überlieferung-

Er bezieht die Prozessverhandlung des Demosthenes auf die

6Ui] nqbg Aia%ivi)v vntq KxriGupüvxog und ergänzt: u co<f7t€Q

rc5 öi}^m to Öovvca, oürwe x«l reo iWvOvvcd to Xaßeiv xbv

axiepavov iJzfjv (p. 278, 16 Us. Rad): stellt aber dem Leser frei

auch an den Harpalischen Prozess zu denken. Die Mörder

des Nikanor lässt er durchaus ausser Betrachtung. Spenge**

im Commentar p. 297, dem Roemer a. a. 0. p. LXV folgt,

schliesst daraus, dass Dionysios ein neues Beispiel sich aus-

gedacht hat, es hätte der Rhetor in seinem verkürzten Exem-

plar das bei Aristoteles vorhandene Beispiel nicht gelesen. Aber

wir dürfen dem Rhetor nicht zutrauen, dass er die Mordsache

des Nikanor mit einem der beiden wolbekannten Prozesse des

Demosthenes, die er nennt, in Verbindung gebracht hat. Mit

Recht sind nach Weil, in Usener's Ausgabe die Worte Tutt rd>v

entoKXHvuvxwv NixdvoQa als Glossem bezeichnet: Dionys unter-

schied a. a. 0. bei Aristoteles zwei causae, eine des Demosthenes,

eine zweite der Mörder des Nikanor, da die Mehrzahl ixpldyauv

in dem von Aristoteles gegebenen Beispiel sich am bequemsten

mit den uTzoxxeiwiVxeg zu vereinigen schien. Damit fallen die

Stützen für Roemek's Aufstellung, dass unser Exemplar aus einem

1 Anonymi et Stephani in artem rhetoricam commentaria ed.

H. Raub. Berol. 1896 p. 328, 2 seqq.

r
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kürzeren und einem volleren Exemplar der Rhetorik von un-

geschickter Hand zusammengearbeitet sei, in sich zusammen.

Die Anstösse, welche sich in allen drei Büchern gleicher-

maassen vorfinden, sind von Roemer in der Vorrede übersicht-

lich zusammengestellt: zweifellos sind deren eine grosse Menge

vorhanden und durch nichts zu entschuldigen, sie erfordern ge-

bieterisch vielmehr eine Erklärung. Diese Anstösse sind mehr-

facher Art. Einesteils werden die in der Disposition gegebenen

Ankündigungen nicht oder nur mangelhaft erfüllt und es fehlt

deren Ausführung: oder es finden sich solche Ausführungen an

falscher und ungehöriger Stelle, zum teil in Gestalt von Nach-

trägen: oder die Beispiele sind an Stellen ausgelassen, wo wir

sie erwarten müssen, sind durch ihre Kürze unverständlich für

den Leser, oder sie weisen grobe Versehen auf und offenkundige

Irrtümer. Um diese Erscheinungen in befriedigender Weise zu

erklären, müssen wir fürs erste absehen von den Anstössen der-

art, die durch Annahme einer Lücke in der Überlieferung oder

einer willkürlichen Umstellung nicht erklärt werden müssen, aber

so erklärt werden können. Um deshalb zu einem sicheren Urteil

über den Charakter des Werkes zu gelangen, wenden wir uns

fürs erste zu der Behandlung der Beispiele und der Citate.

1. Die Citate.

Dass die Citate des Aristoteles in der Rhetorik überaus un-

genau und fehlerhaft sind, muss jedem auffallen, der auch nur

wenige derselben nachgeprüft hat. Dabei steht die Ueberlieferung

der Rhetorik an sich keineswegs an Zuverlässigkeit zurück hinter

der Ueberlieferung der in betracht kommenden Dichter und Pro-

saiker: mit Recht hat Spenges II cap. 24 p. 1401 a 28 aus dem

Parisinus die Schreibung UtiQaiti in den Text gesetzt, Eurip.

Iphig. Taur. 727 lesen wir allein richtig III cap. 6 p. 1407b 35

itoXv&vQOt öictitrv%c(i (itoXv&Qrjvoi die Überlieferung des Euripides),

Isoer. Paneg. 96 gibt Aristoteles III cap. 7 p. 1408 b 16 die

richtige Lesung oTxtvig iiXr)<sav, welche durch Dionys von Hali-

karnass bestätigt wird: die Überlieferung des Isocrates bietet

OLTiveg itokfiriaav.
1
) Um die Unzuverlässigkeit und Leichtfertig-

1) Vgl. Spenoel z. d. St. p. 384 Dionys. Demosth. cap. 40 p. 218,8

lTs. Rad. Der poetische Ausdruck ist von Isocrates einem Gedicht

entnommen nach Art des von Wilhelm, Jahreshefte des oesterr. arch.
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keit der Citate zu erklären , nahm man an, atpakfiara fivi)fxovi7ta

des Verfassers seien die Ursache: Aristoteles citiere aus dem
Gedächtnis, darum die mannigfachen Versehen. 1

) Bei der staunens-

werten Belesenheit und Gelehrsamkeit einerseits, die jeder be-

wundern muss, der die Liste der in der Rhetorik benützten

Dichter, Redner, Historiker, Rhetoren und Philosophen zusammen-
stellt, und hei der grossen Subtilität der mit den Beispielen zu

belegenden einzelnen Lehrsätze ist diese Annahme von vornherein

durchaus unwahrscheinlich: der Urheber der Rhetorik musste not-

wendigerweise eine grosse Menge von Exeerpten vorbereitet und
zur hand haben. Im HL Buch cap. 9 p. 1409 b 33 seqq. wer-

ben als Beispiele tfjc iv xcokoig Xi^ecng zehn Sätze aus dem Pane-

gyricus des Isocrates aufgeführt und zwar in der Reihenfolge, *

die die Schrift selbst aufweist, wie folgt: §: 1. 35. 41. 48. 72.

89. 105. 149. 181. 186, cap. 10 p. 1411b 1 1 seqq. drei Sätze

gleichfalls in der richtigen Reihenfolge: §: 151. 172. 180 zur

Erläuterung der xacpoQd. Die Beispiele sind in richtiger Reihen-

folge und mit einer gewissen Gleichmässigkeit allen Teilen des

Pauegyricus von Anfang bis zu Ende entnommen. Niemand wird

es für wahrscheinlich oder auch nur für möglich erachten, dass

ein noch so belesener und gelehrter Rhetor diese Stellen in der

Inst. II 1899 S. 239 behandelten Epigramms (Bergk PLG * III p. 462

Simonid. 107, 7): oirtveg frXcev %slQct$ in' &v^qvmov? imroutcxovs

itveti (Kaibkl EG 461, 7). — Die treue Wiedergabe des Archetypus
in Majuskelschrift durch den Schreiber des Parisinus bzw. dessen Vor-

gänger ist von Vadlex Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. W. Philo*.

-

hist. 01. 1861 XXXVIII S. 114 an einzelnen Beispielen dargelegt wor-
den: wenn die Handschrift I cap. 12 p. 1373 a 18 ivxsxXr}x6rt? bietet,

so findet sich diese und ähnliche Lesungen auch in den Papyri des

Hyperides (ed. Blas» Lips. 1894 p. XIV) und des Aristoteles (Afr^r. noi

ed. Bi.ass Lips. 1895 P- XXIV): wenn dieselbe Handschrift II cap. 23

P- 1397 b 2 bietet möneQ iv rä> 'AXxfiiovt tm 08odixrov. so steht diese

Form der attischen Form, die durchweg s aufweist, näher als die in

den Texten befindliche Vnlgata 'Alxfialtovi (P. Krbtschmbb, die gr. Vasen-
inschriften. GiiterBl. 1894. S. 123, Journal of Hell. stud. 1899 XIX S. 203-
in der 'Afti\v. nol. cap. 13, 4 steht 6 AXxpiuivos , fehlerhaft wie in der

Rhetorik a. a. 0. 'AXxutov^idüvy cap. 28, 2. Der Papyrus der A&rf
noX. bietet cap. 45, r 6 unb rov tvnävov: demnach werden wir rhet. II

cap. 5 p. 1383a 5 und ebenso cap. 6 p. 1385a 10 mit der besten Ueber-

lieferung &notvnavi£6iifi>oi und anoTimccvifcofrctt schreiben müssen,
nicht AnoTviinavi&tfd-ccii wie der neueste Text bietet. T cap. 9 p. 1367 a

9 und 12 war im Archetypus das Digamma erhalten.

1) Diel» a. a. 0. S. 5.
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richtigen Reihenfolge aus dem Gedächtnis zum Beleg einer so

subtilen Frage zu citicren vermöchte. Es wäre dies ein mnemo-

technisches Kunststück ohne gleichen, und der, der dies vermag,

ein davfiaxonoiög , aber kein Mann der Wissenschaft. Es hatte

demnach Aristoteles die Rolle, welche den Panegyricus enthielt,

vor sich liegen, er hat die Rede mit scharfem Auge von Anfang

bis zu Ende durchgearbeitet und die brauchbaren Beispiele aus-

gehoben. In dem Kapitel über die eUcov III cap. 4 p. 1406b

32 seqq. werden in ununterbrochener Reihenfolge drei Beispiele

aus Piatons Staat angeführt und zwar in folgender Ordnung:

V p. 469 E, VI p. 488 A, X p. 601 B. Aristoteles hatte demnach

Piatons Staat bis zum Ende des Werks durchgelesen, um Material

für seine Studien zu gewinnen, die brauchbaren Stellen ange-

strichen und darnach in der bei Piaton vorgefundenen Reihen-

folge ausgeschrieben.
*)

Betrachten wir nunmehr die Citate aus Isocrates' Panegy-

ricus im einzelnen (III cap. Q p. 1400 b 33 seqq. B. Keil, Ana-

lecta Isocratea Lips. 1885 p. 35 seqq.):

I (Isoer. i) noXXuKtg i&avuaCct rtbv rag navr^VQeig Cvvayovrcov

Kai rovg yvfiviKOvg uyüvag KaraOn)(Javra)v.

Isocrates schrieb avvayayövrav: die Lesung bei Aristoteles mag
ein Schreibfehler sein.

II (35) a^iqporigovg <$' (ovr\(5av^ y.ul rovg vnofulvavrag Kai rovg

aY.oXovftijoovrag' roig per yaQ nXelta rf
t
g oikoi rtQOötKrri-

(iavro, roig de iKavi\v rrjv oikoi KareXinov.

Isocrates schrieb aKoXovfhjaavrag, bei Aristoteles mag wieder ein

Verseben der Abschreiber vorliegen. Aber die Worte des Iso-

crates sind bei Aristoteles durch Umstellungen und Auslassungen

entstellt und garstig im einzelnen verfälscht: sie lauten im Original:

apyonoovg dl, Kai rovg ctKoXov&rjöavrag Kai rovg vno-

ILtlvuvrag eawoav' roig yao fxavTjv ri]v oikoi x*>Qav

KariXmov, roig de 7tXeiu> r^g \maQ%ovor
tg enogiGav'

Für eowoav ist iovrioav eingesetzt und dies vorausgestellt: für eno-

Qiöav steht nooaeKrriaavro und damit ist der Gleichklang mit Kari-

Xtnov zerstört, statt der Abwechselung bei Isocrates in ttjv oikoi

XtoQctv und rf
t g vitaQxovöTjg finden wir das monotone rf/g otxot und

rr\v oikoi. Die Kola beider Perioden sind vertauscht. Durch die

1) Ffir die u Citate aus Alkidamas III cap. 3 p. 1406 a 20 seqq.

laast sich das gleiche nur vermuten, aber begreiflicherweise nicht

erweisen.
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Abtrennung des Verbums toaaav bzw. <hvi\<iuv von dem zweiten

Kolon der ersten Periode treten bei Aristoteles die beiden Kola

dieser Periode in schärferen Gegensatz zu einander.

III (41) &cxt xal xoig j^futTGif dtofiivotg xal xoig dnoXavöat ßov-

Xofiivoig.

Das Citat ist in ähnlicher Weise geändert wie das vorangehende.

Isocrates schrieb &cxt . . . xal xoig anoXavcai xibv vnaQxovrtov iiu-

dvfiovoiv.

IV (48) ovpßalvti noXXdxig iv xavxaig xal xovg <poov((iOvg axv%tlv

xal xovg ittpoovag xaxoo&ovv.

Isocrates schreibt

(bau itoXXdxig iv avxaig xal rovg tpQovipovg ocxv%ttv Hai

rovg ccvoTjiovg xaxoo&ovv.

Warum für totfrf, das zu Anfang der vorhergehenden Beispiele

beibehalten ist, hier ovfißalvtt eiugeschwärzt wurde, ist unver-

ständlich. Für avorjxovg steht bei Aristoteles atpQOvag^ eine Ver-

schlechterung wie ßovXofiivotg für int&vfiovaiv* nqofftxx^aavxo für

iitooiöav. Für avxaig steht xavxaig.

V (72) tv&vg plv töv ccoioxtiav r^tca^aav , ov noXv dt voxiqov

xr]v (qtxty xTjg &aXdxxi)g iXaßov.

Isocrates schrieb ov tcoXXw it nach der Ucberlieferung, die

indessen B. Keil a. a. 0. p. 140 nach der Lesung bei Aristoteles

in ov noXv b*t ändern will.

VI (89) stimmt der Text mit dem Original überein: rtXtvoat fuv

6ti( xtjg 7}tuIqov, it€&vGai dt Öia xfjg baXuxxrig, xbv piv

'EXXrjOnovxov f€v|«s, xbv <$' "A&o> diOQv£ag.

VII (105) xal (pvctt noXixag bvxag vöfua xyg noXtag öxtot6&ai.

Isocrates schrieb xyg noXixtlag dnoartotio^at.

Vin (149) stimmt der Text mit dem Original überein: oi ptv yao

avxwv xax&g ämbXovxo , oi d' uiaiQ&g iodtfhjoav.

IX (181) idia (UV xoig ßaoßd$oig olxixaig xQfja&ai, xoivy dt izoX-

Xovg xibv av(i(uxx(Ov ntoiooav dovXtvovxag.

Isocrates schrieb

idia fitv xoig ßaoßccQoig oixixaig «|totfv j#f}0<h«, dr\po-

aia öt xoaovrovg xmv avppüx^v -xtqiooav avxoig öov-

Xtvovxag.

Die Glossen sind desselben Charakters wie in den vorhergehenden

Beispielen: für dr^ioola steht xoivy, für xoaovxovg: noXXovg, zwei

Wörter sind ausgelassen, cc^iovv und «1*1015.

X (186) 7) £(bvxug u$tiv xtXtvxi]Cavxag xuxuXtitytiv.
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Isocrates schrieb fi-eiv, bei Aristoteles liegt vermutlich ein Schreib-

fehler vor.

Ich schliesse hier an die drei Stellen aus dem Panegyricus

III cap. io p. 1411b 11 seqq.:

I (151) TtdvTcc XQonov pi*Qbv (pgovHv luXexwvxeg.

Das Citat ist ohne Fehler, ebenso das folgende:

II (172) ov yctQ öiukvoiii&K xovg nokinovg, akk* txvaßakkotu&a.

III (180) xal t6 tag aw^qnag <pavai xqonaiov dvcii nokv xdkkiov

xcbv iv xoig nokifioig yivopivcav.

Isocrates schrieb itokv xdkkiov xqqtuuov x&v iv xaig (idxaig yiyvo-

fxivoav.

Der Text des Iocrates darf an den vorliegenden Stellen als

gesichert erscheinen: niemand wird die Lesungen bei Aristoteles

für Varianten eines verwilderten Isocratestextes erklären wollen.

Wir haben erkannt, dass der Meister selbst die Buchrolle neben

sich liegen hatte und eifrig die Belegstellen ausschrieb. Sollen

wir im Ernste annehmen, dass er mit dem Wortlaut der berühm-

testen Rede des berühmtesten Kunstredners seiner Zeit mit einer

derartigen groben Nachlässigkeit verfahren hat, Worte ausliess,

Kola umstellte, nichtssagende Glossen einsetzte für den treffenden

Ausdruck des Musterschriftstellcrs ? Niemand wird dem Aristoteles

eine derartige Nachlässigkeit zutrauen wollen: führt er doch in der

Poetik cap. 22 p. 1458 b 15 seqq. aus, dass die Vertauschung eines

Synonymon die Rede verderben kann, wenn statt des Verbums

i<s&Ui ein thufäTcu, statt des Ausdrucks oklyrjv xe XQaite^av: fiiK^dv

xe xQune^av, statt tjloveg ßoooMJiv: ijiovcg xgctfrvoiv eingesetzt wird.

Wir dürfen annehmen, dass bei der Berühmtheit des Panegyricus

weder Aristoteles, noch ein andrer Schriftsteller sich mit solch

entstellten Citaten in die Öffentlichkeit gewagt haben würde. Man
vergleiche nur in Dionys von Halikarnass Isocrates cap. 14 die

Citate aus dem Panegyricus, cap. 16 die Citate aus der Rede

de pace: hier wird man nur die gewöhnlichen Abschreiber- und

Ausschreiberversehen vorfinden, nirgends derartige Verballhornungen

und Glossen wie bei Aristoteles. Das uns vorliegende dritte Buch

der Rhetorik ist demnach weder ein Entwurf des Aristoteles, der

sich in seinem Nachlas« vorgefunden hatte, noch eine von ihm

selbst ausgearbeitete Abhandlung, sondern wir müssen auf Grund

der voraufgehenden Erörterungen feststellen, dass der, der die

Citate aus Isocrates ausgeschrieben hat, nicht dieselbe Person ge-

wesen ist, die uns dieselben schriftlich überliefert hat: der erstere
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hatte die Originalschrift zur Hand, der letztere kann das Exem-
plar des Isocrates keinesfalls selbst eingesehen haben. Da nun
die Annahme von groben Abschreiberfehlern sowol im Text des

Isocrates wie im Text des Aristoteles ausgeschlossen werden muss,

so wird sich schwerlich eine andere Erklärung für diese Erschei-

nung finden lassen als die, dass wir die Niederschrift des dritten

Buches einem Schüler verdanken, der dem Vortrag des Lehrers

nur mangelhaft zu folgen im stände war und deshalb aus dem
Zusammenhang selbstständig das verlorene ergänzt hat. Es ist

beachtenswert, dass die kürzeren Beispiele zumeist ohne Fehler

sind, ferner dass, wie insbesondere an Beispiel IT ersichtlich wird,

gerade der Schluss der Kola öfters entstellt ist, also die letzten

Worte des mit sinkender Stimme vortragenden Lehrers nur halb-

verständlich waren: fououv ist dem nachschreibenden entgangen,

nur den Klang und aus dem Zusammenhang den Sinn des Wortes

hatte er erfasst und darum an falscher Stelle lediglich aus dem
Zusammenhang cbvyoav ergänzt, ebenso entging ihm inoffKSav

und er ergänzt dafür selbstständig aus dem Zusammenhang Ttooa-

txTijöavTO, ein Wort, dessen Anfang an den Wortanfang von iito-

Qiaav anklingt. So erklärt sich leicht die Auslassung so vieler

Wörter, so die Einsetzung leicht verständlicher Synonyma, so vor

allem der Umstand, dass Aristoteles im Vortrag sich nicht scheute,

immer wieder dieselben Beispiele seinen Schülern vorzutragen.

Dasselbe Resultat ergiebt die weitere Prüfung der vorhandenen Bei-

spiele. Um zu belegen, dass £iva 6v6fjuaa besonders geeignet sind

für die pathetische Rede, giebt Aristoteles III cap. 7 p. 1408 b 15

als Beispiel 0T0»' xul 'Itfoxpcaijs nout iv tc5 navr}yvQix<j> im riXii'

<pi)tii} xui yvtofir). Bekker hat hier die Überlieferung mit Recht

beibehalten, wenn auch Isocrates 186 qpfjfn/v 6h xai (iv^^t}v ge-

schrieben hat. Das poetische Wort 91^77 ist bei dem Citat das

wesentliche, der Zuhörer hat den Lehrer, der eine schlechte Aus-

sprache hatte 1
), falsch verstanden, als er sich den Satz des Iso-

crates in sein Heft eintrug.

Eine Nachprüfung der übrigen Citate aus den Prosaikern,

z. B. der Stelle aus Lysias XXXIV 11 in II cap. 23 p. 1399b 16

ergiebt aber für alle drei Bücher der Rhetorik dieselben Resul-

tate, ebenso die Nachprüfung der Citate aus den Dichtern: nach

1) TQocvXbg tt}v <p(ovi)v nach Timotheos dem Athener Diog. Laert.

V 1. Zkllkr a. a. 0. S. 43, 1.
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Art der Glossographen ist der Wortlaut des Textes von dem nach-

schreibenden Schüler durch die Einsetzung von Synonyma, oft-

mals durch nur dem äusseren Umfang und der metrischen Be-

wertung nach gleichartige Wörter ersetzt.
1

) Soph. Antig. 223

ist statt xaxovg: <snov6r
tg eingesetzt (HI cap. 14 p. 141 5 b 20),

909 statt xtxtv&oxoiv am Versschluss ßißyxoxaiv (HI cap. 16

p. 1417a 32), Eurip. Iphig. Aul. 80 (IQ cap. 11 p. 1411b 30)

am Versschluss statt a£avxeg dop/: &£avx€g noalv: der Vers der

Antiope (183 N) vifxwv xb nXeioxov rjfii^ccg xovxco [doog ist durch

Interpolation verständlicher gemacht und zugleich verunstaltet

I cap. 11 p. 1371b 32 in der Form vtp.v>v ixdaxt)g rifiiffag nXu-

axov fU^og. Das Homerexemplar, das Aristoteles benützt hat, ist

für unsern Homertext unbrauchbar. Aber die Verse, die I cap. 1

1

p. 1370 b 5 aus der Odyssee (0 401) angeführt werden, kann

Aristoteles nicht in dieser Form citiert haben, geschweige dass

dieser Gallimathias in einem Homerexemplar gestanden haben

kann. Es handelt sich um die Freude, die der Mensch in der

Erinnerung an vergangenes Leid empfindet: der Lehrer hatte als

Beleg angezogen die Verse:

vm d' ivl xXialt] itivovxe xe 6<xivv{Uv(a xe

xrjöeoiv ccXXrjlav xeorcio^u^o: XevycxXiotöiv

(ivfaopiva' fwra ydq x$ xai uXyeoi xigmxai «vt)p,

oOxig ör) xaxcc noXXcc jta&rj xai 116XX' inccXi}&y.

Der Schüler konnte nicht alles richtig auffangen und stellte gegen

Metrik, Sinn und Syntax nach seinen unvollständigen Notizen

die Verse her:

juera yuQ xt xai aXyeai xifmexai avrjg

pvTicdftivog oxb noXXa -nady xai twXXu iopyfl.

Dasselbe Verhältnis des Citates zu dem Original wird da ersicht-

lich, wo wir sowol die Lehre wie die Beispiele des Aristoteles

1) Auch die vom Redaktor der drei Bücher I cap. 9 und III cap. 16

(siehe oben S. 252) aus einer aristotelischen Schrift eingelegte Erörte-

rung über den Inaivos zeigt, was das Citat betrifft, denselben Cha-

rakter. Es wird I cap. 9 p. 1368 a 5 seqq. zweimal Isoer. Euag. 45
citiert: einmal wie folgt: (itycc qpQovuiv ov roTg diu xvx r

i
v vndQxovotv,

aXXä roff di' arröV, kurz vorher absichtlich verändert in folgender

Weise: ov dtl ptya (poovttv inl rofj diu xvxnv, ccXXu xoig dt ccvxop.

Isocrates schreibt: y.tya tpooviav ovx in\ xoi$ diu ti'^ij*», ulX' iitl xoi$

di avxbv yiyvofiivoig. Bei Aristoteles ist durch die einmalige bzw
zweimalige Weglassung von ini und die Streichung von ytyvoptvois

der Satz verunstaltet.
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anderwärts überliefert haben. I cap. n p. 1371b 13 seqq. wird

der Satz erörtert, dass Gleich und Gleich sich gern zu einander

gesellt, wie folgt:

. . . navxa xa övyyEvt} xal ofioia i)8ia cog im xb TtoXv, olov

avftgcoitog av&gconcp, innog innco, xal viog via" o&tv xal at

nagoifilai Hgr
t
vxui, cog * fjXi$ ijXixa xigmi% xal

r

cog ael rbr

6fioiov\ xal 'tyvco öe #rjp 9i)ga\ 'xal yag xoXoibg naga xo-

AoiöV, xal ö<Sa aXXa xoiavxa.

In der Erörterung über die Freundschaft hatte Aristoteles die-

selben Beispiele verwendet: wir lesen Eth. Nicom. Vm cap. 2

p. 1 155 a 32 seqq.:

diafAfpiaßr^etiai, Ak negl avxr
tg ovx öXiya. oi ^uv yag Ofioio-

xr\xd xiva xi&iaßiv uvxr\v xal xovg bfwtovg cplXovg' o&tv xbv

opoiov <pu6iv cog xbv opotov, xal xoXotbv noxl xoXoibv xal xa

xoiavxa.

Dieselbe Lehre Eth. Eudem. VII cap. 1 p. 1235a 4 seqq.:

anogelxca ds noXXä ntgl xfjg cpiXlug . . . Soxei yag xolg {Uv xb

oftoiov xcp Ofiolco ilvai tpiXov' bfttv ilgijxcu' ' mg aiel xbv o/uoior

ayd fcbg cog xbv o^ioiov* *xal yag xoXoibg naga xoXoiov
9

^tyva*

de epeag xe qpcoga xal Xvxog Xvxov
9
.

Aristoteles hatte demnach in seinen Vorlesungen über Rhetorik

a. a. 0. vier Beispiele gegeben, zuerst zwei Beispiele in Form

von Hexametern: rjXi£ x\Xixa xigm, (yigcov öi xe xigm yigovxa} 1

)

und cog ahl xbv ofioiov (äytt fabg cog xbv bfioiovy^ dann zwei

weitere in Form von Trimetern: tyvco 6e epcog xi qp&ga (xal

Xvxog Xvxov) und xal yag xoXoibg noxl 2
) xoXoibv (J£uvu\ wie

Eth. Magn. II cap. 1 1 p. 1208 b 9 und Diels Doxogr. p. 408, 25

ergänzt wird. Dass Aristoteles selbst in der Rhetorik das Sprich-

wort, wie es uns a. a. 0. der Eudemischen Ethik überliefert und

zweifellos richtig überliefert ist: tyvco de epcog xs epcoga xal Xvxog

Xvxov durch Einsetzung von Qi)g und &fjQa statt epcog und epcoga

und durch Zerstörung der Rhythmen verunstaltet habe, ist ganz

unglaublich. Dem Schüler war die Glosse epcog statt xXinxr
tg

nicht geläufig, er hörte *hjo unter dem Einfluss des folgenden xal

Xvxog Xvxov: gerade dieser Irrtum ist ein Anzeichen dafür, dass

sein Meister den Trimeter vollständig als Beleg vorgetragen

1) So ergänzt deu Vera der Scholiast zu Plat. Phaedr. p. 240 C.

2) Nur Eth. Nicom. a. a. 0. ist nori erhalten: diese Form im Tri-

meter auch Aeschyl. Eum. 79, Soph. Trach. 1214.
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hat. 1

) Ebenso ist es ganz undenkbar, dass Aristoteles einen be-

rühmten Vers des Simonides in der I cap. 6 p. 1363a 16

überlieferten Form habe anführen können (Bergk PLG HL 4

p. 412, 50).

Die Vorstellung, die wir aus dem vorhergehenden von den

Kenntnissen, der Belesenheit und Urteilsfähigkeit dessen, dem die

Niederschrift der Rhetorik verdankt wird, gewinnen müssen, kann

keine günstige sein: es war derselbe ein junger Mensch mit

wenig Wissen und von geringer Bildung, ein Schüler und An-

fänger. Dies erweist auch die Auswahl der Beispiele, die er

aufschrieb und die Ausführung derselben. Gewiss hatte zu vielen

Sätzen der Lehrer Beispiele aufgeführt, die uns für immer ver-

loren sind (Boemer praef. p. XLVII). So ist II cap. 23 p. 1399 a

29 seqq.: ctkkog, inei6r] ov tarnet (pavegüg inaivovoi %cd ucpavtoq,

äkku <pav£Q&g fiev xct ölttaia xai xä xcckcc inatvovCi ^aiUffra, 16Uc

6t xct CVfi<piQOvtu (icikkov ßovkovxat
y

in xovxcav 7teiQa<s&(xi avvuyeiv

&UTSQOV' tüöv yitQ 7Z&Q(xd6£(ov oüxog 6 xönog %VQimxux6g iaxiv —
ohne Beispiel so gut wie unverständlich für den Leser. Ebenso

HI cap. 18 p. 1419a 12: ext oxav lUkkrj 1} ivuvxta kiyovxcx

6el£etv /) itctQ<Z6o£ov. Es werden vier gute Gelegenheiten zur

Fragestellung erörtert, die beiden erstgenannten und die an

letzter Stelle mit Beispielen erklärt, nur die an dritter Stelle

gegebene und hier citierte Lehre geht leer aus. Unverständlich

ferner für den Leser waren die Worte II cap. 23 p. 1398 a 3. 4:

itkkog ix xß>v £iQ7}(iiv(0v xaä"' ttvxovg ngbg xop tinövxa' Siaylqti

6h 6 xQonog, olov iv tc5 TevxQ<p: die Verse aus Sophocles Teucer

konnten hier bei keinem Leser, und sei es der allergelehrteste,

als bekannt vorausgesetzt werden, ebensowenig die Stelle im Messe-

niacus des Alkidamas, auf die in der Reihenfolge der Citate an

letzter Stelle I cap. 13 p. 1373 b 18 kurzer Hand verwiesen wird

mit den Worten xcti a>g iv tw Me<sar}viccxß kiyet 'Mx^ufiag. Auch

die kurze Bemerkung II cap. 6 p. 1384 b 15 6t6 ev e%et i) xov

Evqtntöov vmoKQiGig ngbg xovg Zvquxoalovg ist für den Leser so

dunkel und unverständlich *) wie der ähnliche Zusatz cap. 12

p. 1389 a 16 üKttwp to Tltxxaxov e%et itnotpfayvut elg 'A^tptaqctov.

Derartige dunkle und unverständliche Sätze finden sich zerstreut

1) Callim epigr. 44, 6 (1 p. 88 Schneider): qpcooo? 6' t%vttt tpaq

2) v. WiLAMowrrz Hermes XXXIV 1899 S. 617.
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in allen drei Büchern: im grossen und ganzen war der Schüler

bestrebt, wenigstens die Lehrsätze nachzuschreiben, in den Bei-

spielen begnügte er sich mit dem erreichbaren oder dem not-

wendigsten. Quintilian in der Vorrede seines Werks § 7 giebt

uns eine sehr anschauliche Darstellung der Art, wie solche Schul-

hefte in die Öffentlichkeit gelangen: altcrum (sermonem) pluri-

bus sane diebus, quantum notando') consequi potuerant, inter-

ceptum boni iuuenes . . . temerario editionis honore uulgauerant.

Auch die Rhetorik des Aristoteles ist eine Sammlung von drei

verschiedenen Schulheften derart: sie stellt uns die Lehre des

Philosophen nur insoweit dar, quantum auditores notando con-

sequi potuerant. Selbst danu, wenn die Citate ausgeführt sind,

tragen dieselben oft den Charakter eiliger Aufzeichnung an sich:

so stehen II cap. 23 p. 1397 a 13 seqq. zwei längere Bruchstücke

aus Tragödien ohne jede einleitende und abschliessende Bemer-

kung, ohne Angabe der Provenienz. I cap. 15 p. 1375b 1 seqq.

sind die beiden Verse aus Sophocles Antigone 456 und 458
schlechtweg ohne Rücksicht auf die Möglichkeit des Verständ-

nisses nebeneinandergestellt. Charakteristisch sind insbesondere

die kurzen Notizen HI cap. 14 p. 1415b 17 seqq. : ort dh ngog

TOV aKQOUtt]V OV% l]Tl(Q 6 KKQOUTl]g 2
), öijkoV Ttävng yuq % öia-

1) Die Benützung von Kurzschrift steht durch die Inschrift von

der Akropolis für die Zeit des Aristoteles fest (J v. Mixlkk'b Hand-
buch d. cl. Altertunisw. I * 1892 S. 540, Giti.baubh, Denkschriften d.

Wiener Akad. d. W. Phil.-histor. Cl. XLIV 1894), der gewandte Zu-

hörer konnte indessen gewiss im Altertum wie heutzutage auch ohne
Anwendung der Tachygraphie die Niederschrift der Vorlesungen be-

werkstelligen. Wie Quintilian, so weist Gaudentius ip. 220 ed. Gaxeakd.)

diejenigen seiner sermones, die notarii latenter adpositi (in ecclesia)

exceperunt mit den Worten mea non sunt zurück: dagegen erlaubte

Origenes nach Euscb. bist, eccles. VI 36 xu$ inl rov xoivov uvza> Uyo-
fitvag diaXi^tig xct%vyQU<foi<$ pexcclccßtiv.

2) Es ist schwer begreiflich, wie ein Abschreiber dazu kommen
sollte, gegen den allgemein gütigen Sprachgebrauch den Artikel oder

auch nur überhaupt den Artikel zu interpolieren. Die Darstellung ist

so lässig zugleich und so eigenartig, dass wir die Inkorrektheit im
Gebrauch des Artikels vorerst werden hinnehmen müssen. I cap. 3

p. 1358 b 4 (extv d' 6 [ihv iftpl tä>i' fullöt'voiv xqivuv olov ixxXt}6ia-

cri/'s? o &t Titol Tw»» ytyfci'tyttVö)»' olov 6 dixctöxi'js, 6 <Ji xi)g övvtifutoj

o &no(f6g entspricht nicht den geläufigen Regeln über den Artikel.

II cap. 21 p. 1394 a 20 coffTf, tntl r« iv&viirjpaxci 6 jttpi roiovxtav

cvlXo'/i6p6$ ioriv, aitdov xä ev^ntQuaficcxu xüv iv&vfu^äxav xal ai

äo%ai . . . yvüiuti tioiv.
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ßaXXovdv i) \<poßovg] anoXvovxai 1
) iv xoig nQOOiftloig. *oa>

plv ov'i onag anovötjg -Otto (Soph. Antig. 223) xL (pQoifiiu^r) (Eurip.

Iphig. Taur. 1162). Der Lehrer hatte das lange Prooemium des

Wächters, in dem derselbe anoXvexat, d. h. voraussichtlichen dict-

ßoXcu vor dem Herrscher begegnet, eingehend besprochen: darauf

das kurze Prooemium der Iphigenie: ccva|, 1% uvxov noöoc ebv

iv xciQuaxad . . . cmirtTva. 6öla yi(Q dlÖiofi l'nog xööe , in wel-

chem die Priesterin diccßaXXti, d. h. ro xoiv £ivoiv (ivaog mit

Tadel belegt. Verständlich freilich konnten diese kurzen Notizen

keinem Leser erscheinen, ebensowenig, wenn I cap. 7 p. 1365 a 16

geschrieben steht xui xo avvxi&ivai 6h xui iitoixoöopHVy &aitio

'EnixctQpog ohne weitere Erklärung.

Ich habe bei der grossen Anzahl der Beispiele, die sich

leicht um ein bedeutendes vermehren lassen, von der Möglichkeit

abgesehen, dass, wie Rokmer annimmt, nur die Lückenhaftigkeit

der Überlieferung an dieser auffallenden Kürze und Dunkelheit

die Schuld trägt. Von dieser Möglichkeit wird man um so mehr

absehen müssen, als eine aufmerksame Durchprüfung der zum
Beleg angeführten Beispiele ergiebt, dass die Ausführlichkeit der

Ausführung steigt im Verhältnis zu dem elementaren und schüler-

haften Charakter des Beispiels selbst. Die umfangreichsten Bei-

spiele stehen in dem Abschnitt II cap. 20 p. 1393 b bis cap. 23

p. 1399 a, ein Abschnitt, in dem p. 1398 a 4 das kurze Citat

olov iv xio Ttvxo<o Bedenken erregte: ebenso wie in der Dar-

legung über die yvu>^ij mit folgender curia es auffallen muss,

dass p. 1394 b 1 nur der eine Vers citiert ist: ovx l'axtv öaxig

nü.vx* ävi,Q ei'dcufiovii (Eurip. 661 N), die in den folgenden Versen

enthaltene am«: t) yuq rteyvxcbg ia&Xbg ovx t^ct ßiov* 1) övcytvi\g

wi' nXovüiuv v.Qoi %Xüxu dagegen ausgelassen erscheint : Aristoteles

selbst hatte gewiss diese Verse citiert Die ausführlichsten und

umfangreichsten Belege sind die beiden äsopischen Fabeln II

cap. 20 p. 1393 b 9 bis 1394a 2, die mit den Worten Xoyog <$i,

OlOg 6 JSxijClXOQOV 7Z£Ql &(dcCQldog XUl Aiö<ü7lOV V71SQ xov 6l]fta-

ytüyov eingeführt werden. Beide Fabeln sind, wie die von den

Commentatoren angeführten Schriftsteller erweisen, wol bekannt

1) (pößovg int als Glossem auszuscheiden: dem diaßuXXtiv war das

a;roÄ veaftca dtaßoXäv schon in der Rhetorik des Thrasymachos gegen-

übergestellt (Plat. Phaedr. p. 267 D), ebenso bei Aristoteles (III cap. 15

p. 1416 b 9, cap. 14 p. 1415 b 37) und in der Rhetorik an Alexander

^cap. 36 Spesoel, RG I 2 p 87, fi Hamher).

rhii -hist n»»M5 laoo. 20
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im Altertum: niemand würde hier die Erzählung oder überhaupt

ein Beispiel vermissen. Die Citate in den einleitenden Worten
würden durchaus genügen, ja schon ein allgemeiner Hinweis auf

die jedem Knaben bekannten äsopischen Fabeln hätte genügt Statt

dessen wird mit breiter Ausführlichkeit und Geschwätzigkeit erst

die Fabel vom Pferd und Hirsch und ihre Nutzanwendung durch

Stesichoros, dann die Fabel vom Fuchs und den Hundsläusen und
die Nutzanwendung, die Aesop vor den Samiern von derselben

macht, hererzählt, eine Ausführlichkeit, die seltsam contrastiert

mit der sonst beliebten Dunkelheit und Kürze, aber für die

Beurteilung dessen, dem wir die Nachschrift verdanken, von der

allergrößten Wichtigkeit ist. Es war dies ein Schüler, der

nicht die Zeit und die Mittel fand, alle die zahlreichen gelehrten

Citate des Lehrers nachzutragen und auszufuhren, wol aber be-

strebt war, da wo er konnte, sein Heft so umfangreich und aus-

führlich wie möglich gestalten. An der eben erörterten Stelle

ist diese Ausführlichkeit gegenüber der sonst beliebten Kürze in-

folge des schülerhaften Charakters der beiden Erzählungen doppelt

befremdend. 1
)

Ahnlichen Charakters sind die übrigen Beispiele, die sich

durch grosse Ausführlichkeit der Behandlung bemerklich machen:

der i-ncuvog und tyoyog der Athener H cap. 22 p. 1396a 12—22,

der enatvog des Achilles ebenda p. 1396b 11 — 19, die ^tUxtj

aus Alkidamas ort ndvxeg xovg aoq>ovg xipfoGiv II cap. 23 p. 1398 b

10— 19. Nach der in den angeführten Beispielen ersichtlichen

Ausführlichkeit dürfen wir erwarten, dass Aristoteles selbst die

Beispiele aus den weniger bekannten Autoren mit doppelter

Ausführlichkeit gegeben hätte: hat er doch Top. VIII cap. 1

p. 153a 14 die Lehre gegeben: 6 ig dh (Sacfnjvttav TiaQadtiyfuaa

xal TtuQaßolccg olöxiov' ntxQadifyfucxa 6h oUsuc xcci £| cov löptv,

ola "Ofiitfog, ftTj ola Xoigikog. Wenn hier Homer gelobt wird,

dass er anders wie Choirilos im Interesse der Klarheit nur ge-

läufige und bekannte Beispiele gewählt hat, so dürfen wir er-

warten, dass der Schriftsteller im Interesse der Klarheit die Bei-

spiele aus den weniger bekannten Autoren mit grösstmöglicher

Ausführlichkeit behandeln würde. Aber das Axiom, das III. cap. 2

1) &xccq %ccl vfi&g lesen wir in der Rede des Aesop a. a. 0. p. 1393b

32: nach R. Euckkn de Aristotelis dicendi ratione Gott. 1866 p. 36

braucht Aristoteles diese Partikel nicht, einmal Theophrast. bist, plant

IX 20, 3 &xuq xai iv tp 'yJrrtxp.
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p. 1404b I vorangestellt wird: g>qIg&g> Xi$ea>g ccqsx^ öayfj elvai,

ist in der vorliegenden Rhetorik zum allerwenigsten befolgt: sie

bedarf tatsächlich eines Delischen Tauchers zur Ergründung ihrer

dunkeln Tiefen und wer ehrlich urteilt, wird gesteben müssen,

dass ihre Lektüre selbst nach jahrelangem eingehenden Studium,

was die Darstellung betrifft, dem Leser keinerlei Genuss, sondern

nur Befremden und sogar Aergernis bereitet.

Ebenso befremdend und anstössig, wie die Nachlässigkeit in

den Citaten sind die zahlreichen Versehen, Misverständnisse und

Irrtümer, die der Verfasser sich hat zu schulden kommen lassen.

So lesen wir III cap. 9 p. 1409b 9 seqq.: dei 6k r^v tuqloÖov

xal tri öiavola xexsXstcbadai, xccl ^ 6ia%6nxt(Sdat Co<smq xit £0-

(poxXiovg iafißsicc' KccXvdwv pev ijds yutcc TleXoitiag i^ovog' xov-

vavxiov yctQ icxiv vTtoXaßuv tg5 dicciQeiö&ui
, oxsneq xal inl xov

sigtjuivov xijV KccXvöfbvct tlvui xi
t g TIiXonovvr](Sov. Der Vers ge-

hört sicher dem Euripides (515 N), die Darlegung ist unver-

ständlich ohne die Zufügung des darauffolgenden Verses : iv

ccvxntoQ&notg ntdC iyovo tvduluova. Von allen Erklärungsversuchen

hat die Annahme, dass eben der Vortragende beim Vortrag oder

der Zuhörer bei der Nachschrift geirrt habe, deshalb den Vorzug,

weil an ähnlichen Irrtümern in der Rhetorik kein Mangel ist.

Wie hier Sophocles und Euripides, so wird IT cap. 8 p. 1386a

20 der Sohn des Königs Amasis mit dem Vater verwechselt,

cap. 19 p. 1392 b 11 eine Stelle aus Isoer. XVIII 15 citiert,

aber in das Citat eine Person aus XXI als Subjekt des Satzes

eingefügt 1
): es sind diese Versehen ebenso zu beurteilen, wie die

flüchtigen und unrichtigen Citate. Auf einem Hörfehler beruht

es wiederum offenbar, wenn II cap. 23 p. 1398b 32 'Hyrfimitog

jener Spartaner genannt wird, dessen Namen nach Xenoph. Hellen

IV 7, 2 ohne Zweifel ^Ay^ölnoXig gewesen ist. Die richtige Form
war bereits von mittelalterlichen Gelehrten in der der lateinischen

Übersetzung zu Grunde liegenden Handschrift und in den Scholien

angemerkt worden: die ionische oder gemeingriechische Form war

dem Verfasser geläufiger, sowie derselbe I cap. 11 p. 1370a 22

7t€ ti'Tj, III cap. Ii p. 1 4 1 2 a 1 2 'jQivxyg (nach der besten Über-

lieferung) geschrieben hat. Ob II cap. 23 p. 1397 b 7 1] Ji^oa&i-

vovg ÖUri kuI xeov anoxxetvuvxiov Nixkvoqcc tatsächlich wie Spengel

und Sauppe 2
) vermuten statt iSixdvoQa: NixoSiipov zu schreiben

1) Übener Rh. Mos. XXV 1870 S. 603.

2) Ausgewählte Schriften S. 342.

20*
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ist, bleibe dahingestellt: trifft diese sehr wahrscheinliche Ver-

mutung das richtige, dann liegt nicht ein Abschreiberfehler vor,

sondern vielmehr ein Versehen des Schriftstellers selbst, d. h. des

Schülers, oder des Redaktors, der bei der Ausarbeitung der ihm

vorliegenden Notizen geirrt hat. Dass der Schüler die Schrift

ohne Berichtigung der zahlreichen Citate und der Irrtümer der

Öffentlichkeit übergeben hat, mag uns heutzutage vielleicht auf-

fallend erscheinen, erklärt sich aber aus der ausserordentlichen

Schwierigkeit der Aufgabe. Es genügte nicht zu deren Lösung

luv xig avxo xovxo jrpovoijfri) povov &<sxt Xaßttv rj noXiv tjpvCav

vTtofivrjfiaxav nXfi&og i) ßvßXio&rixrjv nov ystxvuöaav. Die Haupt-

schwierigkeit war die, die von dem Lehrer citierten Stellen in all

den einzelnen Buchrollen aufzufinden, was heutzutage mit Hilfe

unserer modernen Ausgaben und sonstigen Hilfsmittel eine leichtere

Aufgabe ist als es im Altertum war. 1

)

2. Die Disposition.

Das aus der vorstehenden Behandlung der Citate gewonnene

Resultat wird bestätigt durch eine Prüfung der gesammten Dar-

stellung der eigentlichen rhetorischen Disciplin, über die im folgenden

ausführlicher gehandelt werden soll, und zwar wird es angemessen

sein, mit der Disposition zu beginnen. Wie schon eine ober-

flächliche Lektüre lehren kann, unterscheiden sich die drei Bücher

sehr wesentlich hinsichtlich der Disposition. Der Traktat über

die Xt$tg entbehrt jeglicher Disposition: ohne dargelegte Rück-

sichtnahme auf ein gemeinsames Ordnungsprincip sind die Ka-

pitel lose aneinandergereiht. Wie zuletzt Susemihl, index schol.

Gryphisw. aestiu. i8q2, p. IV ausführt, beziehen sich die cap.

2— 7 auf die einzelnen Wörter, 8 und 9 auf die Composition:

cap. 10 und 11 behandeln die uatetu und EvSoxiftov vror, in cap. 12

wird die Xi£ig yoatpixi) und aycoviarixt), 6ijfi7}yoQini] und dixavw]

behandelt, gewiss ein guter Abschluss des GanzeD. Susemihl er-

kennt hier egregiam Aristotelis artem disponendi grata quadara

neglegentia refertam. Tatsache ist aber, dass eine Disposition

nirgends gegeben ist, erst durch eindringliches Studium erschlossen

1) Der Verfaser war in einer ähnlichen Lage, wie ein Gelehrter

von heutzutage, der etwa einen Traktat eines Humanisten zum ersten-

mal herausgiebt, und zahlreiche Citate aus Augustin, Hieronymus u. a.

nachzuweisen und zu berichtigen die Aufgabe hat.
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werden muss: an Anstössen und Ungeschicklichkeiten ist in diesem

Teil, wie Roemer praef. p. LXXIX seqq. ausführt, kein Mangel.

Wir dürfen aber voraussetzen, dass Aristoteles eine Art von Dis-

position gegeben hatte: ja in dem oben S. 257 behandelten Satz

III cap. 2 p. 1404b 24 xXiixxexcu $ ev, idv xig ix xfjg eim&vlag

diaXixxov hXiyav avvxi&fj" öniQ EvQimörjg notei xai wrcfotgc

TtQwxog ist die später beliebte Disposition in hXoytj und övvfcoig

klar zum Ausdruck gebracht. Die wie technisch gebrauchten

Ausdrücke lassen vermuten, dass Aristoteles diese Disposition

tatsächlich gegeben hatte, ebenso wie seine Nachfolger 1

) dieselbe

befolgen, selbst wenn in der Rhetorik des Theodektes, deren Kenntnis

im dritten Buch nach der Überlieferung vorausgesetzt wird (cap. 9

p. 1410b 3), sich eine derartige Scheidung bereits vorgefunden

haben sollte. Am Schluss von cap. 4 p. 1407 a 19 finden wir

das avvxi&ivai wieder in der Recapitulation : 6 ptv ovv Xoyog

avvxl&txca nt xovxtov: dass dieselbe an dieser Stelle wenig passend

erscheint, hat Roemer praef. p. LXXXI ausgeführt. Tatsächlich

beziehen sich noch cap. 5 bis 7 ebensosehr auf einzelne Wörter,

wie töia und &(i<plßoXa (p. 1407 a 31. 32), wie auf die Com-

position der Rede, der Tadel der Unklarheiten in den Sätzen des

Heraklit (p. 1407b 16) doch wohl auf die Compositum. Erst

durch die Anfangsworte von cap. 8 rö de °X^^a rVS Xi&wg er-

halten wir den Eindruck, dass jetzt ein neuer Abschnitt beginnt,

der der cvv&eatg entspricht. Der Tractat über die (Uqt} rotf

Xoyov III cap. 13 bis Schluss des Buchs hat natürlicherweise

eine Disposition, da hier Aristoteles eine Kritik der damals üb-

lichen Einteilung der Rede in ngool^iiov Siriyyöig nlcxeig xa ngbg

tbv avxldutov inlXoyog geben wollte und dieser Einteilung dem-

nach zu folgen gezwungen war. Aber auch in diesem Teil sind

einzelne Abschnitte wie cap. 1 5 tiiqI SiccßoXTjg, cap. 1 8 mpi $q(o-

xr\aitog, die Erörterung neql yeXolav p. 1419b 2 seqq. lose an das

vorhergehende angereiht, ohne dass eine überleitende Bemerkung

den Leser über die Beziehung des behandelten Gegenstandes zu

dem Ganzen oder zu dem Vorhergehenden aufklärt. Im einzelnen

ist hier die Darstellung verworren und ohne jede Ordnung und

1) Ad Her. IV 12, 17 wird eingeteilt in elegantia compositio dig-

nitas, Cic. de or. I 5, 17 in electio und constructio, wie Dionys de

compos. uerb. in der Vorrede V p. 6, 5 R. den Xtxrtxbg xönof in ixXoyri

und ovv&eois övoiidxtov einteilt. Theophrast bei Dionys. Isocrat. cap. 3

p. 58, 4 Us. Raderm).
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jeden Plan: so wird in die Erörterung über Ttgoolfitov und über

itlaxug keine Kunst der Interpretation Ordnung und sinngemässe

[Reihenfolge der Gedanken hineinbringen können. Hier finden

sich Nachtrüge an falscher Stelle, falscho Recapitulationen und
Lücken in der Darstellung, die, wie oben S. 254 erwähnt, bereits

der Redaktor der drei Bücher durch Interpolation an einer Stelle

zu beseitigen versucht hat. Die Darlegungen über das ngoolfiiov

TU cap. 14 p. 1415a bis 1416a machen den Eindruck wie eine

Sammlung von Zetteln mit Notizen und Citaten, die in Unord-

nung geraten ist: charakteristisch ist, dass die Abhandlung

über das Prooemium der epideiktischen Rede cap. 14 p. 1415a 1

tri <5* ix t&v öixctvixüv 7tQooinl(üv, xovxo iarlv ix xüv ngbg

xbv axQoaxr]v die folgende Erörterung über das Prooemium der

Gerichtsrede, in der der Begriff des ngog xbv axQoaxi]v erst er-

läutert wird (cap. 14 p. 1415a 34, 1415b *7 seqq.), geradezu

voraussetzt und vermuten lässt, dass wir eine Unistellung vor-

nehmen müssen, um die Darlegung des Aristoteles in der richtigen

Reihenfolge herzustellen: die Vorausstellung der epideiktischen

Rode in der Lehre vom Prooemium und von der Narratio ist

überdies sehr auffallend, da im ersten Buch cap. 4— 8 das 6Vfi-

ßovXsvxixov vor den beiden andern yhfj, im dritten Buch aber

erst an letzter Stelle behandelt ist.

Ganz anderer Art ist die uns vorliegende Ausarbeitung und

Darstellung der in den beiden ersten Büchern gegebenen Lehre

von den nüxug. Hier ist zwar eine klare Disposition erkenntlich,

aber diese Disposition ist in der anstössigsten und unbefriedigendsten

Weise sowol dargelegt wie im einzelnen befolgt: Überleitungen

und Verbindungen der einzelnen Teile fehlen öfters, sehr zum

Nachteil des Verständnisses; wo dieselben vorhanden sind, dienen

sie mehr dazu das Verständnis zu erschweren, als zu fördern.

Auch hier verstehen wir die wichtigste Disposition in der Ein-

leitung I cap. 1 p. 1355b 8 seqq. erst durch die Schriften der

Nachfolger des Aristoteles. Eine schleppende und in ihrer Zu-

sammensetzung ungeheuerliche Periode endigt in die Selbstauf-

forderung (Zeile 22) mgi öt avxt^g i'jöi] xqg (it&odov mi^(0fi(9a

Xiyuv nebg xs xcci ix xiviov övvijöotis&cc xvyiavtiv töv rrpoxft-

fiivtov. nuXiv ovv olov i£ {ma$%fjg ooioa^vot (xvxrjv xlg fött, Xi-

ycifKv xa Xomd. füxto (jijxoQixr) dvva^iig 7t€Qi txctOxov tov #fo>-

Qijöai xo iv&typiLtvov m&uvov. Die hier gegebene Definition wird

kurz erläutert, worauf ohne Verweisung und Überleitung plötz-
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lieh die Darlegung der verschiedenen Arten der nfoxeig erfolgt,

recht schwächlich vorher angekündigt mit den Worten xa Xoina,

worunter das n&g xal ix t/vwv övvrjCofit^a xvyfavnv tcöv ixqo-

xuftivtov verstanden werden soll. Wie der Aorist Sgiodtuvoi an-

deutet, ist die richtige Reihenfolge i) der opoc, 2) die Dar-

legung der (Udodog näg xal ix xivv>v u. s. w. Die Überleitung

zu der Darlegung der nlcxug fehlt vollständig, ist aber kaum zu

entbehren. Die Lehre der Nachfolger ist zu Anfang von Longin

rrfpi ütyovg erhalten in den Worten: ely inl naOr\g xtyyoXoylag

Svttv anaixovftivcovy irgoxigov fifv toO dtV$ai xl xb {moxeiptvov,

öfvxtQOV de xfj ta£a, xfj dvva^iei de xvquox(qov na)g av ^ftfv

avxb xovxo xal oV a>v xivcov iu&oÖcjv xxrjxov yivoixo, ebenso zu

Anfang der Rhetorik ad Herennium I 2/3: oportet igitur esse

in oratore inuentionera . . . pronuntiationem. Es folgen die De-

finitionen: inuentio est . . . pronuntiatio est uocis, uultus, gestus

moderatio cum uenustate. Haec omnia tribus rebus adsequi po-

terimus: arte, imitatione, exercitatione. Bei Aristoteles finden

wir von alldem nichts: die Darstellung springt über zu der Dar-

stellung der nlaxug und die Lücke auszufüllen bleibt dem Leser

überlassen. *)

1) Dass der Gewähremann für die in der Rhetorik ad Herennium
dargelegte Lehre in vielen Einzelheiten Theophrast ist, vermutet Rabe
de Theophr. jrtp. \(%. iibr. p. 8 Anm. 3 und diese Vermutung triift

zu für alle die Stellen, die Verwandtschaft mit Aristoteles' Lehre auf-

weisen. In der griechischen Vorlage war Theophrast citiert IV 34, 45
Translationem pudentem dicunt (hier ist nach der Gepflogenheit des

rhetor Latinus der griechische Name ausgemerzt) esse oportere, womit
ausser den von Kayser beigebrachten Stellen zu vergleichen ist Cic.

epist. XVI 17, 1 ut sit quomodo Theophrasto placet uerecunda tralatio.

Der Satz ad Her. HI 22, 36 Imitetur ars igitur naturam ist gleichfalls

Aristoteles' Lehre entnommen (Phys. n cap. 2 p. 194a 21 el de q xi%vr\

(uiulxai xijv tpvotv (Meteorol. IV cap. 3 p. 381 b 6\ ebenso wie bei Dionys,

de Isaeo cap. 16 p. 114, 11 Us. Raderm.: cr^ro toito ayvo&v xfjg xi^-

vris, ort tö iiinyoccofrui xi]v tpvatv aüxijg y,iytaxov fQyov r\v. Selbst

der augenscheinliche Graecismus ad Her. III 12, 22 Utile est ad firmitu-

dinem sedata uox in prineipio hat bei Aristoteles rhetor. HI cap. 4 p. 1406 b

24 seine Parallele : xQVatt
10v *} eUmv xxl. Freilich das Enthymem, auf

dessen Erfindung Aristoteles so stolz ist, ist in der Rhetorik ad Her.

zu einer ziemlich bedeutungslosen Figur degradiert (IV 18, 25. 19, 27),

statt dessen ist das Epicheirem, dessen Name in Aristoteles
1

Rhetorik

überhaupt nicht genannt wird, aus der Topik in die Lehre vom Be-

weise eingeführt (ad Her. II 2, 2), ebendaher die reprehensio und das

reprehendere in dem gesonderten Traktat ad Her. II cap. 20— 29, die
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Diese Beobachtung über derartige Lücken und über den
Mangel erforderlicher Überleitungen einerseits und die Unzuläng-

lichkeit und Unklarheit der vorhandenen Überleitungen und Ein-

teilungen andrerseits, deren Richtigkeit in den folgenden Aus-
führungen im einzelnen zu tage treten ward, muss uns betreffs

der Methode der Behandlung der beiden ersten Bücher den Weg
weisen: wir werden zum Ausgangspunkt und Stützpunkt der

Untersuchung nicht die vielfach mangelhaften, den Stoff ein-

teilenden und von Kapitel zu Kapitel überleitenden Erörterungen

machen dürfen, sondern werden die die Lehre selbst enthaltenden

Darlegungen als die Grundlage betrachten, nach der wir die ge-

gebenen Einteilungen und Überleitungen zu prüfen haben,

deshalb auch nicht gerade auf Grund der letzteren ein im
übrigen einwandfreies Kapitel der Darlegung des Aristoteles als

späteres Machwerk auszuscheiden versuchen. Wenn sich auch bei

der Behandlung der Lehre selbst wie bei der Behandlung der

Beispiele das Resultat ergiebt, dass der Erfinder der Lehre keines-

falls dieselbe Person sein kann, wie der Darsteller, dass demnach

wir mu* die Ausarbeitung einer Nachschrift der faxoQixui üxgoa-

aug des Meisters durch einen der Aufgabe nicht gewachsenen

Redaktor in der erhaltenen Rhetorik vor uns sehen, so wird es

einleuchtend erscheinen, dass dem Verfasser einer derartigen

Nachschrift nur zu leicht die disponierende Einleitung und ver-

mittelnde tberleitung im einzelnen als etwas nebensächliches und

unwesentliches gelten mochte gegenüber dem Inhalt der einzelnen

praecepta, der Redaktor deshalb oft auf sein eigenes Wissen und

Können angewiesen war und darum nicht selten fehlgreifen musste.

Die nachlässige Art, wie a. a. 0. die Disposition der Tclcztig

sowol dargestellt wie ausgeführt wird, erweist, dass der Schüler

nicht fähig war, das von dem Lehrer gegebene Material zu be-

wältigen und sachgemäss zu bearbeiten: zweifellos hat derselbe

den Lehrer öfters auch misverstanden. Die Einteilung der ret-

amg wird I cap. 2 p. 1355b 35 seqq. mit folgenden Worten

gegeben: rwv de motewv cci ^uv uxvfyoi tu <T ivxeivoi.

äxExva de UytOy 00«, fir} dt' j)^a)v ntnÖQiGTUt, icWit n^ovnfi^jtv^

oiov iiccqxv()£$ ßäaavoi avyyffaipal xett oöa xoiavxa, tvxexva df,

06a öia rf]g fifOddov xctl öS ypcbv xaxaaxevaa&rivai övvarov.

der iittrip-Tiaig und dem iiritm&v der Topik entspricht (Top. VIII cap. 11

p. i6ca 16b 19. 162a 16 Waitz Organen II p. 520 seqq.).



Aristoteles' Rhetorik. 281

&6xe dei xovtfov xolg Liev %9Va^ah ra & evoew. l
) xmv de diu

Xoyov nooifriievuv niaxetov xqla eldi] icxlv. Während wir den

axe%voi nlaxeig I cap. 15 wieder begegnen, ist das Wort nioxetg

evxe%vot in dem folgenden bis zu Ende von Buch II überhaupt

nicht mehr aufzufinden, nicht einmal in dem unmittelbar auf I cap. 15

folgenden Anfang von Buch II, der doch von den nlaxeig äxe%voi

zu der Behandlung der nlaxeig evxe%voi tatsächlich überleitet. Die

drei eidi) der nlaxeig evxe%voi werden nunmehr an der angeführten

Stelle I cap. 2 p. 1356a 1 aufgezählt: at luv ydo elaiv iv xtp fj&et

xov Xeyovxog, ai de iv xip xbv ccxooax}}v dia&eivat nag, ai de iv avxa

tw X6ya> diä xov deixvvvai 1} yalvea&ai deixvvvai. Der erste Teil

behandelt also das y&og xov Xiyovxog, der zweite die nddr} der

dxooaxal: über den dritten Teil wird berichtet p. 1356a 35 xCov

de dicc xov deixvvvai rj (patvea&ai deixvvvai, xcc&diteo xal iv xoig

diaXexxixoig xb Liev inaynyi) iaxiv, x6 de avXXoyiaiiog, xb de q>aivoLUvog

avXXoyiOfiog, xal ivxav9a bfiouog ' e'axi ycco xb Liev naqudeiyLia iitaycayi),

xb de iv&vpiipa avXXoyiaiiog y.xX. Es folgt eine kurze Erörterung

über iv9vfi7jfta p. 1356b 28 seqq., dann über naoadeiyiia p. 1357b
26 seqq. Darauf werden die beiden Arten der Enthymeme ein-

gehender behandelt p. 1358a 1 seqq. Es sind dies die Enthymeme

aus den xönoi und die Enthymeme aus TStat ngoxdaetg. Zuerst

werden die xonoi der Enthymeme definiert (12): ovxoi eioiv

öl xotvol negl dtxaltov xul (pvaixiöv xal neol noXixixiäv xal ntgl

noXXtov diacpeoovxcav etdet, olov 6 xov itäXXov xal qxxov xonog (der

tatsächlich II cap. 23 p. 1397b 12 seqq. erläutert wird)' ovdhv

yuo LiäXXov eaxai ix tovtou avXXoylaaa&at r) iv&viirjiia eineiv neol

dixaliov r) neol cpvaix&v Tj neol oxovovv' xaixot xavxa etdet Öia-

cpioei. idia
2
)

St, oaa ix xiöv negl exaaxov eldog xal yivog

nooxüattav iaxiv, olov neol qpvaixayv etat ngoxdaetg, av ovxe

iv&VLtijLia ovxe avXXoytattog iaxi mal x&v rfttxiöv, xal neol xovxojv

uXXat e| lov ovx eaxai neol x&v cpvaixwv' bfioltog de xoitx
1

i'xet inl

nuvxwv . . . eaxi de xa nXetaxa xüv iv&vjirjLidxtov ix xovxcov xä>v

eidüv Xeyöiieva xcbv xaxä ttioog xal idiiov, ix de x&v xoiv&v

(man erwartet doch ix xüv xoniov) iXdxxio. xa&dneg ovv xal iv

1) Aus dieser Lehre ist offenbar die spätere Lehre von der inuentio,

der evoeotg entwickelt.

2) Hierzu ist aus dem folgenden iv&viirjiucxa zu ergänzen, die

Gegenüberstellung ist unbefriedigend und verschwommen, wie die

ganze folgende Ausführung, die die beiden Quellen der Enthymeme
mit den beiden Arten der Enthymeme zusammenwirft.
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xotg xomxoig 1
) xai ivxuü&ix dutiQtxiov xcbv iv^v^rjfidxcov xcc xt

tldr\ xai xovg xo7tovg i£ wv Xrjnxiov' Xiyto <$' fftfi? \i*v xag %ct&

Exaöxov yhog ISiag TtQordoeig, xonovg 6h xovg xoivovg Spohog

nuvxoav. tcqoxeqov ovv (Itt(o^(v tieqI xd>v eidcbv. iqxbxov öi Xa~

ßtafuv xa yivr] xr)g faxoQiX7)g, onmg öuXoptvoi noaa laxiv, iuqi

xovxwv %toQig kaftßdvtofuv xa Qxoiyeut xai xag nQOxdang. toxi dt xfjg

Qrjxogixfjg £idi) xqUx xbv itQt&pov xxX. Diese Erörterung bildet den

Eingang zu der Darstellung der eldr} der iv&vfiTifiaxa: wie in

allen Übergängen zwischen den einzelnen Teilen der Schrift ist

auch hier die Darlegung unklar, das Verständnis mehr erschwerend

als erleichternd. Auffallend ist der Gebrauch des Wortes oxoixtia:

auffallend, dass wir erst durch II cap. 22 p. 1396b 21 öxoi%hov

6i Xiya xai xdnov ivd-vftr]fiaxog xb «rtd, eine Erklärung, die II

cap. 2 6 p. 1 403 a 1 7 wiederholt wird, erfahren, dass öxotxeia so-

viel bedeuten kann wie tottoi.*) Hier muss aber der Ausdruck

axoiitla sich auf die etdij beziehen, weil wir I cap. 6 p. 1362a 20

lesen: Xr\miov av eil) xä 6xoi%eia mol aya&oO xai ov(jupioovxog

anbog und hier eine Beziehung auf die erst II cap. 23 behan-

delten xonoi und ozoixetct ausgeschlossen ist. Der Uebergang ngo-

xtqov ovv tlrcioiitv jctQi xCov tiSmv. nowxov öt kußwftfv xa yivxj

xxX. ist der Form nach wie dem Inhalt nach so hölzern und

ungeschickt wie möglich: es fehlt in der Darlegung jeder ver-

mittelnde Hinweis auf den noXtxixbg 9
) cvXXoyi<Sfi6g9

auf die be-

sondere Materie der Rhetorik und ihre yivi]. Das Adverb ngcbxov

unmittelbar nach dem Adverb nooxtoov beleidigt jedes Stilgefühl,

man erwartet dem ngoxtgov entsprechend zum mindesten den Zu-

satz: ftft« de xavxa mol xcbv xotuov. Ausserdem sind die Gegen-

sätze in der gegebenen Disposition 6ehr unklar zum Ausdruck

1) Die Comraentatoren (Spkngbi, p. 74 des Commentars) weisen die

Parallelstellen au» den Topica nach, aber eine Gegenüberstellung von

höt] und roffof findet «ich au den angeführten Stellen der Topik

keineswegs. Eine analoge Lehre Analjt. post. I cap. 10 p. 76a 37 seqq :

faxt d' fov jjpÄvrta iv xettg ftjrodfixrixafs intaxrjttatg xcc [ttv fötet txaaxrig

iniOTi'mT^ xa öh xoivä' xoivcc df x«r' avaXoyiavjTitX jpijtftfior yt ooov

iv tm vnb xi^v intaxT^fi^v yivet. Idict fisv, olor ypa/x/iryv nvcti xouevSi,

xai xb tvftv, xotvcc dt, olov xb ioa dnb löav av ttqpt'Äg, ort loa xä

Xotitd (Zelleis Philos. d. Gr. II 2 3
S. 237).

2) Waitz Organon II p. 362. Diels E lernentum S. 29 ff.

3) Dieser xoXtxtxbg avXXoyto\i6g ist wohl mit d«im Enthymem iden-

tisch. Nur II cap. 22 p. 1396 a 5 kommt diese Bezeichnung vor, ohne

dass eine genauere Definition gegeben wäre: vgl II cap. 21 p. 1394a 26.
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gebracht. Eingeteilt wird in xo-xot und h6t\. Die xonot sind

xotvol^ denn beispielsweise aus dem p&Xkov xal rpxov xonog kann

man Enthymeme über öUata und (pvctxu, ja über jegliche Ma-

terie gewinnen: diesen xonot stehen gegenüber einmal xu töut

(iv9vfir]^axa) und gleich darauf t« xaxu fiigog oder xa Uta. £«$17.

Wenn schliesslich dargelegt wird Uyu etdi} pev xag xa& txa-

axov ylvog iöiug XQoxdoeig, xöitovg 61 xovg xotvovg öpoitog

ndvxtov . . . tcqüxov 6h fo'ißoiutv xct yivi) xi)g QrixoQixfig . . . faxt

de . . . xglu xov aQi&pov, so fehlt die erforderliche Scheidung von

Enthymem, nooxaatg des Enthymenis, und Substrat der nooxuoig,

ja der Leser erhält den Eindruck, dass die xönoi sich auf alle

drei yivi) der Rhetorik gemeinsam beziehen, die n6i) nur auf

jedes einzelne, während dies nirgendwo bestimmt dargelegt ist,

indem ja vorher gelehrt wurde, dass die totto* für jedwede Ma-

terie, für 6txutu wie für <pvotxu gemeinsam und zu gebrauchen

sind, nicht nur für das ovußovUvxtxov, 6txavtx6v und imöeixxixov.

Biese Unklarheit des Gegensatzes von 16tu und xoivd, kt6i) und

xonot, i'dtat ixQoxuöttg und xotvul wird auch im folgenden noch

klarer zu tage treten: dem Aristoteles ist hier die Schuld eben-

sowenig zuzusehreiben, als der ungeschickte Uebergang von der

Hand des Aristoteles herrühren kann. 1

)

In cap. 3 ist der Rest der Disposition dargelegt: die

Anordnung derselben ist wiederum sehr wunderlich. Erst in

dem Mittelstück p. 1359a 6— 10 wird dargelegt, dass die nqo-

xdatg des Enthymems in der Rhetorik die xexuijata, eixoxa und

aijfinu sind, diese aus den vorherbesprochenen Materien zu ge-

winnen seien, ohne Verweisung auf das vorhergehende Kapitel

2 P- 1357* 22 — 1357b 25, wo eben diese ngoxuatig im ein-

zelnen behandelt waren, wo man aber den Ausdruck ngoxecaug

vergeblich sucht. In dem ersten Abschnitt p. 1358a 36— 1359» 5

werden die drei yivrh das ovußovktvxtxov, 6txuvtx6v, im6uxxtx6v

und deren xifo^ die Substrate für die Protaseis, dargelegt (p. 1 359 a 6

uvuyxi] negi xovxtov fyuv itQvtxov xag ngoxucetg). In dem letzten

Abschnitt p. 1359a 11— 26 kommen endlich neue Substrate hin-

zu und zwar offenbar solche, die den drei yivi] gemeinsam sind:

14: ävayxatov xat xta OvußovUvovxt xal xm 6txa^OfUvta xal x<f

1) Die Versuche des Victoriuu, Mlret's und Spengkl'b (Commentar

p. 72) durch Besserung einzelner Stellen die Darstellung verständlicher

zu machen, haben zu keinerlei befriedigendem Ergebnis geführt.
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tmöetXTUUö fyuv noorctötig ntQi dvvaxov xai adwarov, xai ei yt-

yovev r) juij, xai ei eöxai r) ftij. exi de inet artavxeg xai inai-

vovvxeg xai tyiyovxeg xai itQOxoenovxeg xai anoxotitovxeg xai xaxrr
yooovvxeg xai dnokoyorfievoi ov (ibvov xa eiorftUva deixvvvai nei$(bvxai%

dkka xai oxi peya r) fitxpov xb aya&bv r] xb xaxdv, y xb xakbv t)

xb aiaxQov, rj xb Slxatov r) xb aSixov, y xa& avxcc keyovxeg rj nobg

ukkrjka dvxntaoaßdkkovxeg, Sfjkov oxi Sloi av xai neoi peye&ovg

xai pixQoxrixog xai rotf pelfrvog xai rotf ikdxxovog itgoxdoeig l%etv

xai xa&okov xai neoi exdoxov, olov xl fieitov äya&bv 7) ekaxxov

r) adlxTjpa r) Sixaliaua' b^iolag de xai neoi xwv akkav. Tatsach-

lich werden die genannten Substrate für die 7iooxd6eig II cap. 1

8

p. 1391b 29 seqq. unter die xoivd gerechnet: kombv yptv

Siekdelv jtegi xibv xoivCov' Ttaöi ydo dvayxaiov xb neoi xov

Svvaxoü xai dSvvdxov nQ00nQi](S9ai ev xotg koyoig . . . exi Se neoi

fieyi&ovg xoivbv andvxav ioxi x&v koytov. %Q(bvxai yag ndvxtg

xa peiovv xai atffttv xai avfißovkevovxeg xai enaivovvxeg i] tye-

yovxeg xai xaxr\yooovvxeg r) dnokoyov\uvoi. Es leuchtet aber ein,

dass diese xoivd nichts zu thun haben mit den obengenannten

xonoi der Enthymeme, mit denen sie nirgends gleichgesetzt er-

scheinen: II cap. 26 wird zudem ausgeführt, dass ai^eiv und

peiovv iöxiv nobg xb Sei^ai oxi uiya r) jwtxpov, Cocneo xai ort

ccya&bv r) xaxbv ]>) Slxatov r) uSixov xai x&v akkav bxiovv' xavxa ö*'

iöxiv ndvxa neoi a 01 ovkkoytü^oi xai xa iv0^vfir](iaxa, (boxe ti

liySe tovtcöi' txatfrov iv9vfii]fiaxog xonog, ovSe xb a$£eiv xai peiovv. 1

)

Dass aber der Verfasser der beiden ersten Bücher die Begriffe

1} Die Athetese dieses Kapitels in der mir nicht zugänglichen Ab-

handlung Wilson'», Transactions of the Oxford. Philolog. Society

1883— 1884 S. 1 ff., über dessen Ausführungen Si semihl Bubsiak's Jahres-

ber. XIIT Band 42 ( 1 885 > S. 38. 39 berichtet, geht von der Tatsache

aus, dass hier das aü&iv nicht als x6nog bezeichnet wird, während an

den oben erörterten Stellen das atyuv zu den xoivd gezählt wird.

Die Gleichsetzung von xoivd und xonoi ist, wie wir sahen, aufzugeben.

II cap. 24 p. 1401b 2 seqq. bezieht sich das aül-eiv auf das tpaivo-

/iH'ov iv&v[irnut. — Nach der oben S. 280 dargelegten Methode werden

wir uicht die in dem angeführten Kapitel dargelegte Lehre für un-

aristotelisch erklären, sondern vielmehr den Fehler in der Darlegung

der Disposition zu suchen haben. Richtig wird zudem Icap. 9 p. 1368a

26 seqq die ul'^riaig zu den xoivd ff<Jrj gezählt: Skiog dl x&v xotv&v

tidd) v ilnaot xotg köyoig rj (tev ce^TjOtg imxrfieiordxri xotg iitideixxixoTg . .

.

rii dt TtuQadtiyiutxa xoig ovußovievrixolg . . . xcc de iv&vfttfficexa xotg

dixavixotg. Freilich kann hier die Gleichstellung der Paradigmata und

Enthymeme mit der aüt-i}otg zu Misverständnissen Anlass geben.
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des xoivog und löiog, die von Aristoteles sowol bezüglich der

x6n01 und iX6i) als auch der yixn] der Rhetorik im allgemeinen

und besonderen angewandt waren, mit einander vermischt hat,

ergab die zuerst besprochene Einleitung zu der Einteilung der

ylvi] der Rhetorik (oben S. 283) und wird auch bei der Er-

klärung der übrigen die einzelnen Teile verbindenden Darlegungen

weiterhin klar werden. Wie der Name und der Begriff der

maxug tvxtxvoi im folgenden vergeblich gesucht wird, so der

Name und Begriff der sUi) xcbv iv&vnijfidxav im Gegensatz zu

den xoitoi: dass II cap. 22 p. 1396b 23 neuerdings ivOvft^waT©v

tlöfi Svo unterschieden werden, trägt nicht zur Klarheit der Dar-

legung bei. Dagegen ist am Schluss von Buch II cap. 26 richtig

dargelegt zuerst, dass das av%uv kein xoitog ist, dann im zweiten

Teil, dass die tvöxaöig kein iv^vpr^a und die Xvxixd kein iv&v-

fojfutroc eldog xi loxtv. Hier ist der Begriff des Eldog mit dem

I cap. 2 p. 1358a 31 erörterten Begriff nahe verwandt oder

identisch: die Xvxixd sind, wie ausgeführt wird, keine töiai noo-

xdaeig, sondern dieselben wie die ixqoxdatig des Beweisenden.

Die Ausführung im einzelnen in den vorliegenden beiden

Büchern entspricht im grossen und ganzen der soeben besprochenen

Disposition. Es befremdet freilich, dass wir über die II cap. 2 1

behandelte yvto\ii] nirgendwo in der Einleitung etwas erfahren

haben, ebenso dass I cap. 3 p. 1359a 23 eine Darlegung ver-

sprochen wird über das jKftfov und tkaxxov sowol xa&okov 1
) xcd

tuqI ixdöxov, aber nur ntol exdöxov tatsächlich gehandelt wird,

I cap. 7 cap. 9 p. 1367a 17—27. 1368 a 10—29. cap. 14, die

Darstellung xu&okov II cap. 19 p. 1393a 9— 18 aber ausdruck-

lich als tiberflüssig bezeichnet wird: xo 6s naget xavxcc in fyxtiv

ittqii peyi&ovg ccnXcog xai vnEQOx^g xtvokoyriv iöxn: xvqhoxequ

ydo iaxiv noog ttjv %Qelav twv xccdokov xu xccO' ixetaxa xüv nquy-

tidxav. Die Erklärung für diesen Widerspruch könnte auch hier

in der Annahme des mündlichen Vortrags, der der Rhetorik zu

gründe liegt, zu finden sein: bei näherer Erwägung erschien

späterhin dem Lehrer die Ausführung des vorher gegebenen Ver-

sprechens als überflüssig und unnütz. Aber tatsächlich findet

sich am Schluss von Buch II cap. 26 p. 1403 a 16— 25 jene

hier unpassende Erörterung über das civ£hv, d. h. über das Stit-ui

l) . . . dfjlov ort dtoi ccv xai ntgl ntytäov$ xcel fttxporqros x«l

xov ptifavos xai xov ikdxxovos itooxdoHS i%nv^ xai xct&öXov xai tt£qI

kxdoxov.
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Zxi piyct t) (iixqov, in der dargelegt wird, daas die atifyaig kein

xonog Iv&vwpciToq, sondern entsprechend dem uyct&ov und xaxdv,

dem öhtcciov und adtxov zu beurteilen ist, also zu den g-e-

hört, offenbar der Rest einer Erörterung ntgl (iiyi&ovg xal fuxpo-

xrpoQ xu&okov, die an falscher Stelle, hinter die Lehre von der

Xvöig der iv9vfii)fittra eingeschaltet und wahrscheinlich stark

beschnitten worden ist. Diese Tatsache giebt uns das Recht, die

in II cap. 19 befindliche Äusserung über die Wertlosigkeit einer

Darstellung des fäyeOog und der juxporij? xa&oXov dem zuzu-

sprechen, der die vorhandenen zwei Bücher zusammengestellt hat.

Wir sehen, dieser Redaktor von Buch I und II, der wol zu unter-

scheiden ist von jenem Redaktor des ganzen Corpus der drei Bücher

(S. 252 ff.), hat nicht nur interpoliert, er hat auch beschnitten und

an unpassender Stelle sich Nachträge und Einschaltungen gestattet.

Wenn in den I cap. 3 gegebenen Darlegungen vornehmlich

die unpassende Stellung der Erörterung über die ngoxdoeig

p. 1359a 6—10 befremden musste, so wurde am Schluss von

cap. 2 vornehmlich vermisst eine klarere Bestimmung der den

xonoi gegenübergestellten ftäij, d. h. der Substrate für die En-

thymeme, n^ql cov tu ivdv^.rj^.caa. Die Rhetorik ist nach cap. 1

P- !355 D 8- cap. 2 p. 1 355 b 33. 1356a 32 ne$i ovdevbg u>ot<r-

fiivov, nach cap. 2 p. 1356b 35 avXXoyl&xai 1) §i]xoqixi} ... ix

xcbv i']Öt) ßovXeveo&at eiu&oxav: die Überleitung dieser doch nur

das ylvog ovfißovXtvxixov treffenden Definition zu den 3 yivr\ der

Rhetorik fehlt uns. Was uns am Schluss von cap. 2 an Definition

und Disposition gegeben wird, ist, wie oben S. 282 dargelegt

ist, unklar, ungeschickt und ungenügend. Wir werden einem Teil

der hier fehlenden Erörterung an einer im II. Buch erhaltenen

Stelle begegnen (vergl. unten S. 297).

Die aus dem Gesammtwerk ersichtliche Disposition ist hier

S. 287 veranschaulicht: sie wird in der ungeschicktesten und ver-

worrensten Anordnung ausgeführt. Die gegebene Reihenfolge war,

dass 1 ) die itlöxug uxt%voi erledigt wurden, dann die xicrsig Ivts^vou

oder umgekehrt. Nach der gegebenen Einteilung der letzteren mussten

zuerst 2) das iftog xov Xiyovxog (nach I cap. 9 p. 1366a 27 die

ösvxIqu nlaxig\ dann 3) das xbv axQoaxi)v dta&tivai nag, zum Schluss

der wichtigste Teil, das anoduxvvvai , behandelt werden, indem

erst 4) das 7tuQudeiy(Au, dann das iv&vpimtt erörtert wurde. Die

iv\>v(ii)naxcc sind der wichtigste Teil der Beweisführung: zuerst

musste, wie wir sahen, der Verfasser ausführlich 5) die «<dij.
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I. morste &xt%voi (I cap. 1 5)

II. ntOTStg tvxs%voi

287

1. rftog 2. itd&os 3- avrbg 6 Xoyog

(II cap. 12—17) (H cap. 1— 11)

1. itctfffidttypa 2. yvmfiT] 3. Iv&vpruut 4. (paivoutvov ivfrvfiriitct

(II cap. 20) (II cap. 21) ,
' (II cap. 24)

/
das ^^t^rjfia int Ix JtQorciastov : jrporaau? sind c/xd?, tf/jfitiov, rcx^Tfoiov

(1 cap. 3 p. 1359a 6-10
cap. 2 p. 1357a 32—b 21)

die ngoraatig werden gewonnen aus A. fWrj (Wtai 7rpOTa<r«s) B. toäoi

(II cap. 23)

a) W*tr Ixatfrov y/vo«f:

a) ite(fl <£yadoö

(1 cap. 4—6. 8)

0) »«pi xalov
(I cap. 9)

y) ntql dixuiov
(I cap. 10—13)

b) xotva t&p y' yiPföv:

a) neyl dvvttzov

(II cap. 19 p. 1392a 8—b 14)

ß) ittQl ytyov6roe
(II cap. 19 p. 1392 b 15—33)

y) jrfpi iaoiuvov
(II cap. 19 p. 1393 a 1—8)

d) hsqI itfy&ovs

%a&6lov *fpi txdoxov

(II cap. 19 p. 1393 a 9— 18 a) mgl luifrvog &ycc9ov

cap. 26 p. 1403 a 16—25) (I caP- 7)

b) nfQl fuiSovog xalov
(I cap. 9)

c) negl p*l£ovos dtxaiov

(I cap. 14)

dann 6) die jonoi darstellen, oder umgekehrt, keinesfalls durfte

aber die Behandlung der Ü6r\ der Enthymeme und der xonoi aus-
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einandergerissen werden. Statt dessen finden wir ein planloses

Durcheinander: zuerst 5 a) die eidrj der iv&vpi)naxa und zwar

die Nut der drei yivt] I capp. 3— 14, dann 1) die niaxeig axexvoi

I cap. 15, darauf 3) die ixa&i] xcöv axQoax&v II cap. 1— 11,

dann 2) die fjö^ II cap. 12— 17, cap. 18 überleitende Bemer-

kungen, cap. 19 5 b) die xoivcc der drei yivi^ cap. 20 4) die

Lehre über das naou&eiypu, cap. 21 und 22 die Lehre über die

iv&vfiiifiata, zu denen auch die yvu)(x7} gehört, cap. 23 enthält

erst 6) die xoitoi der ev&vfii)fiaxa. Es folgen cap. 24 die xonoi

der (patv6(i€va iv&v^axa, cap. 25 und die zweite Hälfte von

26 behandelt die Xvaig der Enthymeme, cap. 26 erste Hälfte die

Darlegung, dass uv&iv und fuiovv kein xonog ist. Dass diese

Anordnung tatsächlich eine Unordnung ist, hat bereits Spengel 1

)

erkannt: er hält für die ursprüngliche Anordnung des Aristoteles

dio naturgomässe: es folgten auf die Darlegung der eför} der iv-

&v(irniaxu I capp. 4— 15 (richtiger 14) die Darlegung der xonoi

II capp. 18— 26, darauf folgte die Darstellung der beiden andern

Gattungen der nlaxeig tragvoi, nu&i] und yihj II capp. 1— 17.

Wie wir sahen, müssen auch die niaxetg axe%voi in I cap. 15

aus der überlieferten Reihenfolge entfernt werden. Der Redaktor

hatte dieselben an das I cap. 12— 14 behandelte yivog öixavtxov

geglaubt deshalb anschliessen zu dürfen, weil sie töiat . . . xü>v

dixavtxav (cap. 15 p. 1375a 23); tatsächlich gehören sie aber

gewiss auch zum yivog <sv(ißovXtvnx6v 2
), nur für das imöetxxixov

kommen sie weniger in betracht und so hatte Aristoteles gelehrt.

Denn wir lesen a. a. 0. I cap. 15 p. 1375 a 22: neql de x&v

ccxi%v(0v xaXov^iiv(av nicxeoiv 2%6nev6v iüxi xüjv ÜQr^ivtav lm-

ÖQa(ietv' IStat yao ahxai xüv öixavixibv. eiolv de nivxe xbv cq>i&-

juov* POfioi (uxQTVQtg Gvv&fjiua ßdöavoi oQxog. itgidxov ftiv ovv

Tteql vo^ioiv ei'nto^ev, n&g iQH}Gxeov xai nQOTQinovxa xai anoxoe-

novxct xai xaxr\yoQovvxaxai ccnoXoyov^ievov. Nach der oben S. 280

dargelegten Methode dürfen wir nicht mit Spengel die Worte xai

1) Abhandlungen d. Bavr. Akad. d. W. Philos.-philolog. Cl. VI

1850 S. 483 fr: weitere Begründung und Verteidigung dieser Auf-

stellung bei Vahles Sitzungsberichte der Wiener Akad. d. W. Philo*.

-

hist. Cl. XXXV1I1 1861 S. 122 ff.

2) Es wird genügen auf das iu demselben Kapitel 15 p. 1376 a 1

gegebene Beispiel: olov ÖsfuffroxAi"^ ort rav/i«//jTt'of, rb i-vkivöv tmjos
Uytav zu verweisen, um darzulegen, dass Aristoteles die marttg axt%-

voi auch dem yivoq avpßovievrtxöv tatsächlich zuerkannt hat , wenn
es überhaupt eines Beweises bedarf.
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nQOxoinovxct xal anoxqinovxci für Olossem erklären, um so weniger

als auch sonst im ersten Buch wie an dieser Stelle das cviißov-

Xsvxixov vor dem dtxavixov behandelt wird und diese Worte sach-

lich richtig sind, sondern dürfen vielmehr die Zuverlässigkeit der

überleitenden Bemerkung nur sehr gering anschlagen: denn diese

Überleitungen sind fast durchweg unzuverlässig und unklar und

vielfach bereits von der Kritik beanstandet

Kehren wir wieder zum Anfang des ersten Buches zurück,

so erweist ubermals ein eingehendes Studium schon des ersten

Kapitels, dass dessen Verfasser das vorgetragene System, d. h. den

Inhalt der folgenden Kapitel, bei der Nachschrift oder bei der Aus-

arbeitung der Nachschrift nicht völlig beherrschte und deshalb

oft von der Lehre eine unrichtige und unzutreffende Darstellung

gegeben hat. Wir lesen I cap. i p. 1354b 16 seqq.: ei Ö)j xavtf

ovxa>g t%sti (puvegbv ort xcc 1%g) xov nQayfiaxog xe%voXoyov6tv oöot

TCcXXa ÖlOQl^OVÖlV , OIOV XL dft XQ TtQOolfllOV l) XY\V ÖlT}yi}0lV fjrftv

xal Ttü»' aXXatv txuGxov ^oqlwv' ovötv yug iv avxoig aXXo itgayna-

xzvovxai nXr\v uTfiog xov XQixr\v noiov xiva 71011)0061 , ntol dt xüv

imi^vwv niax£(üv ovÖlv dttxvvovöiv, xovxo d' icxlv dfcv äv xig

yivoixo ivdvnqiiaxixog.
1

) Die Unrichtigkeit und Fehlerhaftigkeit

dieser Ausführung muss jedem einleuchten, der erwägt, dass die

Gleichsetzung von tvxsyyoi itlaxng und iv&vLir^axixbv yiyvtaftai

nach dem folgenden ebenso verkehrt ist, wie die Ausschliessung

des TToiov xtvtc itoutv xbv XQtxijv (I cap. 2 p. 1356a 3, II cap. I

P- ! 377 D 2 4) VÜU (^en ittexziq tvxt%vot: wer auf diese Stelle sein

Urteil über die Rhetorik gründen wollte, der müsste nicht nur

die Lehre von den nadi] und rftrh sondern auch von den naqa-

8tfyn€{ta als spätere Zutaten ausscheiden. Dass Aristoteles jenen

Satz so nicht geschrieben haben kann, bedarf keines Beweises.

Die Kapitel 1— 17 des II. Buches enthalten die Lehre von

den nafh} und den in der Einleitung ist befremdend, wie

schon öfters bemerkt, dass auf die im Schlusskapitel von Buch I

1) Im folgenden I cap. r p. »354 b 31 lesen wir: iv &h rotg Öixcc-

vixolg oi>% ixavbv xovxo, aXla nqb JtQyov iaxlv avaXaßstv xbv axQoectrjv

irtgi aXXoTQt(ov yap 17 xoioig, mexf rrpotf rb uvxAv axonovpfvot xai iTQog

%dqiv axQov>\nvot {ano dtdottai (so ist zu schreiben, SiSoaai die vulguta)

xotg ufiytoßiiTovoiv, ccXl' oft XQtvovaiv: vgl. I cap. I p. 1354 b 3 alert*

%aXt7tbv &Ttodid6vcci rb dixaiov . . . xaXöog xovg xgivovrag, cap. 2

p. 1336a 15 ot' yap bftoitog ccitodiSo^fv xoeg XQtaeig Iwroruti'Oi xai X^'
gottt*, cap. 6 p. 1362 a 24 xal uda 6 vov? f<v fxaVrra ctTtoSoit], TTT cap. 11

p. 141311 12 Xiyto <?' öruv airodtöibaiv utantg aiktvov ovXa xu <tx(Xi) tpigti.

l'hil hi»t Haue 11)00. t»l
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behandelten uxe%vot niaxetg keinerlei Bücksicht genommen wird,

nicht einmal angedeutet, dass die Darstellung zu den evxeyvoi

nlaxug zurückkehrt. Aber die grösste Unklarheit und Verwirrung

herrscht in den darauf folgenden Kapiteln 18— 22, welche zu der

Darlegung der xonoi überführen. Statt einen Hinweis zu finden

auf die I cap. 2 p. 1358a 30 gegebene Haupteinteilung in etör}

und xonoi der Entbymeme, den der Leser hier schmerzlich ver-

misst, tappen wir hier vollständig im Dunkeln: gerade wie oben

am Schluss von I cap. 2 die Darstellung zu Anfang der etdrj der

Klarheit entbehrt, so hier zu Anfang der xonoi.

Der Übergang am Schluss der Darstellung der ij&i] zeigt

dieselben Mängel wie die übrigen in diesem Werk vorhandenen

Übergänge und Einleitungen, die mehr den Leser verwirren als

ihn aufklären. Wir lesen II cap. 18 p. 1391 b 5: negl utv ovv

xüv xttfr' rjXtxlav xal xv^v ?;{>c&v etoijxai . . . inet 6e tj röv jrt-

daviöv Xoywv yjor
t
Gtg nobg xqLoiv ioxi (neoi (ov yeto löftev xal

10 xexQixafiev , ovöev ext öet Aoyov), ton ö iav xe noog eva xtg tw

Xoyta %Q(0{Uvog nooxoinr] r\ anox^iny, olov ot vov&exovvxeg notovötv

^ netöovxeg (ovöev yao fpxov xoix^g 6 etg' ov yao öet neiöat

ovxog iaxiv mg elneiv ccnX&g xpm}c), luv xe noog a{ia)i6ßr}xovvxa

iav xe nobg vno&eatv l

) Xiyrj xtg bpoiwg (tc5 yao Xoya ctvayxi)

1) Der Ausdruck iav xe neos aiupiaßrjxovvxa iav xe nobg vno-
9soiv (nicht nobs zi]v vnöftkoiv wie Polit. II cap 9 p. 1269 a 32,

VII (VI) cap. 1 p. 1317a 36) Xiyy wäre das älteste uud wichtigste Zeug-

nis für den rhetorischen Lehrbetrieb der aristotelischen Schule, wenn
wir Sprnoei. (Commentar p. 264) folgten, der vermutet, es handle sich

hier um tictae iudicialis generis causae und Antiphons Tetralogieen

als Heispiel für solche vno&iaeig anführt. Der Ausdruck erinnert zu-

dem an den Bericht des Diog. Laert. V 3 über Aristoteles: xal jrpös
diotv avvtyvfiva^e xovg palhjT««?. u^ut xal qi]TOqix(ü$ tnacxüv, ähnlich

über Polemo IV 19 aXXcc p?> ovdt xaVifav Heye nob? xäg &toet$,
qpatrt, neomaxmv de iite%ÜQti. Aber die Gegenüberstellung von itgoi

atKfiaßrjtovvta und iiqös vjto&soiv spricht nicht für diese Auffassung,

zeigt vielmehr, dass es sich hier um die Gegenüberstellung einer

persönlichen und einer unpersönlichen Gegnerschaft handelt, die in

der darauffolgenden Parenthese noch deutlicher zum Ausdruck kommt.
Da zudem die Prunkrede kurz darauf mit den Worten a>oavz(os dl xal

iv xoti imdeixxtxotg nach dem an erster Stelle genannten apyießtixibv

an dritter Stelle genannt erscheint, so wird xqö$ vit6d-tatv Xiyij auf
das av^ißovXevxtxov ^ d. h. auf die Besprechimg eines der Beratung
unterbreiteten Themas zu beziehen Bein. Die von Victorius bei-

gebrachte Stelle Plutarch. amat. cap. 6 p. 752 E bietet Xiyeiv xt rrpof

xiiv vno&eoiv.
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ZQT}6&ca xai uvatoelv zct ivavzia, rtgog et {boizeo a(ig>iaßr}ZOÜvza tbv

Xoyov noieizui), loöavzag öe xai iv zoig imSeixzixoig (&OizeQ yorp 15

nobg xgizr)v zbv deagov 6 Xoyog 6vve6z7}xev), oXog de fiovog iaziv

unXCog XQizr
(
g iv zoig noXizixoig dy&Giv 6 zct ^zovfieva xqIviüv

(zu ze yug u(i(piaß7)zovfi£va £r\zeizai n(hg t%ei xai izegl wf ßov-

Xevovzui), negl de z&v xazet zag TtoXizelag rft&v iv zoig ßVfißovXev- 20

zixoig eiaijzai ngozegov (I cap. 8 p. 1365 b 2 2 seqq.)* &aze dito-

Qiöfiivov av efa\ izwg ze xai dicc ztvutv zovg Xoyovg ij&ixovg noit}-

zeov. Die Stelle ist behandelt von Spengel a. a. 0. S. 486 *)

und von Vahlex a. a. 0. S. 1 2 1 : dass der Nachsatz mit dem

auch sonst bei Aristoteles den Nachsatz nach inel einleitenden

(offtf beginnt, erkannte richtig Victorius. Aber die langatmige

und schleppende Periode mit ihrem unklaren und verworrenen

Inhalt dient an dieser Stelle mehr dazu, die Darlegung zu ver-

dunkeln als aufzuhellen. 2
) Zwei ganz neue Gedanken sind in

dieser Periode zum Ausdruck gebracht, aber nicht mit der erforder-

lichen Klarheit von einander geschieden. Einmal ist betont, dass

nicht nur iv zoig noXizixoig ayioaiv ein xglveiv stattfindet, son-

dern auch einem einzigen gegenüber, itgbg Fv«, sowol beim vov-

dezeiv wie beim neföeiv, und zwar gleichennassen iav ze itobg

afKpiaßr^zovvza idv ze ngbg vno&eatv Xlyt], ob nun einer zu einem

persönlichen Widersacher oder zu einem (zur Beratung gestellten,

sachlichen) Vorwurf rede, ebenso auch in der Prunkrede; zweitens

dass zwar der xomjc. xaz* i%oyi]v iv zoig noXizixoig dycboiv der ist,

der sowol im genus iudiciale wie im deliberatiuum das fyzovuevov

(wiederum ein ganz neuer, den späteren azdaeig verwandter Be-

griff) xQtvei, dass aber auch iv zoig imdeixzixoig der •O-ewooc ein

xgizi,g ist, unklare Ausführungen, die an diese Stelle, wo die Dar-

legung der rftr] (und 7ta&ri) abgeschlossen werden soll, schlechter-

dings nicht hinpassen. Zudem war I cap. 3 p. 1358b 1 seqq. aus-

geführt, dass avdyxri de zbv u'*aoazr)v 7) ösatabv elvui r\ XQizrjv,

xgizi^v de 7} zojv yzyevi]plv(ov i) zcov fieXXovzav. eGziv de 6 fiev

mol zöjv fukXovziov xgtvtov olov ixxXifiiuazijg, 6 de neql zCov yeyevi\-

pivw olov 6 dixuGzfa b de ztjg dwafietog 6 foropos, so ist nämlich

1) Spexgei. Commentar p. 262.

2) Der grelle Widerspruch, in dem diese unerträglichen Perioden

sammt den vielen Parenthesen mit der Lehre Khet. III cap. 5 p. 1407 a

26 seqq., wo solche Eiuschachtelifbgen verboten werden, augenschein-

lich sich befinden, ist richtig mit Nachdruck betont von Oxcken, Staats-

lehre d. Ar. S. 49 ff.

21*
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zu bozeichnen der übrig bleibende axooctxi)g der imSetxxixa. Der

catQoaxrig ist demnach nicht ein xqIviov oder xqixijg iv xoig im-
Snxxixoig^ sondern ein fctooog, ein Gedanke, der an der behandelten

Stelle des II. Buches erweitert und modifiziert wird. Wenn Spenges

a. a. 0. die Worte: inel (8) bis ßovktvovxai (20) für Interpolation

erklärt, so steht dem entgegen einmal, dass diese Sätze und
Perioden, die mit inü beginnen und auf die eine Parenthese mit

yao beginnend zu folgen pflegt, nicht nur in der Rhetorik, son-

dern auch in den übrigen Schriften des aristotelischen Corpus,

nicht aber in der
y

A&r)vc<l(ov nofoxdct, sehr oft sich vorfinden 1

),

andernteils, dass die dem Verfasser vorschwebenden Gedanken

deshalb von Aristoteles' Darlegung herrühren können, weil wir

sie nur zu knapp ausgeführt, nur kurz angedeutet Buch I cap. 3

zu Anfang a. a. 0. vorfinden, wie den soeben besprochenen Satz

vom fowpog, der gleicherweise ein xqtxr
t
g sei. Auch der Gedanke,

dass die Rhetorik nicht nur iv xoig nokixixotg ctyüoi, sondern

auch noog tva sowol bei einer a\i<piGßi]xi]<sig wie beim vov&txiiv

und ntföuv ihren Platz habe, dass aber ihre wesentlichste Be-

tätigung iv xoig 7tohxtxoig ccytoai sowol beim afx(piaßi}xeiv wie

beim ßovkevta&at zu erkennen sei, passt zwar gewiss schlecht in

diese Recapitulation nach den aber der Gedanke selbst ist

so kurz a. a. 0. I cap. 3 p. 1358b 8 angedeutet mit den Worten:

avfißovkfjg de xo uiv -xqoxqqtiyi xb 6t aTtoxqoni] ' ctu yuq xcd oi

iöicf 6v[ißovktvovxEg xal oi xoivfj SitfiiiyoQOVvxsg xovxav &<xx€qov

noiotiöiv, dass wir gerne eine ausführlichere Belehrung über diesen

Gegenstand dort hinnehmen würden, während an unserer Stelle

inmitten der langatmigen Recapitulation am Schlüsse der tj(hj

diese Erörterung, die der kurz vorher behandelten überhaupt

nicht Erwähnung tut, nur störend und ungehörig erscheint. Wir

dürfen aus dieser Erwägung den Schluss ziehen, dass uns in

dieser langstieligen überleitenden Periode die ungeschickte Ver-

1) Zellkk, Thilos, d. Gr. II 2 3
S. 136, 2. 137. In der Rhetorik

sind diese Perioden sehr häufig: p. 1355 a 4 iirtl df tpavt^ov iüxiv

ün 17 plv firfp'Oj? ftftftxJog 7T£q\ rüg Ttieras iöxiv, t) de Ttiarig anödu^ig

xtg (ror* yuQ Tttßxevontv ndXicxa, orav ccjiofedflx&cet vnoiußantv) xrl.

= 1357 ^ 22 seqq., p. 1374 a 18, 1377 b 21 seqq., 1378 b 10 seqq.,

1388 a 32 seqq., 1402b 13, ebenso häufig in vielen der übrigen Schriften

des Corpus. Für die Behandlung der Frage nach dem Verhältnis dieser

Schriften zu der Rhetorik bzw. der Frage ihres Ursprungs und Ver-

fassers wird diese stilistische Eigentümlichkeit der Ausgangspunkt sein

müssen.
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arbeitung Ucht aristotelischer Lehre vorliegt, die ihre richtige Dar-

legung Buch I cap. 3 zu Anfang gefunden hatte: avyxeixai (juv

yao ix rptcov ö koyog, ex xe toi) klyovxog xul ?woi ov kiyei xal

Ttgbg ov wird dort der koyog eingeteilt. Es durfte dort wol

erwartet werden, dass die Zuhörerschaft, das Ttgbg ov Uyu, ähn-

lich wie an unserer Stelle näher besprochen wurde. 1

)

Ganz ähnlich im Stil, Charakter, Inhalt und in der Un-

geschicklichkeit ist die auf die eben behandelte unmittelbar fol-

gende Periode II cap. 18 p. 1391b 2 4 seqq.: iml de 7wpi exaaxov

(iiv yivog xä>v köyav txeoov r\v tb xikog, neol äixdvxnv d' avxmv

tlkrjfifjuvcu do$at xal nooxdaeig etölv ig a>v xäg nloxeig (pioovoiv *5

xal Ovfißovkevovxeg xal emdeixvv^evoi xal dfiq>iaßf}xovvxeg, ext de

e£ wv ijd-ixovg xovg koyovg evdi%exai noieiv, xal neol xovxwv

duogiaxai, kombv tjuiv diek&eiv neol x&v xoivütv' itüai yäg ävay-

xaiov xb neol xov dvvaxov xal ddvvdxov ngoCigfia^ai iv xoig ko-

yotg, xal xovg fiev 10g eaxai xovg de tag yeyove neioaa&ai deixvv- 30

vai. ext, de neol (Aeye&ovg xotvbv ccndvxav iaxl xä>v koyav' %Q&vxai

yao ndvxeg tc5 fieiovv xal av^eiv xal avfißovkevovxeg xal inai-

vofivxeg r\ tyeyovxeg xal xaxtyyoQovvxeg r\ anokoyov^ievoi. xovxoav 1392»

de diooio&ivxav neol xCbv iv&vtvnudxaiv xoivrj neioadibuev eineiv.

et xt ijjojtwv, xal neol naoadeiyiiuxav , öncag xa koma ngoa&ivxeg

dnodtöpev xr\v i% do%fjg noö&eciv. ecxiv de xiav xoivSiv xb pev

av&iv oixetoxaxov xoig inidetxxixoig , (baneo elgi)xai (I cap. 9 6

p. 1368 a 26 seqq.), to de yeyovbg xoig dtxavir.oig ( neol xovxwv

yag i\ xoloig), xb de dvvaxbv xul eobfievov xoig avpßovkevxixoig.

Während die vorher behandelte Periode den Epilog bilden sollte

lediglich zu der voraufgehenden Darlegung der ^tb?, soll diese

Periode vielmehr den Epilog bilden für die gesammte Darstellung

von I cap. 3 ab: dass diese erneute Rekapitulation als solche be-

fremdend, dass sie inhaltlich mangelhaft ist, wie Spengel a. a. 0.

S. 490 ausführt, wird jeder gern zugeben. Sie knüpft wiederum

an I cap. 3 p. 1358b 20 an xekog de exdaxoig xovxav exeoov ecxi,

aber für gerade diese Anknüpfung ist kein rechter Grund er-

sichtlich, wir wären mehr befriedigt, wenn der Hinweis auf xr^v

II aqif]g noö&eoiv mit grösserer Klarheit und Ausführlichkeit

gegeben wäre statt der an dieser Stelle belanglosen Einzelheiten:

die Worte txi de ii- av i)x>ixovg xovg koyovg evdeiexui noieiv, xal

1) Ähnlich die Ausfuhrung diese« Gedankens III cap. 12 p. 1414a

11 seqq.
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liegt xovxmv ÖkoqiGxcu sind anstössig deshalb, weil die II cap. i— 1

1

behandelten tzu&ti ebensowenig übergangen werden durften wie

insbesondere die I cap. 15 behandelten ais%voi moxeig. Vahles
hat a. a. 0. S. 127 diesen anstössigen Satz als Einschiebsel aus-

geschieden, und wir würden dieser Athetese gerne zustimmen, wenn
nur die Fassung dieser Recapitulation im übrigen einigermaassen

befriedigen würde. Aber wir verlangen doch hier einen klareren

Hinweis auf die I cap. 3 p. 1359 a 1 1 seqq. (vgl. oben S. 287)
gegebene Scheidung der jedem einzelnen der 3 yivr\ eigentüm-
lichen TtQoxaaetg^ die I cap. 4— 14 behandelt sind, im Gegen-

satz zu der nunmehr folgenden Erörterung über die den 3 yirij

gemeinschaftlichen. Eine genauere Betrachtung der die Disposition

darlegenden Überleitungen ergab zudem bis jetzt überall, dass

deren Verfasser seiner Aufgabe nicht gewachsen war und unklare

Weitschweifigkeit diesen Überleitungen mehr eigentümlich ist, als

lichtbringende Klarheit. Noch anstössiger ist der Satz zu Anfang

von p. 1392 a: xovxav de ötOQio&e'vxcov iuqi rcöv iv^v(ii](ucxav

KOivfj neiQa&ajiev eimiv, et xi eyofiev
y

xat iteQi nagadety^taxav^

onus xcc XoiTca
1

)
TtQocd-tvreg cc7todü^ev xr\v ig üpp^g ityofcoiv, und

zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal ist diese Ausführung

an dieser Stelle überflüssig und störend, indem hierdurch der

folgende Satz eaxiv öl xäv xoivüv xi> (Uv av$etv von dem vorher-

gehenden, mit dem er zusammengehört, gewaltsam abgetrennt

wird: die gegebene Stelle für diese Überleitung ist II cap. 20

zu Anfang, wo dieselbe in noch schlechterer Gestaltung wieder-

kehrt. Andernteils ist es doch wenig sachgemäss, dass jetzt erst

über die Enthymerae und Paradigmen xoivrj allgemein gehandelt

werden soll, über die Buch I cap. 2 p. 1356b 4 seqq. schon all-

gemein gehandelt worden ist, nachdem Buch I cap. 3— 14 die

Substrate der nQOxacug der Enthymeine im einzelnen bereits dar-

gelegt waren. Aber die Athetese dieser Ankündigung würde uns

auch hier nicht viel nützen, da die Ausdrucksweise im einzelnen

sich auch sonst aus dem aristotelischen Corpus belegen lüsst:

für 7teiQu&&(uv elntiv verweist Bonitz im index s. u. auf de pari,

anim. I cap. 5 am Schluss des Buches p. 646 a 2: xag <$' aixtag

miQu&üuev elneiv xtA., auch in der Topik VIII cap. 5 p. 155a 37

1) d. h. allgemein die Teile, deren Behandlung noch aussteht.

Die Erklärung Spenoki/s, der <Coniinentar p. 265) diese Worte auf die

Erklärung der 7r«#Tj und ij&r] beziehen will, ist mit Recht von Varlkx
aufgegeben worden: vgl. Xiyoi^tv tu Xoitti'c 1 cap. 1 am Schluss.
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avxol xl nuQa&fönev rinttv findet sich diese Wendung. 1
) Wir

werden diese Überleitungen, die alle denselben Charakter tragen,

demnach demselben Verfasser zuschreiben dürfen, der, wie aus

der Behandlung der langen Periode (oben S. 290) hervorgeht,

aristotelisches Gut und Gedanken vor sich hatte, aber in wenig

geschickter und unklarer Weise bearbeitet hat, eine Tatsache,

die wiederum darauf hinweist, dass wir nur ein Schulheft, das

von ungeschickter Hand redigiert worden ist, nicht ein Original-

werk des Philosophen in der Rhetorik erhalten haben. Die Ein-

leitung zu Buch II cap. 1 p. 1377b 21 iml dl nzqii xftCaeag

iaxiv i] q7)xoqim) (xtu yctQ xoeg ovpßovXag v.qIvov<5l mal fj ölxt) xqI-

01g iaxlv\ avdyxr} xxX. giebt dieselben Gedanken in derselben

stilistischen Form wie die oben S. 290 behandelte Überleitung

II cap. 18 zu Anfang, nur verkürzt und weniger ausführlich.

Buch II cap. 19 handelt über die xotva, d. h. die Substrate

der nqoxccaug^ die allen drei yivrj gemeinschaftlich sind. Dass

eine Erörterung mgl luyi&ovg, die oben I cap. 3 p. 1359a 22

xca na^oXov xai 7UqI ixdaxov angekündigt war, hier p. 1393 a 16

auffallenderweise als überflüssige luvoXoyia übergangen wird, ist

bereits oben S. 285 dargelegt. Der Abschluss dieser Darlegung

und der Übergang zu dem folgenden Abschnitte ist wiederum so

unklar und oberflächlich wie möglich. Wir lesen II cap. 19

P- I 303 a l 9 : ittQl ävvaxov . . . ftpiJtfOo) xavxa. Xombv

6h niQi x&v xoivcöv nlaxemv ttnuGtv thuiv, inst ntQ HQtjxai nst)\

x&v iöiaav. tial 6 cci xotval itiffxeig dvo reo yivu^ naQocöeiyfia

xal iv^vfirjfjia' i\ yap yvütfir] ptQog iv&vfirjiucxog iaxiv. hq&xov

luv ovv ittqi TUtQccdttyiutxog XiyaiLUv' Ofxoiov yaQ litayioyr} xb

7rapa<$«y/ua, r\ d' inuy(üyr\ Dieser überleitende Abschnitt ist

wiederum von einer überraschenden Unklarheit: schon Spengel

(im Commentar p. 271) nahm berechtigten Anstoss an der Fassung.

Was soll heissen Xomov de itegl x&v xolv&v nlaxetov uitaßiv

einen', nämlich über Paradigma, Enthymem und Gnome? Als ob

Buch I cap. 2 nicht bereits ausführlich über Paradigma und En-

thymem gehandelt wäre. Von der Gnome ist vordem nirgends

gehandelt: der Leser erwartet darum, dass dieses neue Element

1) Wesentlicher und wichtiger ist, dass der mit Recht für unecht

erklärte Schlusn der Nicomacheischen Ethik, der diese Schrift mit den
die Statslehre behandelnden Schriften verbinden soll — wir werden
an die Verbindung der llias mit der Aithiopi* erinnert — diese Form
aufweist: X cap. 10 p. 1181b 17 nsLfftt&üptv ineX&elv.
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mit etwas mehr Sorgfalt erörtert würde als mit dem kurzen Satz:

7} yaQ yvtoiir} (itQog iv^v^i)\Lux6g icxiv. Wie kommt es aber, dass

Enthymem und Paradigma hier xotvocl niaxug iinuaiv genannt

werden? Diese Einteilung kennt weder die Disposition, die I cap. 2

P- ! 355 D 35 gegeben ist, denn dort wird in nidxug evx£%vot

und ax£%voi geschieden, noch ist in der voraufgehenden, eben be-

handelten Ankündigung II cap. 18 p. 1392a 1 Aufklärung über

diesen Ausdruck zu finden: xovxcav öh diOQiß&tvxav rapl xcbv iv-

&v(ir}itux(ov xoivrj nuQa^tö^ev einetv, il xi t%oiuv, %ai mgl txciqcc-

Sdyficcxcav, wo olfenbar eine Behandlung des Enthymems und der

Paradigmata im allgemeinen angekündigt wird. Es war I cap. 2

p. 1358a 10 seqq. geschieden zwischen tojtot, die xoivol sind für

alle Materien, und idice ivdvinjuaxct oder etdrj^ die sich auf eine

spezielle Materie beziehen: die Behandlung dieses Kapitels (oben

S. 283) ergab, dass auch hier Unklarheit herrscht in der Dar-

legung, insbesondere, dass eine eingehende Erörterung der vor-

nehmlich der Rhetorik zu gründe liegenden Materie dort vermisst

wird (siehe unten S. 297). Dieselbe Unklarheit herrscht an der

besprochenen Stelle des II. Buches. An die Darlegung der xorvot

dürfen wir nicht denken, da sich der Ausdruck xoivy ntgl xwv

ivd-v(itjfidx(ov der Parallelstelle nur mit der Auffassung vereinigen

lässt, die unter xoival niüxtig das Enthymem und Paradigma selbst

verstanden haben will. Der Ausdruck ist um so ungeschickter,

als auch bezüglich der drei yivrj der Rhetorik geschieden worden

war zwischen solchen nqoxuctig^ die idia izt$i ixaaxoy yivog xätv

Xoytov gebildet werden (II cap. 1 p. 1377b 20, cap. 18 p. 1391b

24.29) und den xoivctl ngoxuaetg nt^l dvvctxov, tkqI tityi&ovg u.s. w.

(siehe oben S. 284). Wir werden eben diese Unklarheit den Ver-

fasser der vorliegenden Rhetorik selbst verantworten lassen müssen:

dass ihm auch an dieser Stelle ausführlichere Aufzeichnungen

vorlagen, erweist der in Anbetracht der sonst bei diesen Uber-

leitungen üblichen Weitschweifigkeit und Geschwätzigkeit durch

seine Kürze doppelt auffallende Schluss: öftoiov ya$ tTtaycr/^

xo nctQdöiiyna, t) 6' inecycoyr} uQXVi ^er un9 0üne ^e Parallel-

stellen Ethic. Nicom. VI cap. 3 p. 1139b 28 seqq. unverständlich

wäre. Die Frage, ob dieser Redaktor seine eigenen Aufzeich-

nungen aus den Vorlesungen des Lehrers, oder die eines andern

Aristotelesschülers bearboitet hat, ist nach dem vorliegenden

Material mit Sicherheit nicht zu entscheiden.

Die folgenden Kapitel II cap. 20 und 21 enthalten die Lehre
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von dem naoddeiyna und der yvm^t}: cap. 22 fuhrt über zu der

Behandlung der xonoi der Enthymeme, die mit cap. 23 beginnt.

Cap. 22 ist seinem Inhalt nach ebenso confus und unverständlich

wie cap. 18, insbesondere in den Überleitungen, den Recapitu-

lationen und Ankündigungen des folgenden. Wir lesen zu Anfang

p. 1395 ° 18 seqq.: iteql piv ovv yvafirjg ... ft^a&o xavxa.

neol <$' iv&vfiripaT(ov xa&okov xe eiita^uv^ xlva xobnov dei fijmv,

xal fiexa xatixa xovg xonovg' akko yag eldog ixdxegov xovxtov iaxlv.

Es muss einleuchtend erscheinen, dass die ausständige Erörterung

über die xonoi gewiss hier am Platz ist, dass aber die Darlegung

über die iv&vfirjfiaxa xa&okov doch ihren richtigen Platz nur in

Buch I cap. 1— 3 haben kann, denn I cap. 4— 14 handelt doch

bereits über die Voraussetzungen der Enthymeme, d. h. die Ma-

terien, izeol (üv ai TZQoxccGeig der Enthymeme. Es muss ferner sehr

auffallen, dass wir erst II cap. 22 Dinge erfahren, die für die

genannte Darstellung in I cap. 4— 14 die Voraussetzung bilden.

Wenn hier p. 1396 a 4 seqq. ausgeführt wird: tcq&xov pev ovv

dei kaßeiv, oxt negl ov dei keyeiv xal avkkoyl&ö&at elxe itokixixäi

Ovkkoyiauö ei& 07toi(aovv^ dvayxaiov xal xa xovxa) e%etv v7tdo%ovxa,

ij ndvxa 1} evia' pi]div yaQ e%(ov i£ ovdevbg av e%otg avväyeiv,

d. h. der ovkkoyiOfiog setzt nQoxdöeig voraus, wie I cap. 3 p. 1359a 6

nach Erörterung der drei yivr\ der Rhetorik dargelegt war:

yaveobv de ix x(ov eigrjuivtov ort avdyxi) neol xovx&v fyeiv tcq&xov

xag xQOxuceig' xa yaQ xex^Qia xal t« eixoxa xal xa arjueia tiqo-

xdceig naiv Qyxooixaf okag aev yag Cvkkoyiüfibg ix itQOxaaetov

iaxiv, to de iv&vpripa övkkoyiapog ioxt avveoxt}xoag ix xä>v eiQi}-

lt(v(ov iXQOxuoecov, eine Ausführung, die wie oben dargelegt (S. 283),

an falscher Stelle eingeordnet ist. Wir vermissen an der be-

handelten Stelle des II. Buches jedweden Hinweis auf jene kqo-

xdaetg^ und doch wird sehr eingehend und besonders klar die

Lehre auseinandergesetzt wie folgt: (7) kiyta de olov it&g av Svval-

jtuO« avußovkevetv 'A&r}valoig ei nokepijxiov ftt) e%ovxeg xlg f\ dv-

vapig avx&v . . . xai ccvxr) noöij xal noöooöoi xlveg i) <p(koi xal

i'ftgot^ exi xlvag nokiftovg neTtokeu-^xaat xai nag . . . ^ inaiveiv . . .

(22) u>g <T avxtog xal oi xaxijyoQovvxeg . . . ovdev de ötacpeget neol

Aaxedaiuov(<o v ij

J

A&T\vai<ov t] audgatnov 1} freod xb avxb xovxo

douv xal yag av^ißovkevovxa xai ^A^ikkei xal inaivovvxa . . . xal

xaxijyoQovvxa . . . xa V7taQ%ovxu . . . krjnxiov, Tv ix xovxtov kiyta-

iuv inaivovvxeg . . . ei xi xakbv . . . uttoo^«, xaxijyoqavvxeg . . . et

xt . . . adixov, avfißovkevovxeg d' ei xt övficptQOv 1} ßkaßeqov. Eine
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derartige Erörterung wird I cap. 4 p. 1359 b 33 seqq. voraus-

gesetzt: izeol de nokipov xal eiqi)vr\g xrjv dvvaptv eidevai xr
tg

nokeiog, ortoari xe vitaQxti r\6r\ xal n6<tr)v ivöixexai vnaol-ai . ,

ext de 7Coki(iovg it&g xal xlvag TtenoXepif\xev xxX. Diese ganze Ab-

handlung gehört demnach ins I. Buch vor cap. 4, indem hier

über alle drei yivi) gemeinschaftlich gehandelt war. Auch bei der

Behandlung von II cap. 18 (oben S. 292) ersahen wir, dass für

einzelne der dort dargelegten Gedanken an der eben bezeichneten

Stelle der durch die folgerichtige Entwicklung der Lehre gegebene

Platz ist. Mit den xoitot der Enthymeme hat diese Darlegung

nicht die mindeste Berührung. Aber der Abschluss des Kapitels

setzt uns wiederum in die grösste Verlegenheit: wir lesen p. 1396 b

20: elg (iev ovv xqonog (xoitog Ac) xfjg ixXoyijg ito&xog ofnog

6 xontxog. xa de Oxoi%uct xa>v iv&V(At}(iaxv)v XeyapeV axot%eibv

de Xiya xal xonov iv9vfit)(iaxog xb avxo.

Diese feierliche Ankündigung bezieht sich auf die oben

P- I 395b 20 gegebene Disposition: erst soll 7teol ii'&vfiqfucxctv

xa&6Xov gehandelt werden, dann über die rojtot. Aber statt

der durch Xeywfiev mit besonderem Nachdruck angekündigten

Aufzählung der ro7rot folgt abermals eine Unterbrechung: ngwxov

<f et7t(0(iev tuqI cov avayxaiov eiiteiv nomxov. Die Enthymeme
werden erst eingeteilt in zwei eldy, in detxxtxd und iXeyxxtxa, eine

Darlegung, die doch als zugehörig zu einer Erklärung des En-

thyinem xa&oXov zu betrachten ist. Den Abschluss des Kapitels

bildet eine verwirrte und verwirrende neue Recapitulation und

Überführung zu den in cap. 23 behandelten xotzoi: Gxedbv pev ovv

i)fxtv Tteol exaaxov xeov eid&v xcbv iQijöluoiv xal avayxalav eypvxai

ot xönof i^edeypivat yeto al nooxdaetg neol exaaxov eictv
y Stixe,

f£ iqv det, <peoetv xcc ivfhifirjtucuK xoittav neql äya&ov r\ xaxov 1)

xaAOÜ 7) cdaxQOv rj dtxalov t) ddixov' xal neol xüv r]&wv xal na-

öilfiaxGJv xal e&av looavxag eiXrmfiivot r
t
fitv vitaQxovOt nooxeoov

ot xonot. Wenn oben erkannt ist, dass diese Überleitungen un-

zuverlässig und verworren sind, wenn diese Recapitulation die

Darstellung in der störendsten Weise unterbricht, da erst dar-

nach die Aufforderung p. 1397 a 1 mit den ebonso unklaren und

unverständlichen Worten ext <$' aXXov xoönov xadöXov neol anav-

xeav Xüßoafuv xui Xtytofiev erneuert wird, so werden wir den Ver-

such aufgeben, durch Ausscheidung unächter Zusätze und sonstige

Änderungen diese Ausführungen in Ordnung zu bringen: mit der

Krkenntnis der Unmöglichkeit der Recapitulation über II 1— 17,
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über Ttdfrti und tjtfrj, die Vaiilen a. a. 0. S. 130. 131 als un-

äehten Zusatz verwirft, verwerfen wir diese völlig überflüssige

dritte Recapitulation im ganzen. Denn bei ihrer Ausführlichkeit

erwartet joder nicht nur die gegebene Erwähnung der nQOxaöng

rnffi uyadov u. s. w., sondern auch tzsql dvvaxov, mgii fieyi&ovg

und der übrigen xotvu. Aber dem Verfasser dieser Periode lagen

wiederum Ausführungen des Aristoteles vor, die wir zwischen

I cap. 2 und cap. 3 vermissen und die von Aristoteles gewiss

gegeben waren. Es mögen in den tiöi} %Qr\<Sipcc und civuyxata

die in der I cap. 2 p. 1358a 30 den xonoi gegenübergestellten

eiör) zu erkennen sein (Vahlen a. a. 0.): der Übergang an

der angeführten Stelle des ersten Buches zu den 3 yivrj der

Rhetorik verlangte eine Darlegung, dass nur die %Qr}<Sina und

avayxaia adij der Rhetorik für die Darstellung hier in betracht

kommen können. Wie ungeschickt ist aber diese Benennung der

siörj, nachdem vorher von zwei udt} der Enthymeme, von den

deixxixc'c und ikEyxxixu die Rede gewesen ist. Was sollen ferner

hier die tojrot, da erst II cap. 23 xonoi behandelt sind? Wo
ist von den xonoi ntol e.ya&ov u. s. w. vorher die Rede gewesen? 1

)

Offenbar hat, wie bereits oben S. 283 dargetan, der Redaktor die

Einteilung des Aristoteles nicht beherrscht und verstanden. Dies

erweist insbesondere der Umstand, dass der Verfasser an dieser

Stelle II cap. 22 p. 1396b 21 die Aufforderung ausspricht: xa

de GTOiytUi xwv iv&v[ii][iuT(Bv Xiy(0(i{v (ähnlich, nur unerträglich

breit III cap. 10 p. 1410b 9: elnco^ev ovv xal &a(M0ji7}0coft£-&a

'

<T loxu ))(itv ctim}), eine Aufforderung, der er in II cap. 23

auch nachkommt, und dann hinzufügt: axoi%ttov 6e Myco xcel xo-

7101* ivdvftjjiicaog vo «uro, eine Definition, über dio bereits oben

S. 282 bemerkt ist, dass sie mit dem Sprachgebrauch des ersten

Buches im Widerspruch steht. Ebenso auffallend ist es, dass

erst am Schluss des ganzen Werkes, II cap. 26 p. 1403 c 17

seqq. sich eine genauere Definition des xonog findet: t6 yaQ uvxb

kiya Owixtiov xal xonov' t'axiv yctQ axoi%eiov xal xonog, tig 0

nollu iv9v(iijfutxa ifinCnru. Unverständlich und überflüssig ist

es endlich, wenn nach dieser Recapitulation und der kurz vor-

hergehenden feierlichen Ankündigung zu cap. 23 eine zweite An-

1) Dass der Redaktor hier die tottoi der ;ratbj und iför], die II

cap. 3 j>. 1380b 30 ausdrücklich so genannt werden, mit den tiSt]

ntQl «tyatfov u. s. w. zusammenwirft, wird im folgenden dargelegt

werden: Biene S. 307.
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kündigung zu cap. 23 und 24 folgen soll (II cap. 22 p. 1397a 1):

ixi 6h aXXov xqoixov ttct&oXov neoi äitavxmv Xccßafiev, xal Xiya^uv

naoaar}(iaiv6(i£vot xovg iXEyxxixovg xal xovg änofoixxixovg xal xovg

xa>v qHxivo(iivG>v foftviirtfiuxcov, ov% ovxav dh iv&v(ir}(ucxo)v, im-i-

7tEQ ovde avXXoyia^i&v. ÖrjXad-evxav Öe xovxvav itEQi x&v Xvaeav

xal ivaxdattov dioQiaantv, no&ev ön 7106g xä ivdvfitj^axa cpioEiv.

Wenn die Bezeichnung der Darlegungen ueqI ccya&oü u. s. w. als

xoitoi in der Recapitulation unstatthaft war, so kann auch die

hierzu in Gegensatz gebrachte Ankündigung neuer xoitoi nur dem-

selben Verfasser zugeschrieben werden. Die Ankündigung zu den

xonoi in cap. 23 lautete ursprünglich dem Sinn nach, wie wir

kurz vorher lesen (p. 1396b 20): dg fiev ovv xoonog xf\g ixXoyijg

no&xog oüxog 6 xomxog' xä de axoi%eia xcöv iv&V(ii}tuxx(ov Xiyto^uv'

Oxoi%uov dt Xiyca xal xönov iv&vfirj^axog xb avxo. Wie diesem

noibxog xoonog a. a. 0. ein aXXov xoonov entgegengesetzt werden

kann, ist durchaus unverständlich, denn beide Ankündigungen be-

ziehen sich auf den Inhalt desselben Kapitels 23, ebenso unver-

ständlich wie die eingeschobene Recapitulation. Wenn aber diese

Einteilung auch unverständlich ist und von einem ungeschickten

Redaktor herrührt: sie muss verursacht sein durch eine diesem

Redaktor vorliegende Darlegung und dieser Ausgangspunkt seiner

Interpolation wird in der alten Überschrift zu II cap. 23 zu er-

kennen sein, die uns heute durchaus unverständlich ist: tlg piv

ovv xoonog xf^g ixXoyfjg nqiaxog o\)xog 6 xomxog' xä dh «Trot^eur

xmv lv&vfii](u!cx(ov Xiyca^uv xxX. Der Bearbeiter hat zwischen

diese Ankündigung von etwas folgendem und die Aufzählung der

einzelnen xönoi, welche mit cap. 23 beginnt, die Darlegung über

die beiden udtj der Enthymeme eingeschachtelt, dazu die über-

flüssige dritte Recapitulation, dann in recht törichter Weise einen

zweiten xoonog aus dem ngfoxog xgonog sich construiert und eine

neue ausführliche Ankündigung nicht nur zu dem folgenden cap. 23,

sondern zu dem gesammten Schluss des zweiten Buchs. Im
Gegensatz zu seiner Vorlage hat er die ankündigenden Worte

dg plv ovv xgonog xf^g ixXoyfjg ngwxog ovxog 6 xomxog als Rei-

capitulation des vorhergehenden aufgefasst, was daraus hervor-

geht, dass er in der folgenden Recapitulation von einer vorauf-

gehenden Behandlung von xonoi spricht, während von diesen

xonoi nirgendwo vorher die Rede gewesen ist: diese Überein-

stimmung hindert uns, den Zusatz 8 xomxog als Glossem zu

streichen und so die Geschäfte des Bearbeiters zu Ende zu fuhren.
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Ist diese Darlegung richtig, so haben wir an dieser Stelle einen

Fingerzeig über die ursprüngliche Anordnung der Rhetorik des

Aristoteles erhalten: dem nQüxog xgonog der foloyi)
1

) der ngoxa-

tfaj, war ein diinEQog xQ07iog gegenübergestellt, jener zählte die

xonot auf, dieser die tidt).

Es ist selbstverständlich nicht möglich mit Sicherheit die

ursprüngliche Anordnung des Aristoteles herzustellen: aber dass

dieselbe eine sachgemässe gewesen sein muss und durchaus ver-

schieden von der durch den Bearbeiter gegebenen Anordnung,

darf keinem Zweifel unterliegen. Aus deu einleitenden Be-

merkungen des ersten Kapitels von Buch I war ersichtlich,

dass nach der Ansicht des Aristoteles die übrigen Teile der

Rede wie ngoolpiov und diiiyrjaig unwesentlich sind gegenüber

den niaxsig, dem Beweise, dass, was die Beweise betrifft, das

Enthymem, dies ist der Name für den Syllogismus in der Rhe-

torik, der wesentliche und wichtigste wiederum unter den Be-

weisen ist. Wie Aristoteles iu der Logik der Erfinder des

Syllogismus, (Zeller II 2 S
S. 226), so ist er in der Rhetorik der

Erfinder des Enthymems: o&ev äv xig yivoixo iv&vfAiipaxixog ist

das wesentliche Endziel seiner Rhetorik. Daneben kommen die

ita&Tj und tjOf} erst in zweiter Linie in Betracht. Ihre Kenntnis

ist ebensosehr lediglich itQOG&r}Xi} und nqbg xbv uxQoaxijV, wie

die Lehre von den uxeivot nlaxeig, von der /U'§i$, der vnöxQioig

und den hJqi) xov loyov. Wir dürfen deshalb annehmen, dass

zuerst allgemein die ivxb%voi nlaxug und unter diesen zuerst das

Enthymem behandelt war im allgemeinen, dann das scheinbare

Enthymem, die Gnomc und das Paradigma. Ausführlicher war

die Bildung der Enthymeme aus einzelnen ngoxadug dargelegt,

darnach die Beziehungen der Enthymeme zu den xonoi und den

€iöii. Zuerst waren die xonoi behandelt, (jetzt II cap. 23, 24)

darnach die kvöig erst auf Grund der totto», dann auf Grund

der itQOxuatig (jetzt 11 cap. 25). Hier war dargelegt dass die

kvötg keine besondere Art des Enthymems sei, sondern mit dem

Enthymem tatsächlich zusammenfallt (II cap. 26 p. 1403 a 25

seqq.), wie in Buch III cap. 17 p. 1418b 5 dargelegt ist, dass

der xu itQog xbv ävxlötxov genannte Teil der Rede keinesfalls als

!) Dber i*X{yia&ai Uomtz im index 8. u. und die Erörterung I

cap. 2 p. 1358 a 23, wo von dem i*Xfyto&ai der itQOTuans nach rdrrot

und ti'Sr] gehandelt ist,
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ein von den nlaxug verschiedenes elöog zu behandeln sei. Dann
ging der Lehrer über zu den hSt? ixeoi cov at nooxaattg. Die

Substrate für die nooxuOBig waren darnach ausführlich behandelt,

nur auf die %Qi)aina und avayxaia unter den uöt] wurde die

Darstellung eingeschränkt. Hier war der Übergang zu den

3 yivr] der Rhetorik. ütoi avfKpioovxog tcsqI xaXoü ixtQi dixatov

werden die jedem yivog eigentümlichen nooxaoeig gebildet, ntgi

övvaxov 7tEQL ytyovoxog nsoi iöofiivov moi tuyi&ovg die allen

3 y*VT} gemeinschaftlichen. Ausführlich war dargelegt, dass das

ocv&iv und (isiovv oder das (tiye&og kein T07ros der Enthy-

meme sei, sondern ein sldog, eine Darlegung, die uns als Nach-

trag II cap. 26 an durchaus ungeeigneter Stelle erhalten ist.

Nach Erledigung der stör] der Entbymeme folgten schliesslich

die jetzt Buch II cap. 1— 17 behandelten nafh\ und i]$hj. Die

Recapitulation in Buch II cap. 1 rührt von dem Bearbeiter

her, der die am Schluss von Buch I cap. 1 5 behandelten äxeyvot

niaxetg nicht berücksichtigt (siehe oben S. 281). Er hatte diese

Vorrede zu den nd&ii und y&i} geschrieben, bevor er die axt%-

voi nlcxug^ die inmitten der tidi] der Enthymeme, vor Vollendung

der evx6%vot nlaxug nicht behandelt werden konnten, hier ein-

gesetzt hat: sie gehörten nicht an den Schluss von Buch I, son-

dern an den Schluss des ganzen Werkes, an den Schluss von

Buch II. Tatsächlich nimmt die Darstellung der axtivoi niöxug

auch auf die erst II cap. 23 behandelten Ton-ot der Enthymeme
bezug: wir lesen I cap. 15 p. 1376a 29: xit d' aXXa moi fuco-

xvoog r) cplXov i) i%&oov 7) ntxu^Vy r) e vdoxi(iovvxog 7) ädo^ovvxog

i) jWfTa|v, xai oöai aXXai xoiavxai öiu(pOQcä
y

ix rcov avxtbv xoitiov

Xtxxiov, oiwv neo xai xa ivd'Vfiijfiaxa Xiyo{tev. Aber auch in

der voraufgehenden Darlegung der ei'Si] wird die Kenntnis der xonot

vorausgesetzt. In dem Abschnitt neoi aya&ov I cap. 6 p. 1362 b 30
seqq. wird gelehrt : iv dt xoig ccfiipiaßrjX^aifioig ix xCovöt ot avXXo-

yiöfwt. w t6 ivuvxiov xaxor, xovx* ayafrov. xai ov xb ivuvxlov xoig

il&Qotg cv(i<peQH' olov ti xb öuXovg tlvai pdXiaxa avpatiott xoig

i%9(foig9
dtjXov oxi ävdoCa fidXtoxa uxpiXifiov xoig noXlxaig, ohne

Zweifel der II cap. 23 an erster Stelle behandelte xonog ix

x&v ivavxLav. Ferner I cap. 7 p. 1364b 34: xai ag av ix xmv

Gvaxolx<av xai tcüv bfioltov nxwCtwv . . . olov ti xb avÖQttcag xak-

Xiov xai alqtxoiXtqov xov OacpQOvcog, xai dvdqla C<oa)Qoavvi]g atot-

xaxioa xai xb dvögtiov tlvai xov Ooatpoovtiv, es ist dies der II

cap. 23 p. 1397a 20 an zweiter Stelle behandelte xonog ix xüv
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bpoicav nt(oae(ov. I cap. 9 p. 1367b 4: ei yctQ ov ^ avdyxi) xiv-

dvvevxixog, itoXXä p&XXov av öo£eiev oitov xaXov, xal ei nooexixbg

xoig xvxovai, xal xoig <pCXoig ist der II cap. 23 an vierter Stelle

behandelte xoitog ix xov uüXXov xul %xxov p. 1397 b 12. Endlich

I cap. 7 p. 1364 b 11: xai o xoiveuv av i) xexqlxaaiv ot tpQwifwi

navxeg 1) ot nXeiovg ij ot xodxiaxot ccya&bv tj (ui£ov (= I cap. 1

5

P- 1375b 29) ist der II cap. 23 p. 1398 b 20 behandelte xoitog

ix xotöeag.

3. Die Ausführung im einzelnen.

Zu demselben Ergebnis wie die Prüfung der Gesammtanlage

der beiden ersten Bücher führt die Betrachtung der beiden ersten

Bücher der Khetorik im einzelnen. An vielen Stellen finden

sich Lücken und Verschiebungen, Widersprüche und Unklarheiten:

in der Vorrede Roemer's p. LI. seqq. sind diese Stellen in

dankenswerter Weise zusammengestellt. Richtig hat unlängst

Hikzel in der oben S. 242, 5 angeführten Abhandlung dargelegt,

dass die in Buch I cap. 10 p. 1368b 7 und cap. 15 p. 1375 a

27 seqq. gegebene Einteilung der vopoi sieh mit der Einteilung

in cap. 13 p. 1373b 4 durch keine Interpretationskünste ver-

einigen lassen kann. Wenn aber Hirzel die capp. 13 und 14,

die mit einander auf das engste zusammengehören, insgesainmt

als späteres Einschiebsel ausscheiden will und cap. 12 an 15 an-

schliessen lttsst, so ist hierbei übersehen, dass nach der Gesammt-

disposition (siehe oben S. 287) die in cap. 14 enthaltene Dar-

legung der (telfava ccdixi](iaxa ebenso wenig entbehrt werden kann,

wie die entsprechende Darlegung der ful^ova xaXu in cap. 9

und der uet&va aya&d oder avpyioovxu in cap. 7. Sowol das

Citatenmaterial in cap. 13, wie die Darstellungsweise entspricht

im einzelnen den übrigen Teilen dos ersten Buches: man ver-

gleiche nur die charakteristische Wendung I cap. 13 p. 1374a 19

neol uv fuv ot voftoi ayooevovai mit 1 cap. 1 p. 1354a 21 deiv

o&xo) xovg vouovg ayoqeveiv. Aber die Disposition von cap. 13

wo die vopoi in einen idiog und xo»vdc, der idiog in einen ayocc

tpog und yeyQu^tuivog geschieden wird, ist das Werk des Be-

arbeiters, der mit Vorliebe die Dispositionen da, wo es sich um
die Scheidung von idiog und xoivog handelt, zu verwirren und

zu fälschen pflegt. Wir lesen I cap. 10 p. 1368b 6: eaxta 61) zb

adixeiv xb ßXunteiv exovxa nicqlc xbv vopov' vopog <f iexiv 6 (uv

Utog 6 de xoivog' Xeya> de löiov uiv xccO' Öv yeyQafifiivov noXi-
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xsvovxat, xoivbv Ö£ 06a ayqaipa nagä ixaCiv bpoXoyti6&ai öoxfi.

Dagegen cap. 13 p. 1373b 2: woiaxai öt) xä ötxaia xai xa äöixa

iroog xe vopovg övo xai noog otig i6xi d^rae. Xiyio öh vopov xov

fuv ioW, xbv dh xoivov, Xöiov pkv xbv ixdöxoig mQi6(i€vov ngog

avxovg, xai xovxov xbv fuv ayqayov xbv öl yeyaappivov, xotvbv

öi xbv xaxä <pv6iv. Die Untereinteilung des vöpog löiog in ein

geschriebenes und ungeschriebenes Gesetz für ein bestimmtes

Volk lässt sich gewiss durch den Hinweis auf die ungeschriebene

Landessitte rechtfertigen: aber nicht lässt es sich rechtfertigen,

wenn der xoivbg vopog hier von dem äygaq)og ausgenommen er-

scheint und im folgenden nirgendwo von den beiden Arten des

löiog vopog die Rede ist. Vielmehr folgt zuerst eine Darlegung

des xoivbg vopog (bis 1373b 20), dann eine neue Einteilung der

6ixai(üfjiaxa und aöixr^axa (bis 25), dann eine der bekannten

langstieligen Recapitulationen (bis 1374a 1). Dann wird erst

über den ytyoappivog vopog gehandelt (bis 1374a 17), ohne dass

der Leser auf die Disposition aufmerksam gemacht wird. Darauf

folgt eine neue Disposition der vöjtot, welche die frühere Dis-

position ausser Kraft setzt, aber mit der sonst bei Aristoteles

überlieferten Lehre übereinstimmt: titti öh x&v öixaiav xai xüv

äöixiov r
t
v Övo iiörf (xa fuv yäo ytyoappiva, xa öh ayoatpa), jwot

a>v phv 01 vouoi ccyoQtvovßiv eiQyxai, xibv <5' ayodcpaiv övo iaxiv

eiötj' xavxa ö tGxiv xa phv xa& vitSQßoXi]v äaexfig xai xaxiag,

iq>
J

olg ovEiöi] xai iTtaivoi xai äxipiai xai xipai xai öaiQud, olov

t6 %doiv tytiv xio 7toii)öavxi ev xai ävxivnouiv xbv ev itoii'fiuvxa

xai ßorföyxixbv tlvai xoig ipiXoig xai vöa äXXa xoucvxa (— dies ist

olfenbar der xoivog imd äyoacpog vopog, der vorher behandelt ist,

und dessen Geheiss z. B. Antigone befolgt -— ), xa öl xov iölov

vopov xai ytyqappivov tXXuppu (— dies ist wie aus dem tolgen-

den hervorgeht, das imnxig's. xb yäq imnxlg Öoxtt öixaiov

tlvai, ecriv 6s intsixlg xb nuoä xbv yeyoappivov vopov öixaiov.

Uber das inieixig handelt der Schluss des Kapitels. Die hier

gegebene Einteilung ist demnach dieselbe wie Icap. 10 p. 1368b 6

Polit. VH (VI) cap. 5 p. 1319b 40: l

)

1) . . . xi9ip4vovs öl xotovxovg röpovg xai xovg äyoctqpovg xai xovg

ytyoapptvovg. Ebenso Ethic. Niconi. V cap. 10 p. 1134b 18: xov öl

noXittxov öixaiov xb plv tfvctxöv ioxi, xb öe voptxov VIII cap. 15

p. 1162b 21 . . . xa&dxto ro öixatov iart Ötxxöv rb plv ayQatfov, xb

öl xaxä vopov. X cap. 10 p. 1180a 14 seqq. wird dargelegt, wie das

iv imxriöivpaaiv Inuixioi £7> xa) pifr' äxovxa pift' kxovxa ztQdxxtiv

Digitized by Google



Aristoteles
1

Rhetorik. 305

i) ysyQafifiivu 2) aygatpct xcu xoivd

xcti i'öia ^.S^^

Koivu iituixig

Dieselben drei Arten der öUuia erkennen wir in dem Satz

I cap. 15 p. 1375a 27 wieder: tptcviqbv yetq ort ictv ptv ivav-

xtog y l) 6 yeyQ«(Apivog T(p nqaynaxi, 2) xta xotvw XQrfixiov aal

3) rofs imuxsGUQOig . . . Aber die Einteilung zu Anfang des

Kapitels 13 war eine andere: hier war eingeteilt in

1) lötog vöpog 2) xoivog

ytyQantiivog uyoutpog

eine Einteilung, die sich selbst nicht nur dadurch widerlegt,

dass der xoivog vöpog gleichfalls ein äyo«(pog ist, sondern ins-

besondere durch das Fehlen jedweder Ausführung über die iöiöx^g

innerhalb dieses Kapitels. Der Verfasser hat den Aristoteles nris-

verstanden. Disposition und Anordnung dieses Kapitels im ein-

zelnen zeigt dieselben Schwächen, wie die beiden Bücher der

Rhetorik im ganzen, die Ausführung im einzelnen ist von red-

T(t (feeviet zu erreichen sei. Ermahnung hilft hier nichts, 6 6h vöfiog

avcr/xuarix^v i%ti dvva\nv: eine Ermahnung dazu macht verhasst, o

dl vojiO£ oi'x Hart» incez&i^ rütTior ro i:tittx^.- Es ist einleuchtend,

dass dieses iirttixt? nicht identisch ist mit der Unterabteilung au

uusrer stelle, xqutigtov utv ow to yiyvtG&cct xoivijv ini\Uktictv . . . (34)

cti fitv . . . xoivul (TTffitAf-««» öffiov tin diu v6[u>)V yipoi'Tui, txtttxti^ dt[al\

diu tvjv anovdalbiv, ytyQu\tu(viov <f i) u'/Qcc<f>o>v ovdlv uv do&uv dtcupfytiv,

ovdi dt' v)v tl$ ?] noXXol Ttctidtv&ijaovTca xrX. ui ist als Dittographie

zu streichen, der Fehler ist durch «las folgende d\ verursacht: ähnliche

Fehler weist nach Vahles Sitzungsber. d. Wien. Acad. d. W. Philo»,

histor. Cl. XXXVIII 1861 8. 114. Es verschlügt nicht viel, ob wir an
dieser und an der augeführten Stelle der Politik mit Hirzel a. a. 0.

S. 13 den i'dio^' Hygucpog rouo b
- oder den xotvö* wieder erkennen wollen:

wenn ungeschriebene Gesetze überhaupt gegeben werden können, so

ist es gleich, ob diese (besetze von einem Volk oder von zweien oder

von allen gemeinschaftlich beobachtet werden. [Durch Annahme einer

Interpolation sucht die Stellen der Rhetorik in Einklang zu bringen

0. Immisch Deutsche Litterat urzeit, 1900 S. 2016, dessen Ausführungen
ich nicht mehr verwerten konnte).

Phil -hi«t Claim» MV '22
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seliger Weitschweifigkeit, insbesondere p. 1374a 17: buoi'og dt

xal nsQi r&v ukknv e%u &ömg xat keqI xovxiov und ebenda 33:
vnoXeinoi yaQ av 6 aiav diaQi&notivxa.

So ist zum Schluss noch die Frage zu erörtern, was den

Bearbeiter des Schulheftes veranlassen konnte durch diese Um-
stellungen innerhalb der beiden ersten Bücher die ursprüngliche

Anordnung des Aristoteles zu zerstören. Die alte Anordnung,

von unwesentlichem abgesehen, war gewesen: 1) Uber die ivxiivoi

nfaxtig allgemein, 2) über das Enthymem allgemein und seine

TtQordaetg^ 3) über die xonoi des Enthymems, 4) über die Xvoig

des Enthymems, 5) über die hauptsächlichsten ei'6i] des Enthy-

mems bzw. die Substrate der ngoxdong^ d. h. die dem yivog ßv^ißov-

Xtvxixov, litidtiKTULüv , öiKuviKov eigentümlichen TiQoxuaetg und

6) die allen drei y(vi\ gemeinschaftlichen BiSi], wie övvuxöv^ yt-

yovog, iaofjisvov, fieye&og, 7) über itu&i] und rftt}, 8) über die

äxtxvot. nloxug. Die jetzige Anordnung zeigt einerseits, dass der

Bearbeiter bestrebt war die Xvxixd an den Schluss des ganzen

Traktates über die niaxiig zu bringen (IT cap. 25, 26 p. 1403a 25),

gewiss deshalb, weil in den zu seiner Zeit besuchtesten Rhetoreu-

schulen auf die Lehre von der confirmatio die Lehre von der

confutatio folgte, während nach Aristoteles' Lehre t« ngog xbv

tKvxidixov nicht als besonderes tlöog erachtet wurde, sondern zu

den Ttiöxug gehörte (TU cap. 17 p. 1418b 5 seqq. II cap. 26

p. 1403 a 25). Anderseits hielt es der Bearbeiter für richtig,

die Darlegung über die drei ytm\ der Beredtsamkeit möglichst

zu Anfang des Werkes zu rücken, weil sie ihm allgemeineren

Charakters zu sein schien. Sowohl die axe%voi nloxtig wie die

Lehre von den nu&i] und ijtfy mussten infolgedessen zurück-

gestellt werden; es machte aber dem Bearbeiter des Schulheftes

diese Umstellung weniger Mühe, als die Umstellung der xoitoi

und eidifr deren Folge es war, dass zwischen I cap. 2 und cap. 3

eiue unüberbrückbare Lücke klafft, dass wichtige zu der Lehre

vom Enthymem gehörige Teile, die an dem Anfang des Werkes

ihren Platz haben, erst IT cap. 22 erscheinen, dass die verbin-

denden Teile II cap. 18, cap. 20 zu Anfang, cap. 22 von p. 1396b

20 ab bei genauerer Betrachtung als sinnloses Flickwerk sich er-

weisen. Die Lehre über die allen drei yivrj der Rhetorik ge-

meinschaftlichen nyoxuOBig, über das yeyovog ioopevov övvu-

xov niyt&og wurde an die Darlegung der verschiedenen Wissens-

gebieten, wie Ethik, Physik und Logik gemeinschaftlichen
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xotxol herangerückt und damit zusammengeworfen: den Höhepunkt

der Unordnung bezeichnet der Versuch, die Enthymeme und Pa-

radigmen selbst als xoivai nlaxeig einem Complex von nicht

existierenden oder nur in der verwirrten Vorstellung des Redak-

tors existierenden tötai nioxug gegenüberzustellen. So werden wir

leicht verstehen, dass erst, nachdem die xonoi der Enthymeme

(II cap. 23 seqq.) erledigt waren, dann erst die Darlegung von

xonoi der nu§r\ und ffty erfolgen konnte, ohne dass Unklarheit und

Verwirrung entstand. Tatsächlich werden die xonoi für die nafh]

erwähnt II cap. 3 p. 1380b 30 öf
t
kov ovv oxi xoig xaxanqavvtiv

ßovko^iivoig ix xovxatv x(bv xonwv ksxxiav (siehe S. 299 Aum.).

Der Verfasser der Rekapitulation II cap. 22 p. 1396b 29 wirft

aber mit diesen xonoi die tldr} ntoi ayu&ov mqi xakov u. s. w.

unrichtig zusammen an der oben S. 298 behandelten Stelle: <fy*-

dbv fiiv ovv rtfiiv negi txaaxov x(bv dötbv xüv xQ^alfiav xai ccvay-

xalav typvxai 01 xonoi' i^eiksy^iivat yao ai ngoxaöeig ntoi txaäxov

tioiv, tofftf, i$ uv dir, cplotiv xa iv&vfi-i^iaxa xornov mqi äya&ov 1)

xaxov 1) xakov i) aidyqov 1) öixalov adixoV xai mqi r<2>v jft&v

xai na&riiuxxav xai i'£fo>v tooctvxwg silyppivoi i^iiv vndq%ovai

nQQXtOOV Ol XOnOl.

Die Darstellung selbst ist eintönig und einförmig. Oft finden

wir nur kurze Notizen über den Vortrag des Lehrers, wie I

cap. 6 p. 1363a 27: xui xa tdia xai « uifaig xai xa mqixxu'

xiili) yao o6t<o tiäkkov, II cap. 3 p. 1380b 10 seqq.: noäoi yito

ylyvovxai, oxav eig akkov xi\v 6qyi)v avakdiamOiv . . . xai iäv tkaßtv.

xai iav fiii^ov xaxov ntnovftöxtg caaiv ij 01 boyi^o^uvoi av tdoaöav

und so oft : besonders mangelhaft ist die Ausarbeitung einzelner Ka-

pitel in dem Traktat über die xonoi Buch II cap. 23. Verglichen mit

der Nicomacheischen Ethik, der Politik, den Analytica posteriora,

den Sophistici elenchi und anderen Schriften fällt auf, dass wir in den

zwei ersten Büchern der Rhetorik nirgendwo die Form der Frage,

die die Darlegung so sehr zu beleben vermag, vorfinden l

): I cap. 14

1) Zusammenstellung der Fragen in der Nicomacheischen Ethik

bei Oncken, die Staatslehre d. Ar. S. 59. 3: B. I cap. 4 p. 1096b zb

seqq. ctkku nwg di; ktytxcci; ov yeco $otxt xoig yt anb xv^^g b^iovvftoig.

akV uqü yt xto (c(p
f

tvbg ttvea t) 7t<fbg ?»» unut'tu avvxtktiv i) fialkov

xaxä dvakoyiccv; Polit. III cap. 10 p. 1281a 14 seqq.: xi yä{t; . . . n>
ovv adtxiav xi dti kiytiv xr

t
v iß^äxriv; ... 24 akk' ccqu xovg üdxxovg

&Q%ttv dixaiov xai xovg xkovaiovg; Meteorol. I cap. 8 p. 345b 27 . . .

xb <J* rijv btffiv avaxküeüai 7tQbg röv i,kiov itüg dvvaxöv; Soph. elench.

22*
0
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P- I 375a 12 'nov yctQ ovx av uSixr\atuv, elys xcci iv reo ötxa-

axtjQÜp
1

;
ist, wie das Fehlen des Subjekts erweist, ein Beispiel, kein«

Darlegung der Lehre. Ich finde nur im III. Buch cap. 12 p. 1414a
21. 24 und cap. 13 p. 1414a 39 die Form der Frage in der Dar-

legung, im ganzen 2, bzw. 3 Stollen. Kein Zweifel: der Bearbeiter

des Schulhefts hat die Lebhaftigkeit des Vortrags in seiner Dar-

stellung durch die Beseitigung der ursprünglich gewiss vorhandenen

Fragen verwischt und mit Absicht beseitigt. Aber es sind trotz-

dem noch genug Spuren des lebendigen Vortrags des Lehrers in der

Rhetorik klar ersichtlich. Vornehmlich füllt auf die grosse Derbheit

und die Dunkelheit einzelner Vergleiche, die dafür spricht, dass

uns keine ausgearbeitete, für die Öffentlichkeit bestimmte Darstellung

des Aristoteles, sondern die ausgearbeitete Nachschrift eines münd-
lichen Vortrags erhalten ist, der für das gerade vorhandene

Auditorium des Lykeion ausschliesslich bestimmt war und dessen

Verewigung durch die Schriftlegung eines bearbeitenden Schülers

gewiss wenig nach dem Wunsche des Meisters gewesen ist.

Wenn II cap. 7 p. 1385a 25 über die xuQtg gelehrt wird: öib

oi iv tuvIcc naQiarufJUvoL xai yvycag, xav (iixoct vnriQtxrfiuHSiv, dui

t6 ttiye&OQ xf\g dei]ae(og xai xbv xaiobv x(yuQiO{iivot, olov 6 iv

Avxila xbv <poQfibv öovg, so ist dies eine Anspielung und ein

Beispiel, das wol nur dem anwesenden Zuhörerkreis verständlich

sein konnte, dessen Sinn und Bedeutung aber bereits die Gene-

ration nach Aristoteles' Tod nicht mehr verstanden hat. Aus der

Werkstatt der Schmiede, der Schuster und der Bäcker hat

Aristoteles seine Vergleiche entnommen: wir lesen III cap. 19

p. 1419b 14: 7tiq>vxs yuo fuxn xb a7todet£ai avxbv (äv aAij#»J,

xbv 6k ivavxlov tyevöfj, o#r<» to incxiveCv xcci tyiyetv xai im%al-

xtveiv. Der Ausdruck iniialxivnv erklärt sich durch den Ver-

gleich des lateinischen obtundere: zu Terent. Andr. II 2, 21

obtundis tametsi intellego bemerkt der Scholiast: Saepe re-

peteudo dicero obtundere est. Translatio a fabris, qui saepe

repetunt tundendo aliquid malleo, et idem obtundunt et

hebetaut: iitt%u\xivuv ist demnach dasselbe, was gleich dar-

nach (p. 1419b 30 ebenso III cap. 12 p. 1413b 20 und aus

derselben Quelle Cornutus p. 42, 3 Gr.) mit itokkuxtg ilitttv be-

cap. 10 p. 171a 31. 34.: fattret rb diddaxtiv rL cdlo fffrert; . . . intl

xcd iv rolg nij dntloig ti xialvti xoüto xaQ'ttv; ctQcc toai xrA. de gener.

et corrupt. I cap. 3 p. 318 a 23 seqq.
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zeichnet wird. 1
) Die Ausdnicksweise ist salopp, charakteristisch

der vulgäre Gebrauch von otixa im Sinn von eiteixce, der aus

der Sprache der christlichen Litteratur besonders bekannt ist

(Act. apost. Vn 8 XXVIII 14)*), so wie in der Vulgärsprache

des Cato und der späteren Kaiserzeit ita oder sie soviel bedeutet wie

postea (H. Keil commentar. in Cat, de agri cult. p. 91 ; C. F.

W. Müller Krit. Bemerk, zu Plinius nat. hist. Breslau 1888

S. 14, 2; Landgraf Archiv f. lat. Lexicogr. IX S. 565). Eben-

so drastisch ist der Vergleich aus der Backstube III cap. 16

p. 1416b 30 seqq.: vvv de yeXoCtog rtjv dirjyqolv yctüi detv elvai

Tttituiv' xatxoi &O11SQ 6 tw paxxovxi ^Ofiivm noxegov aaXijQav 3)

fiuXanrjv fi<x£rjy xl di, etpt), ei ctdvvaxov; %al ivxav&a 6fio/ü>s, und

der Vergleich aus der Schusterwerkstatt II cap. 19 p. I392a28

seqq. : et yuQ itQOOiiG^a xui xetpaXlg xai yixiov dvvctxai yevic&at,

x«t vitoörjiutra dvvctxbv yevia&ctt. Wie der Lehrer seine Zuhörer

durch einen derben Witz aufgemuntert hat, der keineswegs zu

dein behandelten Thema gehört, erweist der Schluss von III cap. 3

p. 1406 b 15 seqq. Das Kapitel behandelt die Lehre von dem

tyv%$6v, dessen vier Abarten der Reihe nach behandelt werden:

Ktd tri xexccQXOV xb i//v^p6v lv xatg fiexu<poQ(tig ylvexcti ' eiolv yaQ

%ca [tfxcKpOQcä aiiQSiietg, cd [Uv diu. xb yeXolov (yQdvxcti, yiiQ xeri

ot xa>n<pdonoioi tuxacpoQccig), ai de dicc 10 ötfivbv ityctv xcä XQCtyi-

%6v ... es folgen die Beispiele aus des Gorgias und des Alkidamas

Schriften . . . cinuvxct y&Q xctvxct anl&avu öict xct eigijfiiva. xb de

rogylov eig xf^v %eXtd6va, intl xctx avxov nexo^Uvr} acpfjxe xb ne-

qIttg>hu
s

) ttQiGxct (öu\y xb XQayixov (x&v xQaytxtöv codd.)' eint

{inet Ac) yag aicxQov y£, <J> <PtXofiT}Xct. 6qvi9i pev yctQ, ti inol-

ijtffv, ovx aAtypoV, naoftiveo de uIo%qov. ev ovv iXotd6qi](Sev eiittov

0 7*r, ctXX* ov% 0 toxiv. Die breite Geschwätzigkeit, mit der das an

sich leicht verständliche ccnoy&eyna ausführlich erläutert wird, ist

ebenso auffallend, wie die überaus lobende Erörterung {aqtdxa)

1) Der drastische Ausdruck III cap. 14 p. 1416a 2 ovdtv yag hqo-
t£uyx(oviöttg ot'df 7t()oarctxivi]6a$ tü&vg &Qxtxttl erklärt den Vers

des von Kaibel Nachr. d. Gütt. Ges. d. W. Phil. hist. Kl. 1899 S. 550.

553 veröffentlichten Komikerfragments : fivQttixi]s ccyx<Qvtoap4vots Qijatv

Xiynv.

2) Über ovrto nach dem Participium die Erklärer zu Xenoph.

Memor. III 5. 8. Hellen. III 2,9 (Herod. I 94 VII 158).

3) Zu aQiora ist wohl f^ft oder ttQrpai zu ergänzen : der Genitiv

r&v XQccyix&v giebt von dem Superlativ abhängig (Lys. XXI 6) keinen

Sinn.
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dieses etwas schmutzigen Ausspruchs hei Gelegenheit oder am
Schluss der Darstellung der tyv%Qu: wir haben hier wol die über-

aus sorgfältige Aufzeichnung eines Schulwitzes erhalten, mit dem
Aristoteles seine Zuhörer bei Gelegenheit der Darstellung der

tyviQu für einen Augenblick erheitern wollte.

Wie oben bereits angedeutet, gehören Stil, Dialekt und Dar-

stellung der Rhetorik einem oder mehreren Schülern des Peri-

patos an, deren Nationalität wir nicht mehr zu ermitteln im
Stande sind. Ein Kind des attischen Landes scheint indessen der

nicht gewesen zu sein, dessen Aufzeichnungen wir die Darlegung

über die iiegy tov Aoyou, d. i. HI cap. 1
3— 1 9 verdanken. Wir

lesen HE cap. 15 p. 1416a 29: [6an€Q EvQi7tiSrjg 7tQog
f

Tyicti-

vovxci iv zrj ccvTiSoüet Kux7]yoQovvxcc ojg ccoeßrjg' og y t-nol^os xe-

kevav iyioQxetv. Diese Form Icpiogxtiv steht im Parisinus, die

übrigen Handschriften und unsre Ausgaben setzen die geläufige

Form imoQXtiv in den Text. In Anbetracht der Trefflichkeit der

Überlieferung im Parisinus 1
) selbst in der Orthographie und der

Seltenheit der Wortform andrerseits liegt keinerlei Grund vor,

dieses icpiOQxeiv dem Medium der Überlieferung und nicht viel-

mehr dem Verfasser selbst zuzuschreiben. Es wurde die Form
icpioQKiiv vereinzelt gebraucht in der Schriftsprache vom 3. Jahr-

hundert v. Chr. bis zum Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. nach

Ausweis der Inschriften und der Papyrusurkunden: attisch ist

diese Form keinesfalls, den byzantinischen Abschreibern war sie

nicht geläufig, wie ja die schlechteren Handschriften a. a. 0. das

geläufige irciOQKeiv darbieten. Wäre die Form ((piOQxeiv den Ab-

schreibern des Altertums besonders geläufig gewesen, dann müsste

in der Überlieferung beispielsweise der attischen Redner diese

Variante des öfteren zu verzeichnen sein, was, soviel ich sehe,

nicht der Fall ist. Was die handschriftliche Überlieferung be-

trifft, so finde ich die Variante nur bei den Autoren verzeichnet,

die die Form selbst angewandt haben können. Im Neuen Testa-

ment kommt das Wort zweimal vor, in der Septuaginta viermal:

Matth. V 33 hat nur der Sinaiticus iq>io^xi)aeig, I. Tim. I 10

nur der Claroraontanus D
2

und der Porphyrianus 2
) (P

f > iipiÖQ-

xoig (Ausgabe von Westcott und Hort London 1896 Appendix

1) Siehe oben S. 263, 1.

2) Über diese Handschriften Nestlk Einführung in d. gr. Neue
Test. 1 1899 8. 63. Ob an den angeführten Stelleu die Collationcn

durchweg zuverlässig sind, bleibe dahingestellt.
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4

p. 151); Esdra I 1, 46 steht im Text von Swete (vol. II Cambridge

1891 p. 132) (<pioQxr)<j«g, so der alte Vaticanus (B) erster Hand
(vol. I p. XIX), die zweite oder dritte Hand besserte imoQxrjaag,

und so liest der Alexandrinus (A). Endlich Sapient. Salom. XIV 25

hat nur der cod. Ephraemi genannte Palimpsest (C) iyiOQxia,

28 nur der Alexandrinus (A) iquoQxovat. Wenngleich die älteste

Überlieferung der griechischen Bibel auf Alexandria hinweist und

in Aegypten die Form itpioqxtiv neben inioQxttv nach Ausweis

der Papyri im ersten Jahrhundert vor und nach Christ, ge-

bräuchlich gewesen ist (Aegpyt. Urk. a. d. Berl. Mus. H 543-

Grexfell-Hunt Oxyrhynchos Pap. n London 1899 S. 184 (240,8)

230 (260, 16), so liegt dennoch keinerlei Grund vor die gut-

bezeugte Form an den angeführten Stellen durch die geläufigen

Formen zu ersetzen. Ähnlich ist diese Orthographie in der Über-

lieferung von Stohaeus Antholog. HI cap. 28, 17. 18 zu beur-

teilen, wo uns in den Excerpten aus Kleanthes und Chrysipp,

die mgi intOQxtug handeln, nur einmal (p. 621, 14 Hense) die

Form lyioQKtiv überliefert ist in dem Berieht über Chrysipps

Lehre: der Escorialensis (M) bietet so von erster Hand, ebenso

das Florentiner Florilegium (L), während im Vindobonensis (S)

und im Parisinus (A) imoQxnv geschrieben steht.

Die Geschichte und Verbreitung der Form l<ptoQXHv lehren

uns am sichersten die inschriftlichen Denkmäler. Es kommen
hier folgende Inschriften in Betracht:

f) Dekret der Amphiktionen C I G I 1688, 9 C I A II 545, 7

vom Jahr $80 v. Chr. [e voqxovvti (xiu (tot yivotxo nüvret za xct]

ku xul tayadä' ui 6 i(pioox(oifxi rec xaxä avxi t&v ayct&wv. Die

Lesung beruht nur auf Abschriften, darf aber gerade wegen der

ungewöhnlichen Form für feststehend erachtet werden. Als gleich-

falls feststehend darf es erachtet werden, dass diese Form der

Amtssprache der Amphiktionen entnommen ist und vom Nabel

der Erde aus in der Schwurformel sich über das Sprachgebiet

der xoivi] verbreitet hat. Dies erweisen folgende Inschriften:

2 ) Delphische Inschrift bei Collitz 2072, 19 vom Jahr 198

v. Chr. tvo%og tano Mivu$%og tg> xe i<piOQxeiv xai naqu-

ßulvtiv TCi avyxitp€vct. Dieselbe Formel finden wir in Pergamon

wieder auf der

3) Inschrift von Pergamon (M. Frankel d. Inschr. v. Per-

gamon I 13, 50; E. Schweizer Grammatik der Pergam. Inschr.

Berlin 1898 S. 118) bald nach 263 v. Chr.: evogxovvri utu poi
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xui ififxivovn ... ev elf) xccl avxti xccl xotg ipotg' n <T icptoo-

xoli)v xal nccQaßuivoifil xi xCov u3^iokoyi]^iv(ov, i^tok^g ettjv

xal xb yivog xb cot ifiov. Ahnlich zweimal im

4) Volksbeschluss von Smyrna bei Dittenberger Sylloge 1

171, 69. 78 etwa vom Jahr 244 v. Chr.: evogxovvxi uoi

tv tXi], i<pioQxovvxi de bebtet« xal avxü xal ylvu tü> f§ iftov.

Frankel a. a. 0. citiert endlich den

5) Volksbeschluss von Assos (Dittenberger Sylloge 2
364, 24)

vom Jahr 37 n. Chr.: evooxovai i)p,iv ev eTij, iytoQxovßi de

xi< ivavxia. Diese Fonnel ist nach Ausweis der oben citierten

Papyrusurkunden zu derselben Zeit in Ägypten üblich. Ums Jahr

03 v. Chr. erscheint dieselbe Form auf der Mysterieninschrift

von Andania in Messenien bei Dittenberger Sylloge 1

388, 7:

ei'OQXOvvxi fiiv (Wi elr\ a xoig ev<Seßioig
y

itpioQxovvxt de xavavria.

Die Diadochenfürsten legten bei der Vereidigung ihrer Söldner

die in der Amtssprache der Amphiktionen gebräuchliche Formel

zu gründe, die auf diese Weise ihren Weg durch die ganze hel-

lenische Welt gefunden hat. Wenn wir die ältesten sicheren

Beispiele der Form icpioqxelv ausserhalb Delphis, die allein zur

Vergleichung mit unserer Stelle in betracht kommen, in dem
nördlichen Teile Kleinasieus finden, in Pergamon, Smyrna, in

späterer Zeit auch in Assos, so drängt sich uns die Vermutung

auf, dass die Form icpioQxeiv, die sich lediglich in dem Stück

der Rhetorik, welches die (liat] xov Xoyov behandelt, vorfindet,

dem Dialekt jener Gegend entstammt ist, die in der Geschichte

des Aristoteles und seines Nachlasses eine so grosse Rolle spielt:

es mag dies Stück aus einer Nachschrift des Neleus von Skepsis,

des Schülers des Aristoteles und Theophrast, entnommen sein zu

einer Zeit, als der Nachlass beider Philosophen aus dem Besitz

der Familie des Neleus wieder in die Öffentlichkeit gebracht

worden ist. Wenn der Verfasser III cap. 17 p. 1418a 30 schreibt:

dei uvv ano^ovvxa xovxo nouiv U7XEQ oi A^v^ai {irjxoQeg Ttoiovöi xtd

I<3oxQux7)g
y

so spricht diese Ausdrucksweise für einen in Athen

Fremden , ebenso wie der nachschleppende Zusatz III cap. 1 1

p. 1413b 1 xQ&vxai de nafocxa xovua ^Axxtxol §i\xo$eg.
v
)

1) Die attische Färbung der im III. Buch behandelten dareiu da-

gegen ist an vielen Stellen ersichtlich: cap. 11 p. 1413a 20 oiov

vniüTtiaGfiivov „rinförje <T uv avxbv tivui avxrtfüvoiv xaZorfrov" igv&Qbr

yü.Q xi rb vnmmov erinnert an den Septenar, den rüv 'A&i]vr
t
oi yt<fv-

qictüv Inioxiotyi rig auf Sullas Angesicht: cvxu\uvov tob' ö ZviXas
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Die vorsiehenden Untersuchungen ergaben das Resultat, dass

die drei Bücher der Rhetorik, sowol der Lehre und dem Inhalt,

wie der Darstellung nach zu urteilen, gleichen Charakters sind

und dass zweifellos Aristoteles als der Urheber der in denselben

dargelegten rhetorischen Disciplin betrachtet werden muss. Eine

eingehende Behandlung der Beispiele zeigte uns deutlich die ausser-

ordentliche Mühe, die der Philosoph auf die Beschaffung des Materials

verwandt hat. Aber die Ausarbeitung und die Darstellung der

Lehre kann nicht von dem herrühren, dem wir die Erfindung der

Lehre vordanken. Dies wurde erwiesen durch die geradezu un-

würdige Behandlung ursprünglich mit grosser Sorgfalt gesammelter

Citate im einzelnen, im ganzen und grossen durch die von un-

geschickter Hand herrührende Verwirrung und Verunstaltung der

Disposition, die gewaltsame Störung der ursprünglichen An-

ordnung der einzelnen Teile, die öde und unklare Weitschweifigkeit

der Überleitungen. Während es wohl möglich wäre die an letzter

Stelle gerügten Mangel und Unebenheiten dem Bearbeiter einer

ursprünglich acht aristotelischen Schrift zuzuschreiben, wird

durch die Art der Behandlung der Citate im einzelnen die Mög-

lichkeit ausgeschlossen, dass jenem Bearbeiter eine Originalschrift

des Aristoteles selbst vorgelegen hat: die Art der Überlieferung

der Isocratescitate, die jedwede Annahme von Abschreiberversehen

ausschliefst, crgiebt, dass vielmehr dem Bearbeiter nur die Notizen

eines Schülers, die aus den Vorlesungen des Lehrers entnommen

sein müssen, vorgelegen haben können. Diese Annahme, die in

der Überlieferung sowol wie in der Institution der Philosophen-

schulen sachlich am besten begründet ist, wird solange den Vor-

zug vor allen andern Erklärungsversuchen erhalten müssen, als

nicht wesentliche Argumente beigebracht sind, die diese Auf-

fassung unmöglich erscheinen lassen. In der in der Einleitung

angeführten Darlegung Scamoer's war die Behauptung auf-

gestellt ( oben S. 243). dass aus den Vorlesungen des Aristoteles

hauptsächlich Erörterungen polemischer Natur uns in einzelnen

Schriften des im Altertum unter Aristoteles' Namen im Buch-

haudel befindlichen Corpus erhalten seien. Es soll im folgenden

dargetan werden, dass ein Teil der Rhetorik so gut wie aus-

schliesslich aus derartigen polemischen Vorträgen sich zusammen-

&X(pLr(p xknctaiuvov (Plut. Sulla cap. 2), der auch zeigt, woher dieses

Metruin der Volkslieder von den Römern entlehnt int.
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setzt und uns ohne die Kenntnis der von Aristoteles bekämpften

Schriften unverständlich bleiben muss. Diese Schriften sind ein

Lehrbuch, nicht des Isocrates selbst, von dem Aristoteles stets

mit grosser Achtung spricht und der ihm, wie wir sahen, als

Musterschriftsteller gilt, sondern von der Hand eines Isocrateers

herrührend, von dessen Inhalt wir durch spätere Rhetoren noch

Kenntnis und Vorstellung zu gewinnen vermögen.

III. Der Traktat über die pifw rov Xoyov.

Der Traktat über die piori xov Xoyov III cap. 13— 19 ent-

hält, wie bereits der Gewährsmann Quintilians IV 2, 32 (darnach

Victouius und Spengel Synag. techn. p. 156. 169; Commentar

zur Rhetorik p. 431) gesehen haben, eine Kritik der bei Isocrates

und den Isocrateern üblichen rhetorischen Disciplin und ist deshalb

für die Geschichte der Rhetorik im 4. Jahrhundert v. Chr. von der

grössten Wichtigkeit. Zur Reconstruction des Lehrbuchs der Iso-

crateer hat Spenge r, mit Recht den Bericht des Dionys von

Halikarnass Lysias cap. 17 seqq. herangezogen, da Dionys cap.

16 (p. 27, 10 Usen. Raderm.) ankündigt: iteol xe ngooi^iitov xai

8n]yri6£(üv xai tcov aXXav jufotov xov Xoyov xai SiaXe^ofxai xai dijkco6(o

Ttoiog rlg iüxiv iv exaOxr} xtöv ide&v 6 avrjQ. öiaiorjaofiai de avxdg,

cog 'Iöoxquxei re xai xoig xax ixelvov xov avÖga xoGiiovfUvoig
1

)

\)oe<sev, ag^a^evog äno rtov noooi{il(ov. Neben dem aus Dionys

ersichtlichen Abriss der Rhetorik, die er sowohl dem Isocrates

als auch der Schule des Isocrates zuschreibt, kommt besonders

der unter dem Namen Cornutus von J. Graeven 2
) herausgegebene

Anonymus Seguerianus in betracht, als dessen Grundlage die von

Aristoteles kritisierte Rhetorik erscheint, d. h. das in der isocra-

teischen Schule gelehrte System. Die sachlichen Berührungen

und wörtlichen Anklänge des Anonymus (siehe oben S. 308) an

die von Aristoteles mehr bekrittelten als widerlegten Lehren sind

überaus zahlreich. Wörtlich wird die erhaltene Rhetorik des

Aristoteles nirgends citiert: das Citat aus III cap. 16 p. 1416b

30 p. 20, 4 G. stammt, weil auch Quintilian IV 2, 32 diese Stelle

citiert, erst aus zweiter Hand. Wol aber wird die Rhetorik des

1) Zur Ausdrucksweise vgl. Dionys. Lsaeus cap. 20 p. 122, 18 Usen.

Hadenn.: rütv fihv <J;j xcetcc xavrrjv xi]v ttywyrjv xonfiovfUvav ixelvov

rov ttvÖQcc SturfoQvirccxov i)y »3aafttvo^ xrA.

2) Berol. 1891.
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Theodectes citiert in der Lehre vom Epilog (p. 41, 14 Ol fragui.

134 R) und wir sind hierdurch im stände, das Verhältnis der er-

haltenen Rhetorik des Aristoteles zu der des Theodectes und das

Verhältnis beider zu Isocrates in diesem Kapitel festzustellen.

Die Lehre des Isocrates ist erhalten bei Dionys. Lys. cap. 19

p. 32, 1 Usen. Raderm.:

xav roig imkoyoig di rb piv av«x€<pctXai(orixbv rebv {jrföivrcav

(lipog fiiXQiayg xcd %ccQi(vT(og ccrtagti^fui^ rb dt ncc&rfrixbv ixtivo . .

.

rov nQOOi]xovrog ivSeeariocog o.7co6iöca<st.

Der Epilog hat demnach nach Isocrates zwei Teile: die

ccvaxtcpctXaicocjig und dio nct&i). Dieselbe Lehre finden wir im Ano-

nymus p. 40, 14 G.

:

SictiQfixcu de 6 intXoyog tlg ei6r\ duo, tlg re rb 7tQccxrixbv xcd rb ztet-

&t)rixop. xcd rov (iev rcqctxxixov iexiv i] avaxecpaXctLwstg^ rov de

irudrjxixov rb ret 7r«Ory xcacxaxevu&tv xcd $cüvvvetv rbv Xoyov . . .

ort de x(d t) uvaxecpctXctlcoGig xcd ra na&r] noXXaxig ixXelnei^

naoadeiypcc iaxiv 6 Avatov Xöyog xxX. Dies ist demnach die Lehre

de* Isocrates.

Schon in der Rhetorik des Theodectes hatte Aristoteles die

Lehre des Isocrates um einen Teil des Epilogs erweitert, wie

das beim Anonymus p. 41, 16 (fr. 134 R.) erhaltene Bruchstück

erweist

:

*iv \iev ovv egyov indoyov xb ra nufh} dteyetQai, devreoov xb

Inciivtiv 1) tyiyeiv. tovtwv yeto iv imXoyotg 1) x^9a ' *<fhov de

rb ctvafjitfivi}ax(iv ra eiQi^iva.

Der zweite Teil wird deshalb, weil er die isoerateisebe Lehre

erganzen soll, durch einen besonderen Satz motiviert (roinav

yc\o iv iirdoyoig
1) ywoct), der un die Sprache der erhaltenen Rhe-

torik anklingt: N cap. 24 p. 1401a 6: 7] yi\o roiuvrij Xt*tg icoqu

torli' fv&vitjjfuaog.
l
) Das Schlusskapitel der erhaltenen Rhetorik,

das vielfach an Unklarheit der Darstellung leidet, und vielfach

durch Interpolation des Redaktors der 3 Bücher entstellt ist,

giebt abermals eine Erweiterung der früher von Aristoteles vor-

getragenen Lohre: der Epilog besteht jetzt aus vier Teilen, voran

stehen die beiden aristotelischen Teile mit ausführlicher Moti-

vierung, es folgen dio beiden Teile des Isocrates: III cap. 19

1^ Auf die Frage der Urheberschaft der Theodekteia gehe ich

nicht ein : «ie int aufs engste verknüpft mit der Behandlung der Selbst-

citate und Verwei«ungen in der Rhetorik und den verwandten Schriften,

die hier nicht gegeben werden soll.
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p. 1419b 10 seqq.: 6 <$' inlXoyog övyxEixai ix xexxuq(ov' 1) ex

je xov ngbg iavxbv xaxaaxEvaGat. ev xbv axooaxr\v xal xbv ivav-

xiov <pavXag 2) xal ix xov av^fjöat xal xumtvmaai 3) xai in xoi>

Eig xa na&i] xbv axooax^v xaxaaxfjaat 4) xal i£ ava^vrjOEmg.

Der erste entspricht dem inaivEiv xal tyiyEiv der Theodekteia,

der zweite ist neu hinzugekommen. Die gleich darauf folgende Be-

gründung der beiden ersten Teile, die beide als eine natürliche

Ergänzung der ccn6dEt*ig bezeichnet werden, ist unklar und ver-

worren: es fehlt vor allem der erforderliche Hinweis, dass der

erste Teil mit dem iitaivEtv xal tyiyEiv identisch ist. Ausserdem

ist die folgende Erörterung durch drei störende Verweise auf

Buch I und II, die dem Redaktor der drei Bücher gehören

müssen, interpoliert, von denen der erste wiederum von späterer

Hand mit einem Zusatz versehen ist: nitpvxE yao fiExa xb a7to6E&,at

avtbv {iev «Atjfrf] xbv 6e ivavxiov i/'furfi) oßxca 1) xb inaivEiv xal

tyiyEiv xal intyuXxEmiv. 1
) dvotv 6e daxigov 6ei öxo%d£E6&ati ij oxt

xovxoig ayadbg 1) ort anXiög' [i£ cov 6h Sei tovtov£ (tovtov Ac:

ToPro editt.) xaxaaxEvä£fiv
,

6iEiqr}vxut (so ist zu schreiben, 6*1

eIqi}vxui Ac, ELQTfVxai editt.
2
) ot xanoi\ tto&ev Gnov6alovg

6el xaxaßxEvu^Etv xal cpavXovg 2) xb 6e {iExa xovxo 6(6Eiyuiv(ov

tj6r} av£(tv ioxlv xaxa. tpvaiv rj xanEivovv' 6t1 yao xa luitoay-

fxiva b^oXoyttö^ai, ei {liXXti xb noobv ioEiv' xal yeco i) räv

0g>HÜx(üv ai%r\<Sig ix TtoovnaQxovxtov iüxlv. [o&ev 6e 6ei alj&iv xal

xantivovv, txxtivxai ot xonoi hqoxeqov] 3) utxa 6e xavxa, 6rjX(ov

ovxtov xal ola xal i)Xlxu, Eig xcc nady uyEiv xbv axooaxijv. xavxa

6* itixlv tXEog xal 6Elv(Oötg xal ooyri xal (xtcog xal <p&6vog xal

1) Vgl. oben S. 308.

2) Der Archetypus von Ac verwechselte beständig ti und 1: in

Ac steht III cap. 2 p. 1405a 35 diakfXTov statt titl &XX' ix Tdu\ c?n-

ßxrio&ca, iQtTtiov. i]diu, amftttv, neben dtötittöiv. Über diHorpui

Vokmel zu Deinosth. Leptin. § 28. 29. Verweise auf die beiden ersten

Bücher der Rhetorik finden sich im dritten Buch nur au dieser Stelle

und zwar in lästiger Aufdringlichkeit drei hintereinander: ausserdem

in der coufusen Stelle cap. 14 p. 141 5 b 25. Tn der Erörterung über

das Kuthymetn, das Paradigma und die Gnomc, wo eine Verweisung

auf die ausführliche Behandlung im zweiten Buch bei einem einheit-

lichen Werk keinesfalls verminst werden kann (III cap. 17 vergl. oben

S. 247), finden wir nirgends eine Verweisung. Die Ausführungen G.

Thiki.f/h Hermes XXVII 19 fr über die von Dionys im Lysias zugrunde

gelegte Rhetorik werden wol durch die hier folgenden Ausführungen

berichtigt, über Isocrates' rix vrl
B 1«*8 ** Att. Beredsamk. II* 1892 S. i04tf.;

III 2* 1898 S. 375-
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ZfjXog xai tQtg. [fioijirat Sh xai xovxmv oi xonoi itQoxtQov &axt]

4) komov ttva^vfjaat tu 7tQotiQr
t
fiivu.

1
) Die Reihenfolge in der

Aufzählung der nu&i] ist hier eine andere als II cap. 2— 11:

mit Absicht sind ZXsog (commiseratio) und dslvaatg (indignatio)

vorangestellt als die für den Epilog wichtigsten Affekte und diese

Voranstellung war gewiss von dem Lehrer ausführlich motiviert. 8

)

Aber auch in der Reihenfolge der Affekte bei Aristoteles ist der

Einfluss des Isocrates nachweisbar: denn soweit dieselben Affekte

aufgezählt werden, stimmt die Reihenfolge beim Anonymus

überein (p. 2, 2 G. ), toxi de nu&og itQOGxaioog xaxuoxaaig ifju^g . . .

olov tkiov 6oyr
t
v tpoßov piaog im&Vfilav und bei Dionys Lys.

cap. 19 p. 31, 21 Usen. Raderro. lesen wir dementsprechend: moi

6s tu 1UX&11 fiukuxtoTEQog icxi xai ovxs uv&jöetg ovxs deivwöeig ovrs

oixx ovg ovO Ö6u xovxoig icxi nuQcmfa\<sui . . . xaxaoxivuGai dvvuxog.

Es stimmt ferner überein die ganze Anordnung der Rede

und die Benennung ihrer einzelnen Teile: noool^iov 6ii)yi]Gig nlcxiig

sitiXoyog: dies ist die Einteilung der Rede in Dionys Lysias, im

Anonymus und bei Aristoteles, d. h. die Einteilung der Isocrateer

oder der alteren Rhetoren, denen Isocrates' Schüler hierin ge-

folgt sind. Die Lehre über den ersten Teil, das npoolfiioV) stimmt

gleichfalls im wesentlichen überein: beim Anonymus und bei

Dionys tinden wir eine klare und leichtverständliche Darstellung,

bei Aristoteles ist die Darstellung dem Charakter des Buches

entsprechend unübersichtlich und unklar in allen systematischen

Dingen, ausführlich in der krittelnden und nörgelnden Polemik

gegen das landläufige System, verstündlich erst durch die Heran-

ziehung der Darstellung bei Dionys und dem Anonymus.

Wir lesen bei Aristoteles III cap. 14 p. 1415 a 25, dass die

gewöhnlichen Arten der Vorreden nur iuxotvyuixu seien und xoivä.

!) Bei der Aufzahlung am Schluss Xotnov Pol it. IV cap. 15

p. 1300a 12: laxi dt xdiv xqi6>v xovxcav iv ptv tirrg oi xcc&i<sxuvxt$ xto;

ftp/a*-, dtvxsQOv dt ix xivoov, Xontbv dt xiva xgonov. Die Anknüpfung
mit a>Gxt ist matt und geziert.

2) Lehrreich ist der Vergleich der Rhetorik des ersten Jahr-

hunderts v. Chr. Der Autor ad Herennium II 30, 47 teilt den Epilog

in drei Teile: enumeratio (avdnvr
t
cis\ ainplificatio a<?|ijöi?i, conmixe-

ratio (Utof}\ Cicero de inu. 152,98 ähnlich in enumeratio «rafivijtfi^,

indignatio (dtivaetg) und conqueatio [}ktog\, dagegen Part, orat 15, 52 in

zwei Teile: amplificatio (af^ff^j und enumeratio (avduvriaig). Die Ab-

hängigkeit von der in der erhaltenen Rhetorik den Aristotele« vor-

getragenen Lehre ist augenscheinlich.
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Xlytxut Se xavxa i) ix xe xov Xiyovxog xal 3) tov axpoarov xal

4) tov jr^ay
(

aaTo$ xal 2) tov ivavxiov. Ebenso beim Anonymus

p. 2, 8 G.: XafißdvExai 6e xd nQuoifiLu ix xeööccqqdv xovxtov' 1) ix

xov avxov, 2) «x tov uvxidlxov, 3) r(~ov öi*a£6vx<av 4) ix rd>v

TroayfiaTtov: die Kritik des Aristoteles ist nicht beachtet. Dieser

fährt fort a. a. 0.: 1) 7tEol avxov fiii> xal 2) tov dvxiÖtxov oGu

ntoi diaßoXi]v Xvßai xal notrfiai. Es folgt hierauf abermals Pole-

mik, des Inhalts, dass die öiaßoXrj für den inLXoyog vielmehr ge-

eignet sei. Die Lehre des Isocrates wird uns erst durch Dionys

Lysias cap. 17 p. 28, 1 Us. Raderm. klargemacht: xoxe fuv yccQ

1) catb xov iölov inaivov Xiytav avxbg do^Exai 2) xoxt 6e anb xijg

öiaßoXtjg xov dvxid£xov
y
eI Öe xv%oi avxog nooöiaßX^itg^ xäg aixutg

itotbxov dnoXvExai xag xa& avxov 3) totc 6s xovg öixaaxag iitui-

vcov xal &tQamvuiv oixslovg iavxa xs xal reo 7i$dyuaxi xadioxtfii . . .

4) xoxe ös tog xoivd xd nodypaxa xal dvayxalu näat xal ovx a|ta

vnb xCov a.xov6vx(ov aiuXeiO&ai Xlyu. Wir sehen, bei Aristoteles

ist die ursprüngliche Reihenfolge gestört, wie die beigesetzten

Ziffern veranschaulichen: denn dass bei Dionys und beim Ano-

nymus die ursprüngliche Reihenfolge erhalten ist, die in dem von

Aristoteles kritisierten Lehrbuch befolgt war, erweist die Über-

einstimmung von Cic. de inu. 1 16, 22 und ad Her. I 4, 8,

welche anordnen: 1) ab nostra 2) ab aduersariorum 3) ab iudicum

(auditorum) persona 4) a causa (ab rebus ipsis). Wir ersehen aus

Dionys, dass bei Isocrates unter 1) über den siuavog des Redners oder

seines dienten gehandelt war, unter 2) über das öiaßdXXstv und

änoXveo&ai. Die Erörterung über die öiaßoXi) und über das ano-

Xma&ta findet sieh in Gestalt eines ausführlichen Nachtrags

zwischen der Darstellung des Ttooolpiov 6i}^}yoQixbv und der <$»/-

yrfiig cap. 15 p. 1416a 4 — 1416b 15: die Erörterung über

den tnaivog ist verloren. ') Ebenso unklar und unzusammen-

hängend ist die bei Aristoteles folgende Erörterung. Über

Punkt 3) d. h. ix xov dxqoaxov und 4) ix xov nqdy^iaxog wird

überhaupt nicht gehandelt: der Verfasser hatte die Nachschrift

für überflüssig erachtet. Beim Anonymus p. 3, 4 G. lesen wir:

xiXog 6e (itQooifitov) xb nqoaoir\v xal Ev^d^Eiav xal svvoutv asx-

soydouö&ai* bei Dionys a. a. 0. p. 2g, 13 Us. Raderm. in der

richtigeren Reihenfolge: ovte ydo svvoutv xwrfiai ßovX6(isvog ovxe

TtqOGOpiV OVXE EVUU&Eiav ÜxvpfitUV dl' 710TE XOV 0*X07TOV. Alistu-

ij Vgl. III cap. 16 p. 1417 b 15 7
t
dtaßülkovthii i) inuivovvrts.
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teles hatte an dieser Lehre im einzelnen wie im ganzen vieles

auszusetzen: das Gewinnen des Wolwollens ebenso wie die diu-

ßoXi) gehört zu den nebensächlichen Dingen, die er mit xu Koog

xbv axoouxi]v oder 6ixuaxi]v bezeichnet, ein Ausdruck, der schon

zu Anfang des I. wie des III. Buches als bekannt vorausgesetzt

wird: I cap. I p. 1354a 15: Tttql öe xüv f;o> tov TtQuypuxog

xu nkttaxu nffayfiuTtvovxui' öiußokr) yuq xul i'ktog xul öpyrj xul

xu xoiuvxu nafa) xt;g tyvx>)$ ov mgl xov nouyiiuxog iaxiv akku

TtQog xbv öixuax^v, III cap. I p. 1 404 a II: akk' ünuvxu <puvxu-

aCa xavx
1

iaxl xul ngbg xbv uxqouxi)v. Es folgt III cap. 14

p. 1415 a 33 ganz unvermittelt der Satz: xu öe itqbg xbv uxqou-

xijv ix xs rot) evvovv Ttoir]6cii xul ix xov bqyioui. xul ivtoxe xb

7ZQ06tXXlxbv [?} X0VVCCVxl0V'\ OV J'UQ Uli ÖV(X(piQ(l TtOlSlV TtQOC-

txxixov' dib nokkol eig yiktoxu neiqavxui Tcqouyuv. eig öt ev-

fiu&siuv uituvxu uvu\ti <(o'o"a elg nqoOoyj{]v. GVfupiqti öi, evvovv

noi^aui xul ?tpoo*£xrtxo»v iuv xig ßovkrixui, xul xb inietxtj cpul-

veaOut' nQOCi%ov6i yuq fiükkov xovxoig. Die Polemik des Ari-

stoteles liegt klar vor Augen. Nicht nur Wolwollen, Aufmerk-

samkeit und Gelehrigkeit muss der Redner wecken, sondern unter

Umständen auch das Gegenteil : nicht nur zu Anfang der Rede,

sondern im ganzen Verlauf der Rede ist dies erforderlich, ins-

besondere das nqoösxxixovg noulv' dtb yikoiov iv c^QXV Z(*TT£tv
i

ort

fiukiözcc nuvxeg nqoöi%ovxeg uxqotovxui ( p. 1415b Ii). 1

) Die

Worte J) xovvuvxiov sind mit ivioxs und dem folgenden unver-

trUglich und deshalb Glossem: die Lücke nach avu^u ist augen-

scheinlich und lässt sich aus der isocrateischen Rhetorik mit

einiger Wahrscheinlichkeit ergänzen. Wir lesen beim Anonymus

in dem Abschnitt über das Prooemium p. 5, 5 G.: nout Öe evvoiuv

xul xb doxtiv iizieixfj xbv kiyovxu eIvui und hiermit überein-

stimmend bei Dionys Lysias cap. 24 p. 35, 10 Usen. Raderm.:

xuvxa filv di] nuquyyikkovoi noutv ol xe%voyqu(poi, tvu xb y&og

xov Myovxog iitiuxiaxeqov elvut <56|#. övvuxui öl uvxoig

svvoiuv xovxo noieiv xul toxi xquxioxov xf
t g xuxuoxiv^g (tiqog.

1) Dieselbe Lehre bei Cic. de or. II 322: est id quidem in totam

oratiouem confundendum nec imttiine in extremam: sed tarnen multa

principia ex eo genere gignantur. Natu et attcutum monent Graeci

ut principio faciamus iudicem et docileui: quae «unt utilia, sed 11011

principii raagis propria quam reliquarum partium; futiliora (so ist zu

schreiben statt faciliora) etiam in priucipiis, quod et attenti tum
maxime sunt, quom omnia expectant e. q. s.
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Sqü Ttcevxa Siu xov Tcoooifilov xovfe yeyovoxu. Auch hier

ist Aristoteles erst durch die Rhetorik des Isocrates verständlich:

er war der Meinung, dass die Imelxeut des Redners nicht nur

Wolwollen, sondern auch Aufmerksamkeit bei dem Hörer zu

wecken vermag. Aristoteles lehrt weiter p. 1415 h 4: du dh fir
t

Xuv&uvuv, ort navxu e£a> xov Xoyov xu xoiuvxcr 7tobg (puvXov yao

axQouxriv xul xu l£oi xod nouypuxog uxovovxu. indy
uv fttj roxoC»-

xog 17, ov&lv da 7tQOOi(iiov, aXX* ij oaov xo nouy^u tmtiv xtya-

Xui(odüg, Xvct i'/rri (067KQ (JÄjua xe<puXi)v. Der Ausdruck f§co tov

TtQKynaxog, der sich schon bei Lysias findet (III 46) mit Be-

zugnahme auf das Verbot vor dem Areopag *£g> tov xQttypciXog

zu reden (Spengel im Commeutar p. 14 zu I cap. 1 p. 1354a 23),

ist auch dem Anonymus geläufig (p. 6, 7 G.): oxuv . . . ö ccxgoa-

xr^g fti) 7tQ00i7]xc<i xbv t^to xiov nouyiiuxav Xoyov (der Verweis auf

den Areopag p. 8, 19 G.). Der Vergleich des Prooemiums mit

dem Kopf des Menschen findet sich gleichfalls p. 6, 18 G.: <5ö|f<

yug axtcpaXog xig 6 Xoyog tlvca . . . diu x6 (ööneo xttpukrjv xov

nuvxbg Xoyov xb Txooolpiov elvcu.

Lehrreich ist auch die Vergleichung der Lehre von der dti;-

yrfiig. Bei Aristoteles ist das betreffende Kapitel leider zu An-

fang verstümmelt. Es beginnt mit den Worten: vvv dt yiXoiiog

xijv dnjyijOiv cpuöi öeiv elvea xuittuv (III cap. 16 p. 1416b 30I

Die Polemik gegen Isocrates hat hier schon der Gewährsmann des

Quintilian (IV 2, 32), derselbe, den der Gewährsmann des Anony-

mus p. 20, 4 G. benützt, erkannt: wörtlich wird bei letzterem

freilich die Stelle der Rhetorik nicht citiert und es ist möglich,

aber nicht wahrscheinlich, dass eine ähnliche Polemik auch in der

Rhetorik des Theodcctes zu finden war. Zvvxopia, aa<pi)vHu*

m&etvoxr^ 1
) waren die drei Vorzüge der 6n)yr^ig nach Isocrates

(Dionys. Lys. cap. 18 p. 30, 2 Ih. Knderm.; Anonym, p. 14, ioG.I

Ueber die auq>i)vuu ist uns kein Urteil des Aristoteles erhalteu: er

mag dargelegt haben, dass, wie früher cap. 2 erörtert, die catp^viiu

als eine üoixi) der Xi$ig im allgemeinen, nicht speziell der 6trr
yi\6ig zu erachten sei. Aus dem Anonymus p. 13, 1 2 G. lässt

sich vermuten, dass Isocrates auch über die nuouön)yr
t
6ig gehandelt

1) Nach dem Anonym, p. 14, 10 U. diese xQsfg ccQtrai: p. 19, 10 lt.

wird das i
t
dv hiuzugcfiigt zu dem xi&avör ebenso wie bei Dionys. a.a.O.:

Quintilian IV 2, 31 schreibt dem Lehrbuch der Isocrateer wie der

Anonymus an der ersten Stelle die Aufzählung von nur drei virtutes

der uarratio zu.

Digitized by Google



ArMTOTELfV RhäTOBIK. 321

hatte: eidr
t

de xüv naQctdnjyijoeav xqicc' XQodiriyi)Oig naQadi^yrjaig

ImötijyrjCig. Auf die nccQadiijyiiaLg geht Aristoteles ein im An-

schluss an die Kritik der övvxofitu a. a. 0. p. 1417a 3 : naga-

diijyeio&ca de ooa eig xr\v ar)v «pm^v <peget xxX.: wenn die Lehre

von der nQodir
t
yi]6tg und inidii)yi]Oig tatsächlich in der xi%vi\ des

Isocrates behandelt war, so war dieselbe dem Theodoros entlehnt,

wie aus Aristoteles III cap. 13 p. 1414b 14 zu ersehen ist.

Der bei Aristoteles folgende Teil ist wiederum erst verständ-

lich durch die Voraussetzung der Lehre des Isocrates. p. 1416b

30— 1417a 16 behandelt die avvxo^ia: p. 1417a 16— 1417b 11,

obwol dies nirgends ausdrücklich gesagt ist, die ni9avoxi]g. Beim

Anonymus p. 18, 15 G. wird über die m&avoxqg gehandelt: iy

«Midi de xovxoig xi)v altLuv ngoofaxiov' inaxxixfoxaxov yap aCtq

ngog nei&io. noiet de m&avoxrjxa xal xb xov Xiyovxog ydog xal

na&og. xal xb (tev t)&og . . . xb de na&og ov povov nel&ei, ctXXa

xal i£iaxi}ai.
1
) Demgemäss finden wir von 1417a 16 ab i)&ixr)v

de %or) xrjv diyynöiv elvai das rftoq behandolt, von 28 ab au <T

ämaxov tf, xoxe xr)v aixlav iniXiyetv xxX. die aixla, von 36 ab:

txi ix xüv 7r«0,

ijTtxd>v Xlye .dir^yovfuvog xxX. das na&og. Beim

Anonymus ist die Anordnung sachgcmliss, bei Aristoteles ijOog

und nu&og durch die Erörterung über die alxlu auseinander-

gerissen: niemand wird die Ansicht vertreten wollen, dass etwa

der Anonymus den hier ganz unverständlichen Wortlaut des Ari-

stoteles ausgeschrieben habe: beide folgen vielmehr dem Lehrbuch

der Isocrateer, einer gemeinschaftlichen älteren Quelle. Nur der,

der die Lehre des Isocrates keunt, kann aus der behandelten Stelle

des Aristoteles herauslesen, da.ss es sich hier tatsächlich um die

m&uvoxijg handelt: es bestätigt diese Aufstellung der eben citierte

Satz 36: ext ix xibv nad^xtxßjv Xiye dtyyovftevog xal xu ino^ieva

xal a löaai ... nt&avci y«p, dioxt avpßoXa ylyvexat xuvxu c2

Icactv ixeivaiv wv ovx laaaiv und der Satz 28seqq. av <f amaxop
ij, rore xi\v idxictv imXiyetvr)

Von der allergrössten Wichtigkeit für die Beurteilung der

1) Dieser Ausdruck ist ein Schlagwort der Rhetorik de» Aristoteles;

III cap 2 p. 1404 b 13, cap. 8 p. 1408b 23, cap. 17 p. 1418a 29.

2t Hierher gehört das nicht wörtliche Citat aus der r^f?; (fragra.

4 BlaHa; Öyrian II p. 3 Rabe: 'Iaoxeäxqg Iv xy t{%vq cpr^alv tbg iv r//

öii]Y^att Xtxxiov tÖ xt TtQäyfiu xal xu jroö xov jryay/<aTo> xal xu (itxu

To n(?&y(ia xal xäg d tavoiug, ulg Ixartpo; xibv uyoavilouivcov ZQwutvog
xödt xi TxinQaxev r\ niXXti TtQÜxxnv.

I'hil.-l.i.t Clmic li>00 2.t

Digitized by Google



322 Friedrich Marx:

Rhetorik des Aristoteles ist die Vergleichung der Lehre von den
nlöxeig, wie sie in Buch I und II und in III eap. 17 dargestellt

ist, mit der Lehre des Isocrates. Dass der Schüler den Vortrag

des Lehrers in dem letztgenannten Kapitel nur sehr unvollkommen,

lückenhaft und ordnungslos wiedergegeben hat, ist auch dem
oberflächlichsten Leser sofort erkenntlich. Die Lehre des Isocrates

über die nlaxetg giebt Dionys Lysias cap. 19 p. 30 seqq. Us.

Raderm.: sie ist klar und leicht verständlich. Isocrates hatte die

nicxuq in evxe%vot und üxe%voi eingeteilt 1
): ao^Oftai de cmb x&v

xakovnivcoi' ivxi%v(av ntaxeuv, so beginnt Dionys seine Darlegung,

xal %coolg vneo ixaoxov p£QOvg dWfijoficu. xoixf} <$rj veve(ir}fiev(ov

xovxtov elg xe I to rcoayu« xal II xb na&og xca III to iftog, xa

(UV ix I tou noay^axog ovdevbg xeiQOv evoeiv xe xal i&iittiv dv-

växai Avalag. xal yao i) toi» elxoxog aQUSxog 6 ävriQ elxaaxi}g

xal 2) xov naoadely^axog n
jj

re opoiov elvat nicpvxe xal «§ dia-

qploov, axQißicxctxog xoixrjg 3) xa xe 6^fieta duXeiv xä naoeito^va

xoig ngaynaai xal 4) elg xexfirjQlav äö£av ctyayeiv dvvaxaxaxog.

Der Anonymus p. 28, 4 G. seqq. hat die Einteilung des Isocrates

gekürzt, indem er III to y&og wegliess: evxexvoi uiv elai nlaxeig

. . . uöf) de avx&v dvo II xö xe catb xov nd&ovg xal I ro tatb xov

nqdy^axog ... 7\ de anb xov itaayfiuxog itiaxig ylvexat xaxa xqo-

novg xqeig' i) xaxa xb elxog, 4) natu rexfirjQiov , 2) xaxcc itaqa-

deiyfiu: doch wird im folgenden auch das 3) ortfieiov mit den

drei andern Unterabteilungen erörtert. Das wesentliche ist in-

dessen, dass bei Dionysios vom iv&vftitfiu nirgends die Rede ist,

ebensowenig wie etwa von den cxuoeig. Hierdurch erweist sieh

die dort benützte Rhetorik als voraristotelisch: denn aus der Art,

wie Aristoteles gerade die Wichtigkeit des Enthymems betont,

ersehen wir, dass er die Einführung des Enthymems in die Rhe-

torik für seine wichtigste und verdienstlichste Neuerung erachtet

haben muss. 2
) Wie wir oben S. 289 sahen, hat der Schüler den

1) Dass diese Einteilung von Aristoteles herrühre ebenso wie die

Aufstellung der drei y(vr\ der Rhetorik, wird oft behauptet, ist aber

nicht zu erweisen und unwahrscheinlich. Wie der Bericht über Theo-

doros und Likymnios Rhet. III cap. 13 p. 1414 b 14. 17 ergiebt, war
es erforderlich, das Uebermass der vorhandenen dtatgtcug eher zu be-

schränken als neue zu erfinden. Dass nach Ausweis unserer Ueber-

lieferuug Aristoteles kein Bedenken batte seine Vorgänger ausgiebig

zu benützen, erweisen Dikls' Ausführungen Hermes XXII 1 887 8. 430 tf.

2) Ebenso wie die Einführung des Syllogismus in die Logik:

Zkli.br, Philos. d Gr. n 2 3 S 226.
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Vortrag des Meisters nicht überall zutreffend wiedergegeben: aber

das wesentliche, von dem Lehrer am nachdrücklichsten betonte

neue Element, das die Rhetorik bringen sollte, die Einführung

des Enthymems, das hat der Verfasser des Schulheftes richtig in

seiner Einleitung zum Ausdruck gebracht, und die Polemik gegen

Isocrates' Lehrbuch ist hier klar erkenntlich: I cap. i p. 1354a
II: vvv piv ovv ot zug ziyvug zebv koyav övvzi&ivzeg okiyov ns-

Ttoir\xuGiv uvztjg pooiov' ut yug nlözug i'vztivov itizi ftörof, zu. d'

ükku 7tQoa&^xui' 01 dl 7T(ql i v&v fttj puz oüv ovdlv kiyovöiv omq
itizl a&pu zf^g irlozeag, ireoi 61 zfov «£cö zov nouy^uzog zu nküazu

xouypuzivovzui und ebenso p. 1354b 21 : mol dl zCov ivztyytav

Ttiöztiov ovdlv detxvvov6iv
y
zoüzo <T ioziv b&ev uv zig yivoizo iv-

^v^rj^iuzixog. Aber in der Einteilung der mazttg ivzeyvoi folgt

Aristoteles augenscheinlich dem System des Isocrates: er unter-

scheidet wie dieser 3 Teile (I cap. 2 p. 1356a 2 seqq.): I Tj&og zov

kiyovzog, II to zov axgouzr}v dta&eivui ntog^ d. i. nu&og. III uvzbg

6 köyog diu zov Ötixvvvui ij <puivea&ui 6eixvvvut: der Teil III

zerfällt in ivf>vfii](iu und itaoudtiyfiu (l cap. 2 p. 1356a 3 5 seqq.):

aber das iv&vpqiut ist der wichtigere der beiden Teile: mOuvol

plv ovv ovy r^zzov 01 koyoi ot diu z&v nuouÖtty^uzoiv , &oqv-

ßovvzut 61 (läkkov 01 iv&vtii]n«xtxoC (p. 1356 b 23). Von den

entsprechenden 4 Teilen des Isocrates eixog, ituQuöeiypu, Or^tioi',

ztxpi\oiov ist hier nur das nuoudiiy^a übrig geblieben, die übrigen

drei bilden die Grundlagen, die izooxuaug der Enthymeme: zu d' iv-

&v}i7)iicaa t| eixozwv xul ix oqutlav (p. 1357a 32), indem das

xsxpr,Qiov zu den ai^utu als uvuyxutov öyptiov gerechnet wird

(p- 1357 1

J

5 seqq.). Aber diese Einteilung ist in einer späteren

Vorlesung II cap. 25 p. 1402 b 13 seqq. vergessen, hier erscheinen

wieder die 4 Unterabteilungen des Isocrates als Grundlage der

Enthymeme: iml dl zu ivf>v^uuzu kiytzai ix z(zzccqcdv^ zu dl

xizzaQu zuvz
1

iazlv 1) eixbg 2) Ttaouöeiyuu 4) zex^i)qiov 3) Grr
(Atiov xzk.: sogar in der Reihenfolge, d. h. in der Stellung des

iTugudeiynu an zweiter Stelle hinter dem tixog stimmt hier Ari-

stoteles mit Isocrates, dem er folgt, überein. Die Ausdrucks-

weise ist die in der Rhetorik auch III cap. 14 p. 1415 a 25

übliche: kiyezui de t«vt« fx zt zov kiyovxog xul zov uxqouzov xul

toO Ttguynuzog xui zov avzidixov: der auffallende und anstössige

Widerspruch mit der Disposition des I. Buches genügt nicht,

jenes Kapitel 25 des II. Buches für eine Fälschung (siehe oben

S. 284, 1) zu erklären, da er aus der Entstehung der Rhetorik

23*
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des Aristoteles und aus der Unfertigkeit des Systems, das wir im
dritten Buch (siehe oben S. 249) bereits wieder geändert fanden,

leicht seine Erklärung findet. Aristoteles legte die drei Unter-

abteilungen des pragmatischen Beweises des Isocrates als 7tqo-

xaatig seinem Enthymem zu gründe, die vierte, das nctQuösiyiicc^

konnte er nicht brauchen, denn er hatte dasselbe als selbst-

ständiges Beweismittel neben das Enthymem gestellt, sowie die

inuy<oyr\ neben den avkXoytßfiog in der Logik. Aber dies hindert

ihn nicht II cap. 23 p. 1398 a 33 in der Topik der Enthynieme

einen besonderen ronog i£ iitay&yfig zu constituieren. Da es nun
galt, auch eine Xvcig nicht nur des Enthymeras, sondern auch

eine Widerlegung des naQudsiyftcc zu bieten, so kehrte er wieder

in der II cap. 25 behandelten Lehre von der Xvaig zu der Vier-

teilung der Isocrateer, die das naQadeiy^a einschliesst, zurück,

ein wenig glückliches Verfahren, das augenscheinlich erweist, dass

wir es in der Rhetorik mit ephemeren Vorlesungen, nicht mit

einem für die grosse Öffentlichkeit bestimmten Schriftwerk zu

tun haben, mit der Darlegung eines Systems, das, wie die oben

behandelte Lehre von den azuaetg (S. 249) ergab, bald durch

ein neues System verdrängt worden ist oder wenigstens bald

wesentliche Änderungen erfahren sollte.

IV.

Dass der Redaktor des IQ. Buches der Rhetorik in den

beiden Stücken, aus denen er Buch m zusammenstellte, viel zu

bessern und zum leichteren Verständnis des lesenden und kau-

fenden Publikums vielerlei zu ändern vorfinden musste, und nicht

nur zu Anfang des Buches, ist so gut wie selbstverständlich:

es lagen eben vor vielfach lückenhafte und unvollständige Auf-

zeichnungen eines Schülers. Wieviel freilich die recensierendon

Grammatiker späterer Jahrhunderte Teil haben an den offen-

kundigen Interpolationen der Rhetorik, ist nicht mehr festzusetzen:

diese reichen bis an die byzantinische Zeit (I cap. 15 p. 1377a

6— 8). Es soll hier der Versuch gemacht werden an einigen

Stellen des IH. Buchs durch Ausscheidung unüchter Zusätze die

Hand des Schülers des Aristoteles herzustellen.

Cap. 2 p. 1405 a 31 seqq. werden die Fehler der Metapher

behandelt und nachdem der Ausdruck des Euripides x<orcrjg ccvuo-

<scov als i<7tQ£nig getadelt ist, weil fiet^ov xo avadöBiv *) xerr'

a£/«i>, geht der Verfasser über zur Besprechung einer fehlerhaften
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Metapher, die in den Elegieen des wunderlichen Dichters Dionysios

mit dem Beinamen 6 yaXxovg dem Aristoteles aufgefallen war.

Dieser Dionysios begann nach Athen. XHI 602 C das Distichon

mit dem Pentameter: wie die erhaltenen Bruchstücke (Bbrgk

(PLG 4
II p. 262) erweisen, war er überaus kühn in seinen Me-

taphern: er sprach von ßvfinoalov vavxcu xai xvXlxav IqIxui und

brauchte den Ausdruck 6i%ov xrjvös itQ07tivonivr}v xrjv an ifiov

xolyaiv, den Ennius in seinen Satiren ins lateinische übertragen

hat. 1
) Wir lesen nach der besten Überlieferung a. a. 0. bei

Aristoteles: tcxiv dt xal iv xaig ßvXXaßaig ccfiagxla, iav pr} qdslag

17 arj(itu( qpwi'fjs, otov Jiovvaiog itgogayoQevH & %aXxovg iv xotg

iXeyeloig xgavyt)v mal KaXXtonrjg xr)v rcofytftv, oxt ap<p(o qxoval'

<pavXr\ de i) pexayoQa xaig aa^fioig <pa>vaig. Die Vulgata lässt,

um den Text lesbar zu machen, das vor KaXXi6ni)g überlieferte

mal aus: verständlich wird indessen hierdurch der Text keineswegs.

Es ist einleuchtend, dass es sich um eine (isxatpoga handelt und

dass diese uexacpoga bewerkstelligt wird vermittelst einer aar](iog

qpwij, z. B. einer avXXaßi^ die nach der Erörterung Poet. cap. 20

p. 1456b 34 zu den ytovai ctöi^oi gehört: ovXXaßt) Öi iexiv (pcov^

a<Sr
t
[iog övv&exri i£ cccpcovov mal <po>vr}v e%ovxog mxX. Da es sich

um eine Metapher handelt, ist der oben eingeklammerte Satz iav

rjdelag y Gr^uta (pavTjg als Glossem zu streichen: weil ferner

die Metapher aus nur einer Silbe bestand, muss das Wort

yiQHvyriv gleichfalls Glossem sein und in dem allgemein verwor-

fenen, uns unverständlichen mal jene Silbe und aat](iog (pcovr] ver-

borgen sein. Nach Poet. cap. 20 p. 1457a 1 ist der ovvdeo-

ftog gleichfalls eine (pcavrj aörjuog^ nach 6 auch das uq&qov, eben-

so wie jede avXXaßrj, als Beispiele sind angeführt Wörter wie

[iiv 1] xol öl. In mal wird demnach die Interjektion al wieder-

zuerkennen sein, deren Gebrauch durch den Vers des Aristophanes

Plut. 706 feststeht: al xdXav ruft dort die Frau des Chremylos.

Dionysios hatte iv xotg iXtydoig die Poesie al KaXXi6ni}g genannt,

eine Metapher, die wir im Hinblick auf seine sonstigen Wunder-

lichkeiten nicht für unmöglich erklären werden. Die Corruptel

ist älter wie das Glossem xpavy^v, in dem das K von mal den

beiden letzten Buchstaben von iXtytloig seinen Ursprung verdankt.

Die Abhandlung über das Prooemium III cap. 14 p. 1414b

I i Babhrens FPR p. 116: Enni poeta salue, qui mortalibus Versus

propinas flammeos medullittiB.
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19 seqq. beginnt mit dem yivog iniöuxxixov. es soll in diesem

yivog das it(fooCfUOv gleichen dem noouvkiov' xai yüo ot avArr
xai, oxi av ev exaHSiv avlffiat, xovxo nooavkriGavxtg avvfjtfsccv ra

ivÖoaiiup' xai iv xoig imöuxxixoig öet otixag yqaa>uv' oxi yup av

ßovkrpai tvOv einovxa ivdovvai xai avvutyaii oneo navxig noiovötv.

Schwerlich wird sich Aristoteles so, wie unser TexV besagt, wirk-

lich ausgedrückt haben: du ovxcog yodqpuv ist eine zu starke Em-
pfehlung dieser Art des Prooemiums, das mit dem eigentlichen

Inhalt der epideiktischen Rede in gar keinem Zusammenhang
steht, ontQ nuvxeg noiovciv ist gewiss eine Übertreibung. Es folgt

die Aufzählung der Kategorieen der nooiol^ui 1) *§ inaivov rj

tyoyov 2) anb av^ißovkT^g 3) ix xmv öixavix&v noooifiltav^ xovxo

<f' faxlv ix xCov itQog xbv axooaxr
t
v. Jene Art des Prooemiunis.

die so sehr empfohlen wird, wird verglichen mit dem Praeludium

der Flötenspieler, wir können dafür modernen Verhältnissen

Rechnung tragend das Praeludium der Orgelspieler einsetzen:

diese Praeludien haben keinerlei Zusammenhang mit der Strophe

des eigentlichen Liedes, sondern sind lediglich Bravourstücke,

welche durch die Intonation, d. i. durch das ivdooipov mit dem
eigentlichen Liede willkürlich verbunden werden. Dies ist die

Bedeutung von ivdoaipov, wie aus dem Satz toüto TtgoavlrjOav-

xeg avvfjtyav tc5 ivöoaifuo und noch klarer aus dem folgenden

ort yaq ccv ßovkt\xai ivdv tinovxa ivdovvai xai ovvutyai ersichtlich

ist: das ivdoöftiov
1

) liegt in der Musik in der Mitte zwischen

dem nooavkiov und dem vduo?, demnach in der Redekunst zwischen

dem TXQOoipiov und dem Xoyog* es ist in der Rede die überleitende

Wendung des eigentlichen Anfangs darunter zu verstehen. Die

Recapitulation der Erörterung über die epideiktische Vorrede

p. 1415a 5 — 7 lautet: xa ovv xcbv imötixxixCbv koyav noo-

olpia ix xovxmv, f§ inaivov, ix r^oyoi», ix nqoxqonf\g^ i£ anoxoo-

nf
t q, ix xCov nobg xbv axqoaxi]v' 6u 61 tj £iva t) olxtut elvat xa

ivdöai^a r<3 koyat. Hier ist ivööaipov soviel wie ngooifitov oder

nooavkiov im Widerspruch mit der oben erörterten Stelle; der

Ausdruck oixtia ist entlehnt aus dem Beispiel, das Aristoteles

für die warm empfohlenen Prooemien der epideiktischen Reden

gegeben bat, oben p. 1414b 27 naoddtiytia xb xfjg 'Iooxqoxovs
f

Ekivr,g TtQooiiiiov' o-v&h yaq olxtiov vnaq%ti xoig iqicxixotg xai

'Ekivi}. Den Widerspruch erkannte schon Victorias. Dazu kommt

1 ) Die Stelleu bei J. Summkkuhodt Scaenicu Herl. 1876 p. 13 seqq.

\

Digitized by Co



Aristotklks' Rhktobik. 327

dass die Recapitulation reichhaltiger ist als die Darstellung selbst:

von £iva jioooliua war vorher die Rede, nicht aber von olxeict,

ebenso von avfißovXrj und avpßovXeveiv, aber nicht von ngoxoe-

neiv und «7roT$>fWv. Darum ist nicht etwa allein ivSoatfirt als

Giossem zu streichen, sondern die ganze Recapitulation gehört

dem Redaktor, der den vorhergehenden Text nicht richtig hat

verstehen können: die ursprüngliche Nachschrift entbehrte dieser

Recapitulation.

In dem Kapitel über die öiaßoXrj cap. XV p. 1416a 14 seqq.

lesen wir: uXXog xonog üg iöxlv dfidgxi](ia ?) arvgrjfta 1) ctvay-

xaiov, olov 2oq>oidf}g e<pr} xotfietv ov% ag 6 öiaßccXXcav etpi] \tvci

doxy yioav], äXX' a.vuy%t}g' ov yaq exovxi elvai avxai exi\ 6y-

öoi]xovxa. Wie in dem vorhergehenden Abschnitt über die 4

öxdaeig nur die letzte, das ovx uöixov, durch ein Beispiel erläu-

tert wird, so hier nur die dvuyxrj. Der Gegner hatte dem

Sophocles das Zittern der Hände zum moralischen Vorwurf ge-

macht: Sophocles antwortet, er zittere durch das hohe Alter von

80 Jahren gezwungen. Der Satz iva doxy ytocav ist doch wol

Glossem, denn ein achtzigjähriger Greis kann nicht mehr das

Bedürfnis haben, als Greis erscheinen zu wollen. Der SiaßccXXav

hatte wahrscheinlich das Zittern des Sophocles als Zeichen der

naouvoia gedeutet. Ob freilich dieses Glossem dem Redaktor oder

einem Abschreiber seinen Ursprung verdankt, muss dahin gestellt

bleiben. Ebenso an der gleich darauffolgenden Stelle in dem-

selben Kapitel p. 1416a 28 seqq. itXXog, ei yiyovev xolaig, &aneo

KvQmlörig ngog
t
Pyiulvovxct iv xy avxtdodei xaxi]yoqovvxu u>g dae-

ßi'ig* og ye litotrfie xeXevcav icpiooxeiv' 1} yX&6a Ofitojttojj', i) öe

(poijv Kvtüfioxog' e(ptj ydo avxov ddtxeiv xdg ix xov dtovvGwxov

tcyCbvog xoiötig etg xä 6ixciCxi)qiu uyovxa' ixet yuq avxibv deöfo-

xevai Xoyov [1} dwceiv, et ßovXexca xaxrtfooeiv]. Wir müssen aus-

gehen von dem Satz ei yiyovev xotöig: dessen Inhalt erfordert,

dass die Worte ?) ötoöeiv, ei ßovXexai xax7)yoqeiv als Glossem ge-

strichen werden. Aber diese Interpolation ist sehr alt. Der

griechische Gewährsmann, dem Quintilian III 6, 49 und 60 folgt,

hatte, wie oben S. 251 ausgeführt ist, die drei Bücher der Rhe-

torik aufmerksam gelesen und erkannt, dass I cap. 13 p. 1374 a 1

der Status des ootapog von Aristoteles klar formuliert ist; er hatte

ebenso an einer zweiten Stelle den Status der translatio erkannt,

d. i. der Status, cum aut terapus differendum aut accusatorem

mutandum aut iudices mutaudos reus dicit (ad. Her. I 12, 22), da
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wir bei Quintilian a. a. 0. 60 lesen: nos ad Hermagoram. transla-

tionem hic priraus omnium tradidit, quamquain semina eius quae-

dam citra nomen ipsuin apud Aristotelen reperiuntur. Die Er-

klärer (vgl. Spaldino z. d. St.) verweisen gewiss mit Recht auf

unsre Stelle, die nur unter Beibehaltung der Interpolation auf

die translatio bezogen werden kann: die von den Erklärern gleich-

falls herangezogenen Worte zu Anfang des Kapitels p. 1416a 7

(siehe oben S. 251) -3} tag ov ßXußeobv J) ov rovra treffen zu

wenig das wesentliche der translatio, vermittelst welcher der Ver-

teidiger nicht sosehr geltend macht, dass der Ankläger selbst durch

den dienten keinerlei Schädigung erlitten habe, sondern vielmehr,

dass die Wahl der Zeit, des Gerichtshofes und der Ankläger mit

den gesetzlichen Bestimmungen nicht im Einklang steht.

Druck fertig erklärt II X 1900]

Digitized by Google



SITZUNG VOM 10. JULI 1898.

Franz Studniczka: Myron's Ladas.

Von dem myronischen Ladas hat neuerdings am ausführ-

lichsten KalkmaniN gehandelt, im Znsammenhange seiner forder-

lichen Studie über die Darstellung des Laufes in der griechischen

Kunst, zu der ihm der Versuch, den Jüngling von Suhiaco als

Läufer zu erklären, Veranlassung gab. 1

) Aber dieser verfehlte

Hauptzweck seiuer Arbeit Hess ihn auch an der noch erreich-

baren Anschauung von dem verlorenen Meisterwerke vorbei gehen,

obgleich sie ganz auf seinem Wege lag und zudem schon von

anderen Forschern, am vollständigsten von Collignon, gefunden 2
),

wenn auch nicht klar genug ausgesprochen und zureichend be-

gründet war. Zur Irreführung seines Urteils trugen ausserdem

ältere und neuere Missdeutuugen der schriftlichen Zeugnisse bei,

namentlich ihre Behandlung in Bbnndokp's scharfsinniger Erst-

lingsschrift, deren Kritik nur Bri nk begonnen, aber unvollständig

gelassen hatte.
3
) Somit scheint mir die folgende, seit vielen

Jahren concipierte Untersuchung auch heute noch nicht über-

flüssig. Sie wurde bereits vor zwei Jahren unserer Olasse vor-

gelegt, wesentlich so, wie sie hier erscheint. Nur die Sorge um
möglichste Vollständigkeit des bildlichen Materials hat die Druck-

legung so lange verzögert. Ihretwegen wird auch heute bloss

der erste, davon unabhängige Teil der Arbeit herausgegeben.

1) Jahrb. d. d. arch. Just. 1895 X. S. 56 ff.; vgl. ebenda 1896 X.

S. 197 ff. Die beiden Aufsätze werden fortan als Kai.kmann I und II

citiert.

2) Colmonon, Hist, de la sculpt. Gr. I S. 47 1 ;
vgl. auch schon

Ovkrukck, Gesch. d. gr. Plastik I
4

8. 274 u. A.

3) Hejjndobh, de antholog Gr. epigrannnat. quae ad artein spectant,

DisHrrt. Bonn 1862. — Dagegen Hki nn in Sitzungsber. d. k. bair. Akad.

I. LI. 1880 S. 474 ff.

i'hii.-hist. cu»»* iyoo 24
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330 Franz Studmczka:

1. Die literarischen Zeugnisse.

Unsere Vorstellung von dem Kunstwerke beruht ausschliess-

lich auf dem grössern Ladasepigramm der Anthologie. Zum
Verstandniss dieses Gedichts müssen wir uns aber durch Prüfung
alles anderen rüsten, was von dem Mann und seinen Denkmälern
überliefert ist.

1. Des Ladas Zeit, Heimat und Ende.

Zunächst drängt sich die von Kalkmann angeregte, aber mit

Recht im Sinne der herkömmlichen Ansicht beantwortete Vorfrage

auf: mit welchem von beiden Läufern dieses Namens wir es

zu thun haben. Denn der nur aus Pausanias*) bekannte Sieker

im einfachen Wettlauf bei den Olympien des Jahres 280 (Ol. 125 )

hatte nach dem Zeugniss von Künstlcrinsch ritten auch einen

jüngern Erzgiesser und Athletenbildner Myron ungefähr zum Zeit-

genossen. 8
) Und dafür, dass er in dem Epigramme geraeint sei,

Hesse sich, wie mir ein Mitglied meines Seminars, Herr Heyden-

reich, bemerkte, das andere Ladasepigramm (S. 333) geltend

machen: Audccq xb axäöiov fflr' ykiao £ire dumi] u. s. w. das ja

offenbar nur den einmaligen Lauf voraussetzt. Aber die genauere

Untersuchung dieser Verse wird ergeben, dass sie ohne jeden

geschichtlichen Wert sind, nichts als ein zugespitzter Ausdruck

des bei Dichtern und Litteraten römischer Zeit so beliebten Ge-

meinplatzes von der wunderbaren Schnelligkeit des Ladas. Und

als Träger dieses Ruhraes — noSiov chuvir^ti {meQßccXXofiBvov rovg

icp' uvrov — bezeichnet Pausauias zwei mal nicht den Stadion-

läufer, sondern den Dolithodromen. 4
)

Die Zeit dieses Mannes wird nun allerdings nirgends an-

gegeben und seine älteste sicher datierbare Erwähnung steht erst

in der Rhetorik ad Herennium (4, 3). Denn Benndor.es Ver-

mutung, der Dauerläufer Ladas berge sich hinter dem Dandis,

Dandes oder wie er sonst geschrieben wird, den wir aus einem

„simonideisehen" Grabepigramm und jetzt auch aus der Anagraphe

1 Die Schriftstellen bei Hkjo Förstkh, Die olymp Sieger I. Gymn.
Progr. Zwickau 1891 Nr. 249; vgl. II, ebenda 1892, Nachtrag auf S. 4.

2) I'aus. 3, 21, I; 10, 23, 14. Vgl. Kalkmann- I S. 76 Anm. 120. 122.

3) Löwv, Inschr. gr. Bildh. Nr. 126, Inschr. von Pergam. I Nr. 136.

V#l. Wkikkhai in ' E<prßL. &q%. 1 89 1 8. 151.

4) Pausa«. 2, 19, 7 und 3, 21, 1.
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Mykon'k Lada«. 331

von Oxyrhynchos als Sieger im Diaulos Ol. 76, im Stadion

Ol. 77 kennen, ist durch diesen Fund noch unhaltbarer geworden,

als sie von jeher war. 1
) Der seltsame Name findet in der best-

beglaubigten Form Dandis wenigstens eine gewisse Anknüpfung

in dorn Appellativ SavdaUg. 2
) Unhaltbar scheint mir leider auch

der Vorschlag Robert's, in dem genannten Papyrus für den ver-

wischten Namen des Dolichossiegers von Ol. 76 /tdiöag einzu-

setzen 3
); denn dieser war ein Acextov, unsern Läufer dagegen

muss ich für einen Argiver halten, worüber sogleich.

Von vornherein aber spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür,

dass ein Athlet, der sich an langdauerndem, sprüchwörtlichen

Ruh in0 dem Krotoniaten Milon an die Seite stellen darf, in die

Heroenzeit der griechischen Agonistik hinaufreicht, und ebenso

dafür, dass ein in Epigrammen gefeiertes Werk dem berühmten

alten Myron zuzuschreiben ist. Die Lebenszeit des letztem gibt

aber nur den terminus ante quem, indem, wie Brunn betont

hat, Ladas, gleich dem von demselben Künstler dargestellten

Spartaner Chiouis, einer weit altern Epoche angehört haben kann.

Mit Unrecht dagegen wird fast allgemein auch der Voraus-

setzung der BKNNDouFschen Conicctur widersprochen, dass Ladas,

gleich jenem Dandis, aus Argos, nicht aus Sparta war. 4
)

Nach Pausanias werden drei verschiedene Oertliehkeiten des

Pelopouues mit ihm in Beziehung gebracht: an einem der Wege
von Mantinea nach Orchomenos zeigte man die Rennbahn, wo er

sieh geübt hätte; im Eurotasthaie, 50 Stadien von Sparta fluss-

aufwärts, hart am Wege nach Belmina, war sein Grab; der Tempel

des Apollon Lykios in Argos enthielt seine Statue. 1
')

1) Benndorf, S. 15. ZugCRtimmt hat 11. A. Di'iwkk zu Anthol.

Pal. 13, 14, widersprochen Bergk zu Simonides Nr. 125, Hut nn a. a

O. S. 474 f., Fohstek 8. 15, Kalkmann I Ann». 121. — hie Olympiaden-
liste bei (irenfell u. Hunt, Oxyrhyuehu« Papyri II S. 88. 90, vgl. Kohkrt

im Hernies 1900 XXXV S. 146 f.

2) Pollux 6, 76.

3) Hermes 1900 XXXV S. 165.

4) Zugestimmt hat meine« Wissens Ovkkbkck a. a. 0. und schon

in den Schriftquellen zu Nr. 543, Mi urav Hist. of. gr. sculpt, I
= S. 2(><> f.,

Scbekkr, de Olympionic. statu iH Piss. (iottingeu 1885 S. 38 f.

5) Pauaan, 8, 12, 5; 3, 21, i; 2, 19, 7. Die Stelle des Grabe« hat

man an verschiedenen Punkten wiederzufinden geglaubt: E. Curtius,

Pelop. II S. 2^3, HädekerV (JrieehenlamP S. 292; Loring in Joum. of

hell. «tud. 189s XV S. 43 tf.
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332 Franz Studmczka:

Der letzte Anhaltspunkt scheint mir, gleich Benndorf, der

entscheidende. Win sollten die Argiver dazu gekommen sein,

einem fremden Athleten, noch dazu aus dem alten Feindesland?,

solche Ehre zu erweisen? Zwar haben sie in demselben Heilig-

tum auch dem Epidamnier Kreugas ein Standbild gesetzt, diesem

aber für einen Sieg an den heimischen Nemeen und obendrein

zur Sühne für den schmählichen Tod, den er dabei durch die

tückische Roheit seines Gegners erlitt.
1
) Von diesem seltenen

Ausnahmefall abgesehen sind, wenigstens in älterer hellenischer

Zeit, Hieronikenbilder ausser am Kampfortc nur für die Heimat

der Sieger bezeugt, so bei Hetoimokles von Sparta, Arrhachion

von Phigaleia, Astylos von Kroton, Euthymos von Lokroi, Tb«agenes

von Thasos, Kallias von Athen, C'heimon von Argos. 2

)

Diesem zwingenden Zeugniss müssen und können sich die beiden

anderen tilgen. Die Lage des Stadions, falls seine Benennung mehr

als legendarisch war, lässt sich aus der Voraussetzung erklären,

dass Ladas in den westlichen Grenzbergen von Argolis wohnte,

wo ihm die ostarkadische Ebene näher lag, als die des Inachos.

Von seinem Grab aber berichtet Pausanias so: xul dij xtd

'OlvfiTticiOiv l<Szt<pccvovzo doki%fp x^urtöv, Soxtiv 6i poi xuftrfov

uvxUa (Uta zr]v vi%t\v ixo(il£tTo
9

xal av^ißuaijg ivrav&d 01 zi]g rt-

X(vx}}g 6 xdtpog iazlv vittQ zi}v XewfpoQov.

Diese Darstellung von dem Ende des Athleten kann nur aus

der Grabschrift geschöpft sein. Denn die angebliehen Anspie-

lungen darauf in den beiden Epigrammen werden unbefangener

Prüfung nicht Stand halten. Zweifeln darf man freilieh von vorn-

herein, ob das, was der Perieget mit 6o%tiv di fioi einführt, eine

gesicherte Folgerung oder blosse Vermutung ist. Mich dünkt das

erstere sehr wahrscheinlich. Zu dem hier überlieferten Ende

gleich nach dem Siege passt nämlich sehr gut die Thatsache, dass

Ladas in der Altis keine Statue hatte (S. 336). Und dieser Be-

stätigung stehen keine Verdachtsgründe gegenüber. Wenn nämlich

Kalkmann (I, S. 78) einen Widerspruch zwischen dem von Olym-

pia entfernten Grabort und „dem in Folge des Sieges erfolgten

1) Pausan. 2, 20, t; 8, 40, 3.

2) Der Kürze wegen verweise ich auf H. Fükstkk's (oben S. 330 A. 1.

angeführte) Liste: Nr. 86—90, 103, 181, 185, 191, 285 (Cheimon, jetzt

durch den Papyrus oben S. 331 A. i, auf Ol. 83, 448 datiert}. Wenn
es von Theagenes (Nr. 191 bei Fükhtrk) wirklich an „vielen Orten"

Statuen gegeben hat, so galten sie dem Heros, nicht dem Sieger.
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Myron'h Ladas. 333

Tode" .zu finden scheint, muss er voraussetzen, dass dieser plötzlich

eintrat; Pausanias dagegen spricht nur von der unmittelbar fol-

genden Erkrankung, und diese brauchte einen zum feierlichen

Empfang in die Heimat eilenden Olympioniken noch nicht von

der Abreise zurückzuhalten. Der somit ganz glaubliche Bericht

legt nun die Annahme mindestens sehr nahe, dass Ladas nicht

zu Hause, sondern auf der Reise starb und bestattet ward. Frei-

lich auf dem Wege nicht nach der argivischen Heimat, sondern

nach Sparta. Dahin aber kann der Kranke aus guten Gründen,

etwa um früher und gefahrloser, weil auf bequemeren Pfaden,

Ruhe und Pflege zu erreichen, abgebogen sein von der alten

Hauptstrasse, die aus Elis über Megalopolis und Tegea nach

Argos führte.
1

)

2. Das Epigramm auf die Schnelligkeit des Ladas.

Der Bericht des Pausanias hat Jacobs und Benndorf ver-

lockt, eine zweite Erwähnung der Todesart des Ladas am Schlüsse

des Epigramms zu vermuten, das zwar von Planudes unter die

dg ttytovioxüv tixovag bezüglichen, vor der Schilderung der my-

ronischen Statue, eingereiht ist und durch diese auch wirklich

veranlasst sein mag, dennoch aber gar nichts enthält, als eine

pointierte Ausführung des xonog von der fabelhaften Geschwindig-

keit des Läufers. 8
) Bei Planudes steht nur folgendes:

Elg ÖQOfiia : adqXov.

Aaöecg ro azaötov hü* ijXaxo die dUnrr],

dai^tovtov ro xd%og, ovSe (poctöcct övvaxov.

Dass diess zum Teil verderbt und unvollständig ist, erschloss man

längst aus der köstlichen Parodie dieses Epigramms in den Versen

auf einen fabelhaft langsamen Wettlaufen

To oxdöiov IleotxXTjg m edoaiuv, rix* ixd&r)XO
y

ovöelg oldtv oXu>g' daifLOviog ßoadvxTjg.

6 tyoyog i\v vGnXr\yog iv oüctüi %ctl axtyavovxo

aXXog^ neu nigixXfjg ddxxvXov ov naoißri

1) Vgl. Bänkkek'b Griechenland 8
, Routen 41 und 38, und die Karte

bei Hkhkkdby, Reisen des Pausanias, Abhandl. d. arch. epigr. Seminars

in Wien X.

2) Anthol. Pal. cd Düb.nkr 16, 53, vgl. Jacob* XII S. 58 f., Bknxdork

8. 13 f., dem Kai.kmann I S. 77 zustimmt. Herr Prof. Staütmüllkk hatte

die Güte, mir den Entwurf seines kritischen Apparates zu dem Epi-

gramm mitzuteilen, aus dem ich entnehme, dass ich in der Ablehnung

der Jacous-Benndohf sehen Auffassung mit ihm zusammentreffe.
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334 Fbanz Sti-dsioska :

und aus der freiereu frostigen Variation des Nikarchps zur

Schilderung der wunderbaren Schnelligkeit, womit der Arzt ein

altes Weib in's Jenseits befördert und die zärtlichen Verwandten

ihr Begräbnis* rüsten:

'TY/Tpos tjjv yp«0v cir' txAvatv, ar' aninvi^iv

ovdtlg yivwaxei' öcapöviov t6 zujog.

6 tyotpog Jjv xkvazTtQog iv ovaai xal czetpavovzo

fj ooQog, ot ö^aXXoi top <paxbv r\vzqini6av.
1

)

Der Vergleich dieser beiden Umbildungen ergab für unser

Epigramm zunächst, dass die beiden Halbverse des Pentameters

umzustellen sind. Aus dem Periklesepigramm hat dann Jacobs

den dritten Vers hinzugefügt, was Plutarch sicher stellt, der in

seinen politischen Ratschlägen ,,o työtpog i]v ^anXiyyog iv ovctaiv^

tv&u r.(<art(puvovro als von Ladas gesagt anführt. 2
) Und derselben

Parodie glaubte Benndorf, mit Jacobs die Pausaniasstelle von»

Tode des Ladas heranziehend, auch den Schlussvers entnehmen

und somit das fehlende Distichon so herstellen zu können:

6 tyoyog i\v vdrtXriyog iv oVaOiv x«l <Szt<pavovzo

Auöccg mal Kupvcov öaxzvXov ov nqoißrj.

Aber schon der Zusammenhang jenes Citats bei Plutarch

lehrt, dass die Pointe des Epigramms eine ganz andere war. Es

gibt, so wird dort ausgeführt, zwei Wege zu politischer Bedeutung:

einen raschen, mittelst glänzender Taten gleich am Anfang der

Carriere, und einen langsamen, durch unscheinbarere, aber mit

zäher Ausdauer fortgesetzte Bemühungen. Der erstere hat den

Vorzug, dass er mit einem Schlage die Popularität erobert und

die Missgunst niederschlägt: o'vxt yuq nvQ (pr\<5iv 6 'Aqigtchv y.anvbv

rtouiv ovxe do^av tp&ovov, i)v tv&vg ixXuptyy *ui zu%i(og, idXu ziov

utaa ftiXQOv ai^ccvofiivav x«t öypXuitag txXXov aXXa%6&sv imXa^i-

ßdvicdai' 61b noXXol nolv KV&rficti Tceot zb ßf^ia naxt^ctQäv^t](Suv.

otov ö\ &Qmq int zov Stada XiyovGtv, 6 tyoyog i\v vanXr
t
yog iv

ov«Oiv, i'v&a xaaxzcpctvovzo nqtGßivav 1} &Qutjißev{ov t) czQaz^yiöv

im<pavtäg, or{>' 01 cp&ovovvzeg ov& oi xcczcupQovovvzEg bfioicog ixl

xotovzwv iaivovoiv; worauf einige Beispiele, darunter Alkibiades,

folgen. Das Ladasepigramm dient hier, ungefähr wie uns das

caesarische veni vidi vici, oifenbar nur zur Veranschaulichung

1) Anthol-Pal. 11, 8(»; 119.

2) Plutarch TtoXtz. ituQctyy. 10,804 Iv Auch Lucian Timou 20 citiert

das Epigramm, wie Jacobs XII S. 344 bemerkt.
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eines raschen, glänzenden Sieges, kann also unmöglich mit dem

traurigen Ende des Siegers gleich nach dem Erfolge geschlossen

haben.

Womit es in Wahrheit endete, das zeigt die Parodie von

dem langsamen Läufer ganz unzweideutig: dem bekränzten Sieger

waren die zurükgebliebenen Concurrenten gegenübergestellt und

von ihnen mit pointierter Übertreibung dasselbe ausgesagt, wie

dort von Perikles: öaxzvlov ov ngoißav; eine sprüchwörtliche

Wendung, die ganz ähnlich von einem andern unbegabten Läufer,

Kallippides oder Kalüppos — vielleicht dem Athener, der

Ol. 112, 332 nur durch Bestechung im Pentathlon siegte —

,

im Schwange war, der adsiduo cursu eubitum nullum processerit

(Cicero) oder quem cursitare ac ne eubiti quidem mensuram pro-

gredi proverbio Graeco notatum est (Sueton). 1

) Und das fehlende

Subject zu diesem Praedicat kann kaum anders gelautet haben,

als ot üXXoi, wie es die zweite Parodie, auf den Tod der Alten,

für ihren besondern Zwek nichts weniger als bezeichnend, beibe-

halten hat. Das gemeinsame Urbild lautete also:

Auduq t6 axuöiov tfö* fjXaro, shs 8Unx7\

ovök tpQtxocci dvvcabv datpoviov z6 ta%og.
f O tyoyoq tjv RanXriyoq iv ovetaiv xal axB<pavovxo

Adöag, ot S'äXXoi SdxxvXov ov itooißav.

Damit sind die Zeugnisse über die Person des Ladas erschöpft

und wir wenden uns seinem Bilde zu.

3. Eine oder zwei Ladasstatuen?

Auch hier ist wieder die Vorfrage nach einem Doppel-

gänger zu erledigen. Von der uns bereits bekannten Statue in

der Heimat des Läufers soll die myronische, welche das andere

Epigramm schildert, verschieden, sie soll in Olympia gestanden

sein. Dieser Annahme Benndorf's hat nur Brunn widersprochen*),

mit vollem Recht und guten Gründen, die bloss zu resümieren

und zu vervollständigen sind.

Des Pausanias Schweigen über das Siegerbild eines von ihm

selbst drei Mal gerühmten Athleten, von der Hand eines der

bekanntesten Meister, könnte in der That nur die vorhergegangene

1) Cicero ad Attic. 13, 12, 3, Sueton, Tiber 38; unter Kallippos

auch „Maut. prov. 11, 87" (mir unauffindbar). Vgl. Pausan. 5, 21, 5 ff.

2) Bknsdohf S. 15 A. 1, Bruwn S. 47s f. Zugestimmt hat Brun-

dorf auch noch H. Förster a. a. 0.
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336 Franz Studkiczka:

Entführung des Kunstwerks erklären. Aber in Rom, wo es dann
um ehesten zu suchen wäre, ist zwar sehr viel von Ladas, von
seiner Statue niemals die Rede. Denn bei Plinius den an sich

ganz unbedenklichen canem in Ladam zu ändern, verbietet

kurzweg die inzwischen erkannte alphabetische Reihenfolge seiner

Liste. >)

Wer aber daraufhin geneigt sein sollte, an ein spurloses

Verschwinden der gefeierten Statue zu glauben, der beherzige das

Vorwort des Pausanias zu dem betreffenden Abschnitte der Eliaka,

wo ausdrücklich betont wird, dass gar manchen und darunter

sehr berühmten Olympioniken keine Statue in der Altis zu Teil

geworden ist.
2
) Und hierfür liegen in unserem Falle durch-

schlagende Gründe bereit. Gehörte Ladas nicht der Frühzeit an,

die überhaupt noch keine Siegerstatuen kannte, dann hat ihn

eben sein gleich nach dem Sieg erfolgter Tod gehindert, das

Recht auf die Errichtung eines solchen Denkmals, welches streng

genommen nur dem Sieger selbst zustand, auszuüben. Die

Heimatgemeinde aber konnte oder wollte die Uebertragung dieses

Rechtes auf sich nicht erlangen und begnügte sich desshalb, das

Siegerbild in ihrem vornehmsten Tempel aufzustellen.
8
)

In Olympia also ist eine Ladasstatue nicht nur unbezeugt,

sondern auch unwahrscheinlich. Und eine solche an irgend einem

dritten Ort anzunehmen 4
), liegt nicht der mindeste Grund vor

Denn die Versehweigung des Künstlernamens, der einzige Anstoss

zum Zweifel an der Identität des argivischen Bildes mit dem my-

ronischen, findet bekanntlich bei Pausanias, wenigstens in dem
nächtsvorhergehenden ersten Buch, Analogien die Fülle. 5

)

1) Plinius n. h. 34,57 ,
vgl. ausser Brunn auch Ukmchs d. Ä.

Qellenregister d. Plin. Würzb. Progr. 1875 S. 10 und Beitr. z. Kunst-

gesch. S. 8. Die alphabetische Ordnung erkannte meines Wissens

zuerst Petersen in der Arch. Zeitg. 1880 XXXVIII S. 25. Sie hätte auch

von der sonderbaren Verbindung abhalten müssen, in die M. Matek,

(Mitth. d. d. arch. Inst. Athen 1891 XVI S. 246 ff. XVTT S. 447) Per-

seum (statt Danaeu) et pristas bringt, wogegen schon üri.ichs d. J.

Einspruch erhoben hat, Wochenschr. f. cl. Philol. 1893 S. 819.

2) Pausan. 6, 1, 1.

3) Vgl. dio Einleitung Dittenbekokk*» zu den Siegerinschriften:

Olympia, die Ergebnisse V S. 236 f. 241.

4) Woran Furtwänglkr, Meisterwerke S. 379 A. 4 zu denken

scheint.

5) G. Hirschfeld, Atheua u. Marsyas, 32. Berliner Winckelmanns-
progr. S. 16, Brunn a. a. 0. S. 476, W. (Jurlitt, Ueber Pausan. S. 308 f.
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Wir wissen demnach nur von der einen Statue des Ladas

und beziehen auf sie unbedenklich das den Künstlernamen ent-

haltende Epigramm, welches allein uns eine Vorstellung von dem

Kunstwerk vermittelt.

1. Die Wortverderbnisse des Epigramms auf die Ladasstatue.

Bei Planudes unmittelbar auf das bereit« besprochene Epi-

gramm folgend hat diese Schilderung des Erzbildes, wenn man
einige selbstverständliche Correcturen vornimmt, diesen Wortlaut 1

):

Eig xbv avxov.

Olog irjg (pevyav xbv in^vtfiov^ tpnvoe Adött^

&v\ibv in axporaro) nvtvpaxi &elg ovi^a,

xoiov i%u\%£V(si(v Gt) Mvq&v inl nctvxl %aQa^ag

aca^ari TIiGaiov ngocdoxlijv cxtcpuvov.

TtkTtfnig ikniÖog iexlv, icxQOig <T inl ytiXtaiv aö&pcc

ipepetivu %oi\<ov evdo&ev i% Xayovav.

ni}6i]<su xuxa xcckxog inl ari<pog ovde xa&i£u

a ßuöig. w T£%va nvtvpaxog uxvxiqa.

Nur im ersten Pentameter liegt offenkundige, allgemein anerkannte

Textesverderbniss vor, aber noch in weiterem Maass, als bisher

angenommen worden ist.

Was bedeutet (pevyav xbv vn^ve^ov &vp6v'S Soviel mir

bekannt ist, hat man sich bisher allgemein bei der Erklärung

der Wechel'schen Scholien beruhigt: klytov xbv ccvxayaviaxriv , öv

Aaöag ngodgctfitov xul ngoxegog (ytv6(Uvog'sy ido%u cptvytiv. Das

klingt ja in der Hauptsache wirklich ganz glaublich. Natürlich

müsste dann in dem schlechthin sinnlosen O^fiov eine Bezeichnung

des Verfolgers stecken, von dem vnr]v^og gewiss gesagt sein

könnte, wie man bei Nonnos von der in die Luft enteilenden

Apate liest: vnrjvipiag (pvye daintov.*) Und diese Bezeichnung

soll (iRoriuK in dem Eigennamen Sv^iov wirklich gefunden haben.

Aber der Einfall hält genauerer Erwägung nicht Stich.

Zunächst sei immerhin erwähnt, dass eine andere „Quelle"

den Coucurrenten unter einem ganz anderen Namen zu kennen

seheint. Es ist das Seholion zu der sprüchwörtlichen Erwähnung

des Ladas bei luve nah Ladas fuit inter nobilissimos cursores,

1) Di'/BNKM H Anthol. Pal. 16, 54, Jacob« XII S. 60. Auch hier

verdanke ich Herrn Prof. Stadtmüllkr die Kenntnis des Entwurfs zu

seinem Apparat.

2) Nonnos, Dionys. 8, 176.
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qui [wohl vielmehr: cui] aemulus Talaris eandem gloriae palmain

tulit, sed apud Elidem [non einzufügen schlägt mir F. Marx vor]

coronatus est. Allein in diesem ungriechischen Namen wird nicht«

anderes stecken, als ein Missverstandnis des von demselben Com-
mentar an einer audern Stelle irrtümlich herangezogenen talares

pinnae des Perseus, den ja bekanntlich schon Catull mit Ladas

in einem Atem nennt. 1
) Von dieser Seite also droht dem Wett-

läufer „Thymos" keine Gefahr.

Aber woher in aller Welt konnte unser Epigrammatiker

den Namen des Mannes wissen, der seinem Helden am nächsten

auf den Fersen geblieben war? Und wenn er ihn erfunden

hätte, wie war' er gerade auf diesen singulären und mindestens

recht unwahrscheinlichen 8
) verfallen?

Nein, wenn von Ladas wirklich gesagt wird, dass er vor

etwas flieht, kann dieses, mit dem bestimmenden Artikel ein-

geleitet, nur das Normale, das Selbstverständliche gewesen sein.

Und das wäre nichts anderes, als ot ükkoi in unserer Ergänzung

des ersten Epigramms (S. 335) oder, im Singular ausgedrückt, der

ganze durch Bildwerke so gut veranschaulichte Schwärm der

übrigen Wettläufer, der dem „leader" nachstürmt. Der Schwärm

aber, nicht allein von Bienen oder Vögeln, auch von Menschen

jeglicher Art — zum Beispiel den Söhnen des Aigvptos in den

Hiketiden, den Weibern in der Lysistrata, den Verehrern der

Lais, den Kindern der Niobe, den Soldaten einer Truppe — , er

heisst wie bei Aischylos und Aristophanes auch in Epigrammen

der Anthologie und der Steine 3
) (Oftog, was dem frvpos der

Handschriften nahe genug steht.

Diess scheint mir die wahrscheinlichste Besserung, so lange

man, wie es ja wohl am nächsten liegt, voraussetzt, das entstellte

Object zu (pevyfov sei ein äusseres gewesen. Aber mein verehrter

1) Schol. Iuvenal. 13, 97 und 3, 117 mit Frikdlakdrr's Anmerkung.
Auf erstere Stelle hat mich abermals, in den Uebuugen des Leipziger

archäologischen Seminars, Herr Heydenkkich aufmerksam gemacht. —
Catull 55, 25.

2* Vgl. Fk.k-Bechtel, Gr Personennamen S. 306.

3; Ai*ohylo8 Hik. 31 (U'dQOTtXiföj] fofiov i'ßQiaT^v alyvaToytvi),

vgl. 223 von den Hiketiden t. a>? mltiuSrnv; Aristoph. Lys. 353 t

yrvaixöH'; Anthol. Pal. 6, 1 Piaton 1 und 9, 621 I. tQc«txü>v\ 16, 133

«Antipsiter Sidon.) £. rixvtov; Kaibei, Kpigr. gr. ex lap. Nr. 985

C. I. (ir. III add. 4935b) i. arpariä*,*. Vgl. auch Horaz carm. i, 35, 31

examen iuveuum, epod. 2, (> 5 veruas, examen domus.
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College Curt Waojibmuth macht mich freundlich auf die zweite

Möglichkeit aufmerksam, ein inneres Object anzunehmen, „wie

Pindar sagt: «pvyt XcayrjQbv öq6(iov" und findet dafür einen

Ausdruck, der sich nur in einem Buchstaben von dem überlieferten

unterscheidet, in dem von Herodian bezeugten Worte frvvog, das

Andere fttivog schreiben. 1
) Ein weiterer Vorzug dieser Lesung

scheint mir darin zu liegen, dass sie das starke Beiwort vn^vefiog

auf den Meisterläufer selbst, nicht auf seine zurückbleibenden

Concurrenten bezieht und damit die Schilderung des unaufhaltsam

dem Kranze zueilenden von einem hemmenden, besorgnisserregen-

den Elemente befreit. Ich ziehe also den Vorschlag Wachsmuth's

meinem eigenen vor, den ich nur deshalb nicht verschweige, weil

er der bisher uneingeschränkt herrschenden und immer möglichen

Gesammtauffassung der Stelle entspricht.

Die zweite Corruptel ist seit geraumer Zeit so gut wie

allgemein anerkannt, aber auch noch nicht geheilt. 'En «xporarco

nvevfjiaxi &ug oi>t/£a ist und bleibt ein Gallimathias, trotz allem

Herumreden der Scholien im Berner Exemplar der editio prineeps 2
),

trotz der wohlklingenden Übersetzung des Grotius: premeres

cum pede flabra tuo. Selbst wer sich auch in dieser Beschreibung

des wirklichen, vom Künstler festgehaltenen Vorgangs das Fliegen

durch die Luft ebenso gefallen lassen wollte, wie in jener blossen

Variation auf das Thema vom daipoviov nfyoc (S. 333), der wird

die Darstellung eines „Gipfels der Luft" einem Myron nicht zu-

trauen, obgleich sich die barocke Phantasie des Giovanni da

Bologna in einem sonst nahe verwandten, später noch heranzu-

ziehenden Werke zu etwas ähnlichem verstiegen hat.

Alle Herstellungsversuche durchzugehen würde zu weit führen.

Den HncKERschen: (pivywv . . . fV ebeoorarw, vivqu xufcig^ oVujrt,

welcher um den Preis weitgehender Aenderung eine schwer ver-

ständliche, den raschen Zug der Schilderung lästig unterbrechende

Parenthese einführt, erwähne ich nur, weil er durch Benndorf'«

Empfehlung in den Text der OvERBECK'sehen Schi'iftquellen gelaugt

ist. Man darf doch nicht ändern, was einen guten Sinn gibt,

0 Pindar Pyth. 9, 215 (121); Herodian ed. Lkkz I S. 176, 22; 529, 10;

n S. 10, 13; 523, 4; 93«, 29.

2) Deren Kenntnis ich der Güte Stadtmi)i,i,kh'h verdanke. Nach-

träglich bemerke ich, daas auch noch Fr. K(uolehV) in Schorn's Kunst-

blatt 1826 Nr. 4 s 177 tf. den Unsinn verteidigt hat, und zwar unter

Berufung auf »len Mercur den Giovanni da Bologna (unten 8. 350 A. 3)
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und folg ovvxcc in cctiQOxara ... ist tadellos, sobald an Stelle

von nvevficm, welches das vorhergehende ipnvos verschuldet haben

wird, die Bezeichnung eines wirklichen Bodens tritt, wie schon

Brunck verlangte. Aber die in diesem Sinne gemachten Vor-

schlage sind nicht haltbar. Dübner's ßrmau passt nach seiner

wirklichen Bedeutung nur zur Statue, nicht zu ihrem lebendigen

Urbild, von dem hier die Rede ist. Und wenn es auch soviel

wio ßakßlg heissen könnte 1

), gäbe es immer noch keinen Sinn,

ebenso wenig wie die von Heyne unter dem Pseudonym vevfian

eingeführte meta: der Läufer ist ja nktjQ^g iknldog, also noch nicht

am Ziele.

Den Weg zum Richtigen weist, das bisher Gesagte bestäti-

gend, die Schilderung unseres Athleten bei Solin: verum ut ad

pernicitatis titulura transeamus, primam palmam velocitatis Ladas

quidain adeptus est, qui ita super cavum pulverem cursitavit, ut

harcnis pendentibus nulla indicia relinqueret vestigiorum. 2
) Das

ist ja wohl auch nicht ganz heil — Benndorf wollte, dem Sinne

nach wahrscheinlich richtig, pedibus vor pendentibus einschieben

— aber in der Hauptsache durchaus klar. Und sieht man ab

von dem Einfluss, den offenbar Schilderungen mythischer Schnell-

läufer bei lateinischen Dichtern, -- zum Beispiel der Atalante

und des Hippomenes in Ovids Metamorphosen : carcere pronus

uterque
|
emicat et summam celeri pede libat harenam, oder ihres

Sohnes Parthenopaios in der Thebais des Statius: vix campus eun-

tem
|
sentit et exilis plantis intervenit aer

|

raraque non fracto

vestigia pulvere pendent — ausgeübt haben 8
), so dürfte die letzte

Quelle Solins gar nichts anderes sein, als der Vers unseres Epi-

gramms. Auf alle Fälle lehren diese Analogien nebst anderen

bezeichnenden Stellen 4
), dass der Boden, den der Schncllfussige

nur mit der äussersten Zehenspitze berührt, auch hier kein anderer

war, als der Sand oder Staub der Rennbahn. Und abermals passt

einer der nächstliegenden Ausdrücke, ja der rechte Terminus für

1) reber die Bedeutung dieses Wortes handelt grundlich Jithneh

im Eranos Vindobon. 1893 S. 310 ff.

2) Solin 1, 96. S. 25, 4 Mommsen.
3) Ovid, Mrt 10, 652; Statius, Theb. 6, 638. Dazu Vergil,

Aen. 7, 808 ff von Camilla, nach dem Vorbilde der Erichthoniosstuten

llias 20, 226 ff.
,
vgl. auch Phylakos bei Hesiod Fr. 143 Rzach.

4) Kalkmann I, S. 61, A. 41 vergleicht zu Soliu Lukian, Anach. 27

und schon llias 23, 764,"Od. 8, 122.
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die erforderliche Sache, wenigstens nach Auslaut und Buchstaben-

zahl aufs beste zu dem Ueberlieferten : statt nvtvpuxi ist axdpuaxi

zu lesen, von axu^^a^ dem aufgehackten Boden der Turnplätze.

Leider muss ich diese allgemeine Bedeutung des Wortes gegen

verbreitete Missverständnisse schützen und zu diesem Zwecke ziem-

lich weit ausholen.

Die agonistisehe Litteratur beschäftigt sich zumeist nur mit

dem tfxa^jua, wie es, auch t« icxa^^dva genannt, beim Sprung im

Pentathlon vorkommt. Der Widerspruch der (trammatikererklä-

rungen untereinander hat hier, wie so oft, grosse Unsicherheit

hervorgerufen, obwohl für denjenigen, der sich ihnen gegenüber

von respectvoller Harmonistik frei macht, kaum ein Zweifel be-

steht, welche das Rechte trifft.
l

)

Die verkehrteste bringt das Scholion zu der weiter unten

erklärten Pindarstelle. Nach ihm sind axcqi^uva Gruben, ßo&got,

womit die von den einzelnen Concurrenten erzielen Sprungweiten

bezeichnet wurden. 2
) Dem widerspricht schon die gewöhnlich ge-

brauchte Einzahl. Und dann wären solche ÖoOpot doch etwas gar

zu grobe Markeu für diesen Zweck, dem vielmehr nur ganz feine

Furchen, also noch eher yo«fe/W als ukoxtg, entsprechen würden.

Solche aber dürften in dem an der Stelle des wuchtigen Nieder-

springens notwendig aufgelockerten Boden nicht eben deutlich und

i) Kkai .sk, Gymnastik und Agonistik S. 383 If , ( Jkasukk<;kh , Er-

ziehung und Unterricht I, 8. 395 ff, Pindek, Fünfkampf der Hellenen

8. 97 ff., A. BöTTienEB, Olympia 5
S. 107, Feddk, Fünfkampf d. H. Leip-

zig 1889 (kürzer im Progr. d. (jytnn. 2u St. Elisabeth, Breslau 1888

S. 13 ff). Die letzteren drei Autoren kommen der oben ohne Polemik

im einzelnen vorgetragenen Auffassung oft recht nahe, lassen sich aber

immer wieder durch das Bestreben, den Grammatikerzeugnissen einen

Sinn abzugewinnen, beirren. Fkude hat sich überdies vom Skauima

eine ganz complicierte Vorstellung gebildet, indem er ein solches in

dem eigentümlichen Ziegelpflaster der Palästra zu Olympia erkennt :

Olympia, die Ergebnisse I, Tf. 73, S. 115 f (P. GrÄki>). In annehmbarerer

Weise wird diese Anlage herangezogen von Hukim'k, in einer Schrift,

die ich eben erst durch den ergänzenden Bericht von KürrKits Archäol.

Anzeiger 1900, S. 104 tf. kennen lerne. Doch bleiben auch danach

schwere Bedenken übrig, namentlich gegen die Annahme, dass der

Pentathlonsprung nicht im Stadion stattgefunden haben soll.

z) Schol. Pind. Nein. 5, 34 . . . xAv xtvxd&lai%>. olg axä^^axa axdn-

rofTat, »rar ttXltovxaf ixtirav yctQ xaxtt xbv itytavu itrjöoivxtov vno-

axdnxtxat ßö&yog ixdexov xb cüfuc dttxvi'g. Dass axdiifia auch einen

Graben bezeichnen kann, lehrt Piaton, Ges. 8, 845 E.
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haltbar ausgefallen sein. Desshalb bediente man sich in Wahrheit

nicht ihrer, sondern in das Erdreich getriebener Pflöcke als ört -

fiaxa
1
) der einzelnen Leistungen, wie eine oft herangezogene nlt-

attischee Vase Jedem klar gemacht haben sollte.
2
)

Was so an und für sich, sprachlich wie sachlich, verkehrt

ist, wird vollends ausgeschlossen durch das älteste und echteste

Zeuguiss, das von Piaton ab viel gebrauchte Sprüchwort vnfQ rcc

ioKafi^iiva (wofür Spätere auch ro cnafifta oder xa öndfifiara

sagen) uXX&G&ai, oder ni]6av, welches auf den urkundlich bezeugten,

füufundfünfzig Fufs langen Sprung des Phayllos zurückgeführt

wird. 3
) Da diese Redensart durchweg ein Ueberschreiten des

normalen Maasses bezeichnet, kann tu iaxamiiva nicht etwas

so unbestimmtes, wie die jeweiligen Leistungen der verschie-

denen Springer, sondern nur irgend eine feststehende Gröfse ge-

wesen sein.

Damit vertrüge es sich wohl, wenn Pollux in seiner Nomen-
clatur des Fünfkampfs erklärt, so heisse 6 oQog (rov nri8^ficcTog).

A
)

Aber sachlich lässt sich auch dabei nichts vernünftiges denken.

Trotz Pinder muss jeder Unbefangene annehmen, dass Männiglich

so weit springen durfte und sollte, als er nur irgend konnte, also

auch, wenn er's fertig brachte, gleich Phayllos über „das Auf-

gegrabene" hinaus. Dieses war somit nicht als Grenze gemeint,

sondern wurde es nur bei solchen Ausnahmeleistungen dadurch,

dass es nicht weiter reichte, als erfahrungsgemäfs gesprungen zu

werden pflegte. Fraglich ist nur, was hier uuerörtert bleiben darf:

1) Der Ausdruck bei Homer Od. 8, 192 vom Diskoswurf, bei

Quintus Smyrn. 4, 466 vom Sprung.

2) Namentlich seit Holwerda im Jahrb. d. d. arch. Inst. 1890 V
& 243 (

vgl- 254) eine gute Abbildung gegeben hat, die Jüthner, Ant.

Turngeräte (Abhandl. d. arch. epigr. Seminars Wien XII) S. 15, 15

wiederholt, jedoch mit der auch von Bötticiier und Fkddk S. 35 f. ge-

gebenen Deutung der Pflöcke als in perspektivischer Projektion auf-

recht gezeichneter" Furchen. Das richtige sah schon Holwerda und

besonders Walters Catal. of gr. vases Brit. Mus. II B 48; an einer

anderen von ihm Tf. 9, 24 abgebildeten Vase auch Krause a. a. 0.

Vgl. Jitoner 8. 32.

3) Piaton Kratyl. 413 A, Lukian Oneir. 6, beide mit den Scholien,

„Zenobios" 6, 23 mit Anmerkung von LEUTscn und Schneidewth. 6xä{iua

und axdpfiaTa sagen in diesem Sprüchwort Liban. decl. 63 Reiske III

S. 373 und Joh. Chrysost. Expos, in psalm. VII, 4, Migne V S. 86. Das

Phayllosepigramm bei Pkeuer, Inscr. Gr. metr. Nr. 142.

4: Pollux 3, 151.
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ob dieser aufgelockerten Sprungbahn ein fester Teil verauslag 1

),

bestimmt für die zwei, den eigentlichen Weitsprung vorbereiten-

den, Schritte des Dreisprungs, welchen die Turner gewiss richtig

im alfia des Pentathlons erkennen.

Diese Auffassung der iana^tiiva bestätigt endlich auch Pindar,

der erste, welcher die Sache erwähnt. In der einem Aigineten

gewidmeten fünften Nemeischen (34 f.) sagt er: ei d' okßov t;

XeiQÜv ßCav i] aiSaglrav inaivifiat nölepov dedöxijxai, fiaxQa (toi

avxodev ak(Aa& wiootuctcxoi xig" f^io yovaxtov ikatpQov oQpuv.

Das bedeutet: „Wenn ich aber jetzt den ganzen Ruhm Aiginas

und seiner Aiakiden singen sollte, dann müsste mir einer von

diesem Punkte meines Liedes aus (avxo&ev) eine gar lange Sprung-

bahn (ßkfiaxa wie dpöjwog, die Laufbahn) unten hin graben

(ujrotfxajttoi), nämlich unter dem weiten Sprung entlang, den ich

dann mit dem beweglichen Schwung meiner Kniee ausführen würde."

Nur so wird dem ganzen Bild und jedem von den wunderbar

bezeichnenden Worten sein volles Hecht.

Demnach war das exapft« beim Pentathlonsprung nichts als

eine Strecke aufgehackten Erdreichs, wie es zu den Erfordernissen

der meisten athletischen Uebungen gehörte. Exunxtiv xi)v xCbv

u&Xovvxav xoiuvoder xi)V naXuiöXQav ist eine ulitägliche Beschäftigung

des griechischen Mannes"), das dazu erforderliche Werkzeug, die

oxunavij, eines der gewöhnlichsten Attribute der Athleten. 3
) Nach

Vitruv sind sogar die Säulenhalleu der Palaestra so eingerichtet,

dass nur an den Händern Trottoirs hinlaufen, dazwischen aber

„medium excavatum" ist *), was der Arzt Asklcpiades eben wieder

öxufifia genannt zu haben scheint.
5
) Einen Platz dieses Namens

gab es noch im Hippodrom von Constantinopel zur Zeit des

1) Die von Fedde S. 25 beigebrachte Hauptatelle für diese Contro-

verse zwischen den (irammatikem Selcukon und Symniachos ist Bkkkek,

Anecd. I S. 224; He«ych. Suidas, Etyni. M. 11. d. W. (iccrr'iQ. S. ausser

Fkdde auch Hueppk und Kippers, oben S. 341 A. 1.

2) Atheu. 12, 518 Ü.

3,1 Theokrit 4, 10 und eine ganze Anzahl Vasenbilder von denen

zwei bei Schreiber, Kulturhist. Bilderatlas Tf, 21, 3; 23, 5; vgl. Fedde

a. a. 0. S. 30 f.

4) Vitruv. 5, 11, 3. Vgl. immerhin diu Palästra: Olympia, die Er-

gebnisse II Tf. 78 S. 127 f. und das Gymnasion in Delos: Bull, de

corr. hell. 1891 XV 8. 243 tf. (Fougeresj.

5) Bei Caelius Aurelian., chronic, pass. 2, 1 : ordinat praeterea idem

Asclepiade8 in areuae spatio deambulationem, quod appellant scamina.
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Stadtgründers. 1

) t)ie Neuherrichtung des axdfifia erscheint auf
einem karischen Steine früherer Kaiserzeit als ständige Leistung

unter den Vorbereitungen für ein grosses agonistisches Fest. 2
)

Eine stadtrömische Inschrift sagt von dein Pankratiasten M. Aurelius

Asklepiades, einem Olympioniken des Jahres 18 1 n. Chr. und
„unbesiegten Periodoniken", er sei niemals unter irgend einem

Vorbehalte, sondern immer gleich auf dem Fleck, iv avxotg xoig

axanpuaiv, bekränzt worden 3
); eine andere von Appollonios aus

Smyrna, er sei Periodonike avÖQÜv iv rotg oxd^aai gewesen. 4
)

So bedeutet das Wort schliesslich den Kampfplatz und Wettkampf

schlechthin, wie es auch Hesych umschreibt: öxufx^uxxa
4 ccy&vig

Gutdia.

Und in diesem Siune wird es, — gleich aywv, yv(ivdciovn

TtuXcdaxQct — sehr oft bildlich angewandt. Schon Polybios kennt

im tov ffxafijwaTog äv als sprüchwörtlichen Ausdruck für eine

kritische Lage, und Epiktet gebraucht das Wort von dem Streite

wahrer und falscher Lebensweisheit/') Aus der Sprache der

hellenistischen Moralistik übernahmen ihn dann als standigen

Tropus die Kirchenschriftsteller, Griechen nnd Lateiner. Hieronymus

nennt ganz ähnlich wie Epiktet, den Gegenstand einer Controverse

scamma et locum certaminis. 6
) Am häufigsten aber, so bei Ter-

tullian und Ambrosius, bei Theodoret und namentlich bei Johannes

Chrysostomos, begegnet das Wort als Gleichniss der inneren und

äusseren Kämpfe der Christenseele, wobei oft auf bestimmte ath-

letische Uebungen Bezug genommen wird, unter denen schliesslich

auch ägoiiog und ötctvkog nicht fehlen. 7

)

1) Chron. pasch. 25. Jahr Coustantins, S. 529 im Corp. Byz.

2) C. I. Gr. II Nr.' 2758 IIT Co]. III I) Z. 8; IV Col. IV *Z. 5 ; V
Col. IV Z. 5.

3) I. Gr. Sie. It. Nr. 1102 ,C. I. Gr. III 5913) Z. 16.

4) I. Gr. Sic. It. Nr. 1107 (C. I. Gr. III Nr. 5910) Z. 10.

5) Polyb. 40, 5, 5. Epikt. Arrian. 4, 8, 26; Sokrates tlg xocovto

oxititfiec itQOtxctliiro nävtct bvxivuovv xcei otx &v (toi doxtl ixörfjvcei ovfovt.

b) Hieronymus contra Joami. Hierosol. 16, Migue II S. 368.

7) Von den zahlreichen hierhergehörigeu Stellen, die ich in Ste-

phanus' Thesaurus und Leopardus, Emendat. I cap. 22 angeführt finde,

hebe ich nur einige heraus: Tertull. ad martyr. 3, Migne I S. 624 B;
Ambros. de offic. 1, 16, 59, Migne II 1, S. 41 ; Johann. ChryBOst., de

noniin. mut. 2, 1 Migne III S. 125 vom olympischen Stadion; Derselbe,

comment. in epist. ad Rom. 11, 3 Migne IX S. 488 vom Ringplatz;

ebenda 12, 4 8. 499 vom dpüuo$; Theodoretos bei Photios Bibl. cod. 273

S. 509 1. 11 Bekker: axdfi^cera xat diavlov*.
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Hoffentlich ist es Wachsmuth und mir geglückt, wahrscheinlich

zu machen, dass der Anfang unseres Epigramms gelautet hat:

Otog fyg qxvyatv xbv &w}v«pov, ffiTtvo« Adöa,

<fh>vov, in «x^ototüj öxd^ari folg &vv%cc.

Doch auch eine Frage der höhern Kritik tritt uns in den

Weg: ob die acht Verse aus einem Guss oder ein Pasticcio sind.

5. Die Einheit des Epigramms auf die Ixtdasstatue.

Der Gedankengang des Ganzen beruht auf der uralten und

ewig neuen Gleichsetzung des lebenswahren Kunstwerks mit seinem

natürlichen Urbild. So wie der lebende (epTtvovg) Ladas wie vom

Wind entfuhrt dahineilte, so hat ihn Myron in Erz gebildet,

dem ganzen Körper den Ausdruck des Strebens nach dem olym-

pischen Kranz aufprägend. Als hervorstechendste Mittel dieses

Ausdrucks werden dann die physischen Kennzeichen des atem-

losen Laufs beschrieben und der Schluss lässt den aus den Kuh-

epigramm so bekannten Refrain erklingen: die Bronze müsse als-

bald ihre Standplatte verlassen, so ganz sei sie von dem Lebens-

hauche der windschnellen Bewegung erfüllt.

Diese Gedankenfolge ist so wohl geschlossen, dass es mir

schwer wird zu begreifen, wie der kurz ausgesprochene Vorschlag

Benndorp's, von der ersten Hälfte, als einem selbständigen Epi-

gramm, die zweite als diesem irrtümlich angeklebten Schluss eines

andern abzutrennen, bisher allgemeine Zustimmung finden konnte. .

Von seinen beiden Gründen ist der erste: „misere . . . allo-

cutio sisteretur praeter usum horum poetarum", nichts weniger als

zwingend. Verschiedenartiger Wechsel der grammatischen Person

kommt, wie schon bei Homer 1

), auch in anathematischen und

epideiktischen Epigrammen vor. So fallen die Inschriften des

von Lykios gearbeiteten Weihgeschenkes der Apolloniaten s
) und

der Siegerstatue Kyniskas 3
) aus der ersten in die dritte Person,

was iu letzterem Falle vor Auffindung des Originals zum Antasten

des hierin richtigen Anthologietextes geführt hat. Dasselbe zeigt

die von Tullius Gcminus verfasste, geschraubte Variation der

schönen Verse auf don Eros in Thespiae 4
):

1) Stellen und Litteratur bei Ameia-Hcnze
,
Anhang zu '£ 55 und

n 20.

2) Pausan. 5, 22, 2.

3) Olympia, die Ergebnisse V Nr. 160, Anthol. Pal. 13, 16

4) Dubnjsr's Anthol. Pal. 16, 205.

Phil.-hiat üla*»o 1900. 2 »
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'Avxi fi eowxog "EfHorcCy ßgorw fe6v, &ncc<S£ Qftyvvrj

nQa^ixikf}g
y
LuG&bv xal fcov svo6(uvog.

7j d' OVX TjQV^ÖTl XOV xixXOVCi' StlÖS yCCQ OL CpQTjVj

ft-j) #«6g ctvxi xiyyv\g avitiia%a ro|a Xdßrj.

xaoßit d' ovxixi nov xbv KxrttQtöog, ctkka xbv ix ffoü,

nQa£ixekeg, xt%vriv fiijrip' imaxaiäv^

wo von dem Gotte bald in erster, bald in dritter, von dem
Künstler erst in dritter, dann in zweiter Person geredet wird.

In unserm Epigramm aber liegt die Sache viel einfacher, wie

mich Kaibel freundlich belehrt: „Von einem Personenwechsel ist

gar nicht die Rede: Ttkyo^g iXnCÖog iaxtv, äxQoig ö^inl %Ul£öiv

aa&Lux ikupalvet —
,

ni}8i)<sti rajja gaAxdg —, das Asyndeton der

drei Sätze zeigt, dass sie als gemeinsames Subject 6 jukxog haben,

und den Uebergang zu diesem Subject bilden die Worte iv navxt

%ccQo^ug aafiaxi".

Benndorp's zweiter Grund, dass „eaedem sententiae iterarentur",

kehrt sich mir vollends in sein Gegenteil um. Denn die einem

solchen Vergleiche von Wirklichkeit und Abbild anhaftende Ge-

fahr lästiger Wiederholungen, sachlicher wie sprachlicher, wird

mit bemerkenswerter Kunst vermieden und wo diess nicht gelingt

mindestens durch Variation sorgsam abgeschwächt. So ist von

den Füssen des Läufers nur im ersten, von seinen Atmungs-

werkzeugen nur im zweiten Teil die Rede. Seine Bewegung

wird erst mit (ptvyuv, dann mit nrjöäv bezeichnet, die Sieges-

hoffhung heisst 7100ad0x11] und iknig, der Kranz axi<pavog und

aricpog. Das Gleichniss der Eile mit dem Winde drückt Anfangs

{mrjveitog, dann nvevuct aus, und das von letzterem in Erinnerung

gerufene iitnvovg am Anfang hatte wieder eine andere Bedeutung.

Diese und gewiss noch andere Einzelheiten der Form bestätigen

die überlieferte und sachlich festgeschlossene Einheit des Gedichtes.

Sehen wir nun nach den einzelnen gegenständlichen Zügen,

um möglichst genau festzustellen, welch ein Bild von der Figur

dem Verfasser dieser lebensvollen Schilderung vor Augen ge-

standen hat.

6. Die Beschreibtmg der Statue.

Um mit der Standfläche zu beginnen, so darf uns die Ana-

logie eines soviel spätem Werkes, wie des Marmors von Subiaco *),

1) Vgl. Kalkmann I S. 61 und Petersen im Jahrb. d. d. arch. Inst

1896 XI S. 202 f. 209.
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nicht verlocken, unter den Füssen der Bronze, auf dem üblichen

schlichten Steinsockel den gewellten Boden des axdc^ifia dar-

gestellt zu denken, von dem ja auch nur dort die Rede ist, wo
der Dichter eigentlich den lebenden Athleten, noch nicht sein

Bild ins Auge fasst.

Mit aller Deutlichkeit ist die Fuss Stellung gezeichnet.

Nimmt man die Beschreibung, ihrem ganzen Charakter entsprechend,

als etwas gesteigerten Ausdruck des wirklich dargestellten, dann

haftete nur noch ein Nagel, das heisst eine Fussspitze, am Boden.

Und solch minimaler Berührung der Statue mit der Basis ent-

spricht auch am besten der Schlusssatz: jene werde sogleich von

dieser herabspringen.

Von den Armen verlautet nichts, was den Gedanken nahe

legt, dass sie sich in keiner Action befanden, welche den so leb-

haft betonten Ausdruck des „Langens" nach dem Kranze verstärkt

hätte. Und diesen an sich kaum entscheidenden Schluss ex silentio -

bestätigt der litterarisch wie bildlich überlieferte Brauch der an-

tiken — wie der heutigen — Dauerläufer, ihre Arme im Winkel

ruhig an die Brust zu halten. 1
) Freilich mit Ausnahme gerade

der letzten, entscheidenden Strecke, wo sie ebenso heftig mit den

Armen ruderten, wie die Stadiodromen. Aber es wäre ganz ver-

ständlich, wenn ein altgriechischer Meister auf jenes einzige unter-

scheidende Merkmal des Dolichodromen nicht verzichtet hätte, ob-

gleich er sich sonst alle Mühe gab, die siegreiche Schnelligkeit

des Laufs zu veranschaulichen.

Mit ein paar Meisterstrichen wird schliesslich die Atem-
losigkeit des rasenden Laufs gezeichnet uxqois d' im %£tke-

oiv aa&fia ifHpatvu ho&wv i'vdo&ev ex Xccy6vo>v, die Bronze lässt

auf dem Rande der Lippen den aus dem Innern der hohl ein-

gezogenen Weichen heraufgestossenen, keuchenden Athem zum

Vorschein kommen. Das ist so einfach, präcis und klar gesagt,

es entspricht so ganz der letzten, gewaltigen Anspannung vor

dem Siego, dass eine Missdeutung ausgeschlossen scheint

Und dennoch sind, mit den Scholia Wecheliana, nur wenige

Forscher 8
) unbefangen genug gewesen, nicht auch hier eine An-

deutung von des Ladas traurigem Ende bald nach dem Siege

1) Philoatrat. Gymnast. c. 32 S. 277 K., vgl. Kalkmaxn I S. 61.

2) Ausser Ovbbukck und Collionoä (oben S. 329 A. 2) auch Stbbl,

Weltgeßch. d. Kunst S. 141 und Six d. .1. iui Jahrb. d. d. arch. Inst.

1892 VII S. 188, der die andere Ansicht kurz und treffend zurückweist.
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hineinzulesen, die wir oben schon aus der Ergänzung des andern
Epigramms zu entfernen hatten (S. 334). Ist doch die Philologen-

sünde dieser unzeitigen, gelehrten Beminiscenz durch den Satz der

BituNN'schen Künstlergeschichte, dass dem myronischen Ladas des

Lebens „letzter Best nur noch wie ein flüchtiger Hauch auf den
Lippen zu schweben schien" 1

) zum Gemeingute der Archäologie

geworden und droht heute noch, trotz jenen erfreulichen Aus-
nahmen, es zu bleiben. So bemerkte vor kurzem Gerckjs, dass

schweres Athmen, aa&tuc, durchaus nicht dasselbe ist, wie nvevfia,

der Lebenshauch, beeilte sich aber, jenes als einen der „uneigent-

lichen Ausdrücke" für dieselbe Sache zu entschuldigen. 2
) Kalk-

mann wiederum empfand lebhaft den schreienden Widerspruch

zwischen dem bezeugten Bild eines in „windschnellem, flugartigem

Laufe" voll „siegverheissender Freude" zum Ziel eilenden und
der von aussen hereingezerrten „äussersten Erschöpfung" eines

„todesmatt Hinsinkenden"; aber statt die alte Kombination dieser

beiden unerträglichen Momente endlich zu durchschneiden, traute

er lieber dem Meister kraftvoll deutlicher, einfach natürlicher Be-

wegungsbilder eine Darstellung zu, „die in irgend einer Weise

Anlass zu widerspruchsvoller Auffassung geboten habe". Ja er

ging, auch von der oben widerlegten Ergänzung des ersten Epi-

gramms und dessen Beziehung auf das Erzbild statt auf den

Läufer selbst irre geführt, so weit, jene ganze Nachricht vom
Tode des Ladas bald nach dem olympischen Siege „nur auf Aus-

deutung der Statue zurückzuführen", während sie doch Pausanias

gar nicht vor dieser, sondern vor dem Grabdenkmal berichtet,

imd, wie gesagt, nur aus letzterem geschöpft haben kann.3
) Indem

so die letzten Consequenzcn aus den herkömmlichen Ansichten

gezogen werden, hat sich ihre Ungereimtheit am klarsten heraus-

gestellt.

Die von Missverständnissen gereinigte Ueberlieferung zeigt

uns also dieses Werk des Myron als die classische Gestaltung

eines die ganze Kraft des Leibes und der Seele in der letzten,

entscheidenden Phase des Wettlaufs, und zwar des Dauerlaufs,

anspannenden, nur mit der äussersten Fussspitze den Boden

berührenden Mannes oder Jünglings.

1) Hki nn, Gesch. d. ^r. Künstler I S. 150; vgl. 264.

2) Jahrb. d. d. arch. Inst. 1893 VT1I S. 115.

3) Kai.kmann, I S. 77 f., vgl. oben S. 332 f.
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Das in aller Schlichtheit ergreifende Ethos eines solchen

Gebildes kann uns sein überlebender Bruder, der Diskobol, ver-

anschaulichen. Aber die Umrisse der eigenartigen Composition

sind unter den zahlreichen antiken Läufergestalten, namentlich

aus der örtlichen und zeitlichen Umgebung des Meisters, aufzu-

suchen.

Zu diesem Zwecke wird die Geschichte der Darstellung des

Laufs in der antiken Kunst neu zu schreiben sein. Kalkmann

hat sie, mit dem ihn auszeichnenden Sinn für künstlerische Pro-

bleme, richtig angebahnt, aber leider durch weittragende Irrtümer

entstellt. Einige darunter sind hoffentlich in dem, was hier dar-

gelegt worden ist, beseitigt. Andere wären ihm erspart geblieben,

wenn er sich vorher von den Möglichkeiten der Laufbewegung

selbst klarer und vollständiger Rechenschaft gegeben hätte. Dies

erleichtert jetzt die photographische Momentaufnahme und die

an sie anknüpfenden Untersuchungen von Anatomen und Physio-

logen, besonders E. J. Marey in Paris.
1

)

Für den Ladas wird nur derjenige Läufertypus in Betracht

kommen, der, in echt myronischer Weise, den augenfälligsten

rhythmischen Ruhepunkt im Ablaufe dieser periodischen Bewegung

festzuhalten scheint und doch zugleich die statische Möglichkeit

rundplastischer Gestaltung bietet. Es ist der Moment, wo der

vortretende Fuss die Körperlast trägt, das andere Bein mit ge-

bogenem Knie rückwärts emporschwingt. 2
) Und dieser Typus

ist zwar bereits in mykenischer und altionischer Flächenkunst

vorbereitet, verdrängt aber die älteren Schemata erst in der

Uebergangszeit , der Myron angehört. Ein schüchterner Versuch

statuarischer Darstellung liegt vor in der vaticanischen Wett-

läuferin, wenn man die Stufe unter dem erhobenen Fuss als stützende

Copistenzuthat ausscheidet. In freierer, Myron's würdiger Aus-

gestaltung findet sich das Motiv bisher erst auf Vasen 3
) und Reliefs4)

der Uebergangs- und der Blütezeit. Dass es aber auch in dieser

Gestalt der Rundplastik nicht fremd blieb, bezeugen viele unter-

1) Zusammengefasst in seinem Buche: Le mouvement, 1894, be-

sondere S. 165 ff.

2) Vgl. Kamcmahn I S. 63 f.

3) Z. B. Gerhard, Trinksch. u. Gef. Tf. C. 1 ; Dess. Auserl. Vasenb.

IV Tf. 292, 3.

4) Z. B. Bull, de corr. hellen. 1892 XVI Tf. 8; Conm. Att-Grabrel.

Tf. 21 6, 1062.
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lebensgrosse und kleine Bronzefiguren. *) In Grossbronzen ver-

körpert haben es dann moderne Künstler aller Perioden, z. B.

Verrocchio in dem Amorin des Palazzo Vecchio*), Giovanni da

Bologna in seinem Mercur 8
), Houdon in der nackten Diana des

Louvre 4
), Falguieres in seinem Sieger im Hahnenkampf. 5

)

Diese Andeutungen auszufuhren muss einem zweiten Aufsatz

vorbehalten bleiben.

1) Z. B. Clarac, Mus. d. sc. IV Tf. 761 C, 1862 B; 1849 B. —
Babklox et Blanchet, Catal. d. bronzes ant. d. 1. bibl. nat. Nr. 197.

268. 276. 702.

2) Heber und Bayehadorfer, Klass. Skulpturenschatz I Nr. 11

;

KunBthistor. Bilderbogen, Handausg. III Tf. 88, 5.

3) Springer, Handb. d. Kunstgesch. IQ* S. 313; Lürke u. Lützow,
Denkm. d. Kunst II Tf. 90, 3, vgl. oben S. 339.

4) Le mus«?e de sculpture comparee du Troeadero I Tf. 1
1
5.

5) Gaz. des beaux-arts, 1 864 XVIII 8. 29. Diese Statue ist es, welche
Collignon, Hist. d. la sc. Gr. I S. 471 zur Veranschaulichung des Ladas
heranzieht, wie er und Treu mich freundlich belehrt haben.

Drui-kfertig erklärt 17. X. liKW.]

A-
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OEFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG
VOM 14. NOVEMBER 1900.

Herr Bichkr trug vor den Nekrolog auf Alocst von Miaskowski,

Herr Briomann über das Wesen der sogenannten Wortzusammensetzung.

X. Büoher: Nekrolog auf Amist rus MiAShonsh/.

Wenige Tage nach der letzten Leibnizfeier, am 22. November

1899, verschied nach langem schweren Leiden Aucisr von Mias-

kowski, Mitglied der philologisch -historischeu Klasse unserer

Gesellschaft seit dem 21. Dezember 1892. Sein Lebensgang wich

erheblich ab von dem typischen Verlauf der deutschen Gelehrten-

leben, und wenn man die Summe desselben ziehen will, so wird

man sich nicht auf die Würdigung seiner litterarisch- wissen-

schaftlichen Arbeiten beschränken dürfen. Denn diese schrift-

stellerischen Leistungen bilden so sehr ein unauslösbares Stück

seines Lebens, dafs man nothwendig auf die näheren Umstände

des letztem eingehen mufs, wenn man die ersteren in ihrer

Eigenart verstehen will.
1

)

AutiusT von Miaskowski stammte aus einer polnischen Familie,

die seit mehreren Generationen in den russischen Ostseeprovinzen

ansässig war und sich der deutschen Bevölkerung dieses Landes

durchaus eingegliedert hatte. Geboren war er am 26. Januar

i) Für die folgende Darstellung stand mir aufser den gedruckten

Quellen auch einiges handschriftliche Material zur Verfügung, das mir

von der Familie des Verstorbenen anvertraut war und im Wesentlichen

aut eine*- Sammlung von Briefen des Revaler Raths -Syndicus Oscar

Kikskman'n an A. v. Miaskowski bestand, die den Jahren 1865 und
1866 angehören. Sonst konnte ich mehrfach aus der persönlichen

Erinnerung und aus Mittheilungen eines Studiengenossen v. M.'s schöpfen.

Von der Beigabe eines Verzeichnisses der Schriften konnte abgesehen

werden, da alles hierher Gehörige in dem Artikel des „Handwörterbuch*

der Staatswissenschaften" 2. Aufl. V, S. 761 f. angeführt ist.

lMiil.-hUt. Clasae 11>00 20
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1838 in Pernau, wo er auch seine erste Jugend verlebte. Bald

jedoch wurde sein Vater, der Beamter im Postdepartement und

wirkl. Staatsrath war, nach Petersburg versetzt, und hier empfing

der Sohn seine Vorbildung für die Universität auf dem deutsehen

Gymnasium der St. Annenschule. Von 1857— 1862 widmete

er sich auf der Universität Dorpat juristischen Studien, die er

1863 und 1864 in Berlin und Heidelberg zum Abschlufs brachte.

In die baltische Heimat zurückgekehrt, gelangte er sehr

früh dazu, sich an den gesetzgeberischen Arbeiten der damals

noch ganz unter ständischer Verfassung stehenden Provinzen zu

betheiligen, indem er von den estländischen Städten zu ihrem

Vertreter in der zur Reform des gemeinrechtlichen Civil- und

Kriminalprozesses eingesetzten Centraljustizcommission ernannt

wurde. In dieser schwierigen Stellung, in welcher er die auf

eine gesunde Weiterentwicklung der veralteten Oerichtsverfassung

hindrängenden Interessen des Bürgerstandes gegen den an dea

überkommenen Privilegien hartnäckig festhaltenden Adel zu ver

theidigen hatte, bewies er ein hohes Mafs von Geschäftsgewandtheit

und diplomatischem Geschick, das ihm sein ganzes Leben hindurch

geblieben ist, und erwarb sich dadurch die volle Zufriedenheit

seiner Auftraggeber.

Nachdem er 1866 in Dorpat das juristische Magisterexamen

bestanden hatte, liefs er sich dauernd in Riga als Hofgerichts-

advokat nieder und wurde zugleich Sekretär in der Kauzlei des

Generalgouverneurs, welche Stelle er von 1866— 187 1 bekleidete.

Von 1868 ab lehrte er auch als Docent am baltischen Polytechnicum

Handels- Wechsel- und Seerecht.

Den Schwerpunkt seiner Rigaer Wirksamkeit bildete seine

Beschäftigung in der Civiloberverwaltung, wo ihm das Deceruat

für Agrar- und Gemeindeangelegcnheiten anvertraut war. Grofse

Reformarbeiten waren hier im Gange, bestimmt die Emancipation

der Bauern in den Ostseeprovin/.eu zu vollenden, vor allem der

Erlafs einer Laudgemeindeordnung. v. Miaskowski erkannte bald,

dafs seine juristischen Kenntnisse allein zur Bewältigung so ver-

wickelter Aufgaben nicht ausreichten. Was ihm fehlte, besafs

in reichem Mafse der damalige Vertreter der Nationalökonomie

an der Dorpater Universität, Theodor Grass, zu jener Zeit wol

der beste Kenner des baltischen Agrarwesens, zu dem v. Mias-

kowski schon als Student in nähere persönliche Beziehungen

getreten war und von dem er später in einem warm empfundeneu
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Nachrute bekennt, die entscheidenden Anregungen für sein ganzes

Leben empfangen zu haben. Im lebhaften Briefwechsel mit diesem

einfachen und bescheidenen Maune, dessen wissenschaftliche

Thätigkeit kaum über die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus

bekannt geworden ist, zugleich in anregendem täglichen Umgange

mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Kanzleidirektor Arnold
von Tideböhl, der von 1856— 1868 auf die baltische Agrar-

politik den gröfsten EinHufs ausübte, gewann er allmählich eine

wissenschaftlich vertiefte Einsicht in die Fragen seines amtlichen

Geschäftskreises. Bald aber griff er in seinen volkswirtschaftlichen

Studien darüber hinaus (es liegt aus dieser Zeit ein Vortrag vor,

deu er im Rigaer Gewerbeverein über Zunft und Genossenschaft

gehalten hat), und 1871 eutschlofs er sich, obwohl bereits ver-

heiratet und Vater zweier Kinder, nach Deutschland zu gehen

und sich hier der akademischen Laufbahn in der Nationalökonomie

zu widmen.

Zunächst suchte er sein« wissenschaftliche Ausbildung dem

entsprechend zu vervollständigen. Er trat zu diesem Zwecke

mit zwei Männern in Verbindung, welche beide in ihrer Art

hervorragende Erscheinungen waren, beide gleich ausgezeichnet

durch praktischen Sinn und geniale wissenschaftliche C'onception:

Ernst Engel, Direktor des preuisischen statistischen Bureaus

und Bruno Hildebrand, Professor der Nationalökonomie in Jena

und Leiter des statistischen Bureaus der vereinigten thüringi-

schen Staaten. Aus den Mitgliedern des von Engel errichteten

statistischen Seminars in Berlin und aus den Schülern Hildebrand's

wurden damals die Professuren der Staatswissenschaften an den

Hochschulen deutscher Zunge besetzt. Im Jahre 1873 habilitierte

sich von Miaskowski in Jena als Privatdocent mit einer Schrift

über die Gebundenheit des Bodens durch Familienfideikommisse,

und schon ein Jahr darauf wurde er als Professor der National-

ökonomie und Statistik an die Universität Basel berufen, wo er

— mit kurzer Unterbrechung, während deren er an der land-

wirthschaftlichen Hochschule in Hohenheim thätig war — sieben

Jahre, bis 1881, verblieb.

Die Hasler Wirksamkeit ist in vieler Hinsicht für die wissen-

schaftliche Individualität von Miaskowski's bezeichnend. Zwar

steckte die Kleinheit der Universität seiner Lehrthätigkeit enge

Grenzen, die er vergebens zu erweitern sich bemühte. Dafür

aber bot der Ort selbst und das politische Gemeinwesen, dem er
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angehörte, deim Nationalökonomen ein Studienfeld und bald auch
ein Wirkungsgebiet, wie man sich 's nicht anziehender denken

kann.

Es wird kaum einen gröfseren Gegensatz geben, als den

zwischen den russischen Ostseeprovinzen und der schweizerischen

Eidgenossenschaft. Dort schroffe Stündeunterschiede, die zum
Theil mit nationalen Gegensätzen zusammenfallen, erstarrte Stände-

vorrechte und ein automatisches Regiment mit ständischen Ver-

waltungsformen; hier ebenfalls verschiedene Nationalitäten, diese

aber auf der Grundlage demokratischer Verfassung und allgemeiner

Rechtsgleichheit friedlich neben einander lebend, ein rege ent-

wickeltes, bis in die kleinsten politischen Einheiten hinabsteigende>

öffentliches Leben. In Basel selbst ein kleines Gemeinweseu mit

einer Bevölkerung von damals wenig über 50 000 Einwohnern,

das es nicht nur fertig brachte eine Universität (zum Theil ans

freiwilligen Beisteuern) zu erhalten, sondern auch überdies eint

reiche, über die traditionelle Wirkungssphäre des Staates weit hinaus-

gehende sociale Hilfstätigkeit zu entfalten, v. Miaskowski liefs

sich eifrig angelegen sein, nähere Fühlung mit diesen ihm be-

fremdlichen Verhältnissen zu gewinnen, und vermöge der ihm

eigenen Anpassungsfähigkeit gelang es ihm, nicht nur persönliche

Beziehungen zu den Führern der verschiedenen politischen Parteien

im Kanton zu gewinnen, sondern auch sich praktisch und litte-

rarisch im Interesse der neu gewonnenen Heimat zu bethätigen.

Seine nächste Aufmerksamkeit wandte sich den zahlreichen

gemeinnützigen Anstalten und Wohlfahrts- Einrichtungen zu. in

denen sieh der öffentliche Geist des Basler Lebens so charakteristisch

ausspricht. Die meisten dieser Anstalten (damals 70!) haben ihren

Mittelpunkt in der 1777 gegründeten „Gesellschaft zur Beförderung

des (Juten und Gemeinnützigen", in der die ganze gebildete und

besitzende Bevölkerung Basels ihre materiellen Mittel und ihre

Arbeitskraft in den Dienst der wirtschaftlich Schwachen stellt,

v. MiASKowsKi fand hier jene „Aristodiakonie" verwirklicht, zu

welcher sein Lehrer Grass den baltischen Adel so oft ermahnt

hatte, jenes freiwillige selbstlose Eintreten der bevorzugten Klassen

für die Gesamtheit, und es drängte ihn, der Geschichte jener

gemeinnützigen Institutionen und den tieferen Gründen ihrer

Blüte nachzuspüren. Zwei Schriften sind aus dieser Beschäftigung

hervorgegangen: eine Biographie Isaak Ikkmn's, des Stifters der

genannten Gesellschaft (1Ö7ÖJ und die Festschrift zur Säcularfeier
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derselben ^1877). v. Miakkowski findet die Ursache der ausser-

ordentlichen Entwicklung der Basler socialen Hilfstätigkeit in

der Selbständigkeit der Stellung, welche die Gemeinnützige Ge-

sellschaft allen ihren Institutionen anwies und in der Betheiligung

möglichst vieler Kräfte an der Verwaltung. Die freie sociale

Hingebung aber bezeichnet er in der Einleitung der Festschrift

nach dem Vorgange SchÄfflf/s und A. Waunek's geradezu als

nothwendige Ergänzung der auf den Egoismus gebauten Privat-

wirthschaft und der auf dem Zwang beruhenden öffentlichen

Wirthschaft, indem sie die Lücken ergänzen müsse, welche letztere

beiden in der Bedürfnifsbefriedigung der Menschen lassen.

In ähnlicher Richtung, wie diese selbstgestellten Aufgaben

bewegte sich eine zweite, die ihm bald darauf der Regicrungs-

rath des Kantons stellte, als er ihn mit der Abfassung eines

Gutachtens beauftragte über den schon sehr früh in Basel auf-

getauchten und später in der deutschen Socialgesetzgebung ver-

wirklichten Gedanken einer obligatorischen staatlichen Kranken-

und Begräbnifsversicherung. v. Miaskowski entledigte sich seines

Auftrags in einer gröfseren Schrift (i88i\ der zugleich ein

Gesetzentwurf beigegeben war, welcher zwar nicht selbst Gesetz

geworden und auch auf die weitere Behandlung des Gegenstandes

kaum von Einflufs gewesen ist. Dagegen hat später der hier

vertretene Gedanke des Kassenzwangs in der deutschen Litteratur

und theilweise auch in der Gesetzgebung eine Rolle gespielt.

Von den Verhältnissen des Stadtkantons Basel ging v. Mias-

kowski bald zu Studien über die Agrar- und Gemeindeverhältnisse

der gesamten Schweiz über. Ohne Zweifel erkannte er, was bei

uns noch oft übersehen wird, dafs die Haupt kraft des so reich

entwickelten öffentlichen Lebens der Schweiz nicht in der Kid-

genossenschaft und nicht in den Kantonen liegt, sondern in den Ge-

meinden. Um die Wurzeln dieser Kraft blofs/.ulegen, vertiefte er sich

in die schweizerische Agrargeschichte. Aus dieser Beschäftigung

sind zwei gröfsere Arbeiten hervorgegangen: ,,Die Verfassung der

Land-, Alpen- und Forstwirthschaft der deutschen Schweiz" (1878)

und .,Die schweizerische Allmend in ihrer geschichtlichen Knt-

wicklung vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart" 1187g).

Eine dritte in diesen Zusammenhang gehörige Untersuchung über

die Geschichte der Landgemeindeverfassung und des Gemeinde-

tinanzwesens ist nicht vollendet worden.

So waren seine Studien sehlielslieh zu dem Punkte zurück-
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gekehrt, von dem sie ihren Ausgang genommen hatten, zur Agrar-

und Geineindeverfassung. Ohne dem bleibenden Verdienste, das

namentlich die an zweiter Stelle genannte Arbeit als wirthsehafts-

und rechtshistorische Materialsaramlung behauptet, zu nahe zu

treten, wird man heute freilich sagen müssen, dafs ihr Ver-

fasser den Verhältnissen der zersplitterten schweizerischen Klein-

wirthschaft und des landwirtschaftlichen Kleinbetriebs doch im
Innersten seines Herzens fremd gegenüberstand und stets fremd

geblieben ist. Es fehlte ihm zu ihrer allseitigen Würdigung die

unmittelbare Anschauung und Erfahrung. Sein agrarpolitisches

Ideal lag an anderer Stelle. Es gründete sich auf die Ordnung
der bäuerlichen Verhältnisse in seiner baltischen Heimat. Die

Deutschen der Ostseeprovinzen sind immer stolz darauf gewesen,

dafs sie in bewulster Weise bei der Emancipation der estnischen

und lettischen Landbevölkerung die Entstehung eines breiten

selbständigen geschlossenen Bauerubcsitzes begünstigt haben, und
sie haben diesen Zustand oft in Gegensatz gestellt zu den

dürftigen Seelenanthoilen am Gemeindebesitz, welche die Ab-

lösungsgesetzgebung des Jahres 1861 den Bauern in Grofsrufsland

gewährt hat, ebenso aber auch zu der Beweglichkeit und scheinbaren

Armseligkeit des südwestdeutschen, französischen und belgischen

Klein- und Zwergbesitzes.

Diesem Ideale Rechnung zu tragen fand v. Miaskowski in

weitem Umfange Gelegenheit, als er 1881 nach Breslau berufen

wurde und hier inmitten agrarischer Zustände, die in ihrer Ent-

wickelung denen der baltischen Lande ähnlich waren, sein um-

fassendes zweibändiges Werk „Das Erbrecht und die Grundeigeu-

thumsvertheilung im Deutschen Reiche 14 (1882 4) ausarbeitete.

Er hatte dasselbe von langer Hand vorbereitet, zunächst aus

rein wissenschaftlichem Interesse. Mehr und mehr gewann es

aber eine praktische Spitze, die in der Befürwortung des seit

den siebenziger Jahren in mehreren deutschen Staaten durch die

Gesetzgebung wieder begünstigten Anerbenrechts bestand, d. h.

der ungetheilten Vererbung geschlossener Bauerngüter. In der

That lieferte denn auch das Werk für die Erörterung dieser

brennenden agrarischen Frage eine Unterlage, wie sie breiter und

tiefer damals kaum geliefert werden konnte, und leitete eine

vvisseuschaftlich-litterarischc Bewegung ein, die noch heute nicht

zum Abschlul's gekommen ist, wenn auch in den letzten Jahren

eine Art Ermüdung sich in ihr geltend macht. Jedenfalls er-
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öffnete das Buch seinem Verfasser den Weg zur Theilnahme an

den praktischen Reformarbeiten, indem er zum Mitgliede des

preufsisehen Landesökonomiekollegiums und des Deutschen Land-

wirthsehaftsraths ernannt wurde. Unermüdlich ist er in diesen

Körperschaften wie im Verein für Socialpolitik für die Reinigung,

weitere Ausgestaltung und Ausbreitung der Anerbenrechts- Gesetz-

gebung eingetreten und hat in ihnen sich auch au der Berathung

anderer landwirthsehaftlicher Tagesfragen rege betheiligt.

So sehr ihm diese Thätigkeit anfangs zusagte und so sehr

in ihr seine vermittelnde Natur zur Geltung kommen zu können

schien, so sind doch auch ihm die Enttäuschungen, welche die

Vertauschung des Katheders mit der Tribüne mit sich bringt,

nicht erspart geblieben. Sein Hauptziel: die Aufnahme des

Anerbenrechtes in das deutsche bürgerliche Gesetzbuch ist schliefslich

uicht erreicht worden, und im Deutschen Landwirtlischaftsrathe

fand sein mannhaftes Auftreten gegen eine weitere Erhöhung der

Getreidezölle (1887 ) eine solche Aufnahme, dafs er seineu Austritt

erklärte. „Ich will meinen Platz gern einem Andern räumen",

sagte er mit berechtigtem Selbstgefühle in seinem Sehlufsworte,

„der es fertig bringen wird, seine Ansicht immer in Übereinstimmung

mit der Ansicht der Majorität zu setzen, der ferner rücksichtsvoller,

objektiver und ruhiger zu spreöhen vermag, als ich, und der es

endlich vollständig zu vermeiden wissen wird, in seinen Argumenten

hier und da zu koinzidieren mit den Argumenten von politischen

Parteien, die in dieser Versammlung nicht beliebt sind/ 4

Im Ganzen wird man sagen können, dafs die acht Jahre

seiner Breslauer Wirksamkeit den Höhepunkt der Leistungstlihigkeit

v. Miaskowski's bezeichnen. Im Jahre 1889 wurde er nach

Wien berufen, um die realistische Richtung der Nationalökonomie

neben der seit langem dort vorherrschenden abstrakten zu vertreten;

aber er ist in Österreich nicht recht warm geworden und folgte

darum schon 1891 gern dem Rufe an die Universität Leipzig.

Hier begann seine Kraft leider bald zu erlahmen. Gröfsere

Werke hat er nicht mehr unternommen. Immerhin zeigt seine

Antrittsvorlesung sowie der in unseren Berichten veröffentlichte

Nekrolog W. Roscheids, dafs er in seinem letzten Lebensabschnitte,

wie so oft Gelehrte im reifern Alter, den Drang in sich fühlte,

sich aus seinem Spezialgebiete heraus auf das t'eld der grolsen

theoretischen Fragen zu begeben.

Das Gesamtbild seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit er-
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innert in manchem an die alten Kameralisten, von denen ja auch
nicht wenige aus der Kanzlei unmittelbar in ein akademisches

Lehramt übergetreten waren. Nur dafs er seine zweistufige

Laufbahn schon von vorn herein mit einer besseren wissenschaftlichen

Ausrüstung begonnen hatte. Aber ein Mann des Studiertisches,

der strengen kritisch -methodischen Forscherarbeit ist er darum
doch nicht geworden. Wie er als Beamter des baltischen General-

gouverneurs in keiner seinen Geschäftskreis berührenden Frage
zu einer klaren Stellung gelangt zu sein bekannte, wenn er nicht

vorher der Zustimmung seines alten Lehrers Grass sich zu er-

freuen hatte, so hat er auch später als Gelehrter die praktische

Anwendung und Anwendbarkeit der Lehre über alles gestellt.

Manche seiner Arbeiten lesen sich wie die Denkschriften eines

mit gründlicher wissenschaftlicher Durchbildung versehenen Staats-

manns, und darum kommen die rechtsgeschichtlichen und rechts-

politischen Gesichtspunkte ebenso zur Geltung wie die national-

ökonomischen und socialpolitischen. Ein scharfer Blick für die

historische und geographisch-nationale Bedingtheit der Wirthschafts-

erscheinungen, politische Einsicht und Weltklugheit, der praktische

Takt des Verwaltungsmannes, gute Beobachtungsgabe, unterstützt

durch das Talent Menschen verschiedener Stände auszufragen

und die Auskünfte zu verwerthcn: das waren etwa die Eigen-

schaften, welche v. Miaskowski eine Zeit lang eine führende

Rolle in der deutschen Agrarpolitik verschafften. Es würde ver-

gebene Mühe sein, ihn einer der bestehenden nationalökonomischen

Schulen zutheilen zu wollen. Will man aber seine wissenschaftliche

Eigenart in einer kurzen Formel bezeichnen, so kann man sagen,

dafs, wie in seinen historischen Arbeiten die Beziehungen des

Kechts zur Wirthschaft ihm im Vordergrunde des Interesses

standen, so auch seine praktischen Gesetzgebungsfragen gewidmeten

Schriften durch die geschickte Verknüpfung rechts- und wirthschafts-

politischer Gesichtspunkte ihr Gepräge erhalten. Und so erscheint

schliefslich seine wissenschaftliche Individualität als ein Ergebnifs

seiner Lebensumstände, er selbst aber als der kluge Haushalter,

der sich der Gröfse, aber auch der Grenze seines Vermögens wohl

bewufst war und dasselbe wohl anzuwenden verstanden hat.

Drin kfortiK erklart JS XI. 1900
)
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OEFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG
VOM 14. NOVEMBER 1900.

Karl Brugmann: Uber das Wesen der sogenannten Wort-

zusammensetzung. Eine sjmichpsyehoJogisrhe Studie.

E.

Nicht davon will ich handeln, was man in der Grammatik —
ich denke hier zunächst nur an die Grammatik der indoger-

manischen Sprachen — ein Kompositum nennt, sondern davon,

was das Wesen derjenigen Bildungen ist, die diesen Namen
tragen. Wenn sich bei einer hierauf gerichteten Untersuchung

herausstellen sollte, dass die Bezeichnung Komposition oder, wie

wir Deutsche auf deutsch sagen, Wortzusammensetzung so, wie

sie gemeint ist, dem Wesen der Sache nicht gerecht wird, so

wird das niemanden wundem. Ist doch in unserer altüberlieferten

sprachwissenschaftlichen Terminologie kein Mangel an schiefen,

an halbrichtigen oder auch gänzlich unrichtigen Benennungen.

Die Griechen, welche den Namen avv^txa öv6u.aia aufbrachten,

dachten bei der Wahl dieser Bezeichnung an ein Zusammen-
setzen oder Zusammenfügen zweier Wörter, welches nötigt

das eine Wort im Satz unmittelbar auf das andere folgen zu

lassen und so eine lautliche Kontinuität des Ganzen herzustellen,

z. B. z/töff-xovpot, netv-vc-cuxo^ iatQo-fiayttg. Dieselbe Vorstellung

liegt der Benennung in der altindischen Grammatik, sam-äsa-, zu

gründe. Sie steht uns auch heute noch im Vordergrund, wenn

wir von Komposita sprechen. Nun nennen wir z. B. die Ver-

bindungen von ab oder los mit kaufen in Sätzen wie ich will dir

das abkaufen oder wenn er den Sklaven loskauft Komposita.

Aber wie steht es mit er kauft mir das ab. er kauft ihn los?

Hört hier das Kompositum auf Kompositum zu sein? Oder hat

die Verbindung noch nicht angefangen Kompositum zu sein?

Paul Principien 3
315 sagt: „Dass [bei abkaufen, antreiben

u. dgl.| noch keine eigentliche Komposition eingetreten ist, beweist

Phil.-hiat. CUmo 1900 27
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die Umstellung er treibt an, er steht auf etc. Aber anderseits

beweist die Zusammenschreibung, dass man anfangt dos Ganze
als eine Einheit zu empfinden." Auf dieser „Zwitterstufe zwischen

Kompositum und syntaktischem Gefüge" (wie Paul S. 317 sich

ausdrückt) befindet sich noch manches andre in unsrer nhd. Sprache,

vgl. z. B. anstatt meiner — an Kindes statt; davon weiss ich

nichts — da weiss ich nichts von; obschon er ihn nicht nennt —
ob er ihn schon nicht nennt. Wer im Zusammensprechen (und
Zusammenschreiben) der beiden Wörter das Wesen oder wenigstens

ein wesentliches Moment der Sache erblickt, wird zwar das syn-

taktische Gefüge tum wegen (von Wegen) in dem Kapitel Wort-
zusammensetzung unterbringen, weil man neben von Beclits wegen

u. dgl. auch vonwegvn mit nachkommendem Genitiv (z. B. vomvegen

des vergossnen Bluts Schiller) sagt, aber nicht die Verbindung

um willen (um Willen), weil man zwar um Gottes willen sagt, aber

nicht umivillcn mit abhängigem Genitiv. Empfindet man aber

nicht auch um — willen in Absicht auf die Bedeutung als eine

Einheit? Oder franz. nc — pas, lat. rie— quidem? Und wenn
dies der Fall ist, wie nicht geleugnet werden kann, wird dann

wirklich mit Recht behauptet, von Komposition dürfe immer erst

dann die Rede sein, wenn Sprechkontinuität eingetreten sei?

Ahnliche Erscheinungen wie die letztbesprochenen finden sich

in den verschiedensten indogermanischen Sprachen, die Frage gilt

somit für alle diese Sprachen in gleicher Weise.

Wir fragen also: gehört Lautkontinuität des syntaktischen

WortVerbands zu den wesentlichen Eigenschaften der Komposition?

2.

Fasst man den Vorgang der Kompositionsbildung an sich

ins Auge, so ist von der in der Grammatik üblichen Zerlegung

der zusammengesetzten Nomina in echte oder Stammkomposita,

wie ahd. tago-sterro (' Tagesstern, Morgenstern'), gr. ayQO-vöpog

riaudbebauend'), lat. belli-ger, und unechte Komposita oder Juxta-

posita, wie nhd. gottes-haus, einiger-massen , gr. diMf-xovQOi (ur-

sprünglich 'Söhne des Zeus'), lat. plebiscitum (plebis-scitum), völlig

abzusehen. Der erstere Bildungstypus war bekanntlich fertig aus

der Periode der indogermanischen Urgemeinschaft überliefert, und

seine Fortpflanzung in immer neuen Exemplaren in der geschicht-

lichen Zeit der einzelnen indogermanischen Sprachen war und ist

allzeit nur auf dem Wepe der analogischen Nachschöpfung möglich.
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Zu stände gekommen war er aber in jenen vorhistorischen Zeiten

aller Wahrscheinlichkeit mich auf dem nämlichen Wege und durch

Wirkung derselben Faktoren, auf dem und durch die wir in

jüngerer Zeit überall Juxtaposita aufkommen sehen: Gebilde

wie *agro (
f
ager'), *peku ('pecu') müssen einst im Satzzusammen-

hang ebenso verwendbar gewesen sein, wie flexivische Kasusformen

der historischen und der diesen \mmittelbar vorausgegangenen

vorhistorischen Perioden. Auch unter den unechten Zusammen-

setzungen giebt es ja manche, deren Bildungsart mit Sicherheit

auf vorhistorische Zeit zurückweist, wie z. B. ved. gnas-pätis * eines

göttlichen Weibes Gemahl' (gnä- 'göttliches Weib'). Dieses muss

darum einen vorgeschichtlichen Typus vertreten, weil in der ge-

schichtlichen Periode der altind. Sprache der singularische Genitiv

der ö-Stämme nicht mehr auf -äs (vgl. gr. rx^<*?i lat. fam'Uiüs usw.),

sondern nur noch auf -äyäs gebildet worden ist. Ob ein Typus

in vorhistorischer oder in historischer Zeit aufgekommen ist, ist

also gleichgiltig. Nicht auf die Schicksale, welche die fertigen

Komposita erfahren haben, kommt es uns an, sondern auf den

Kompositionsprozess selbst, auf die Komposition als Urschöpfungsakt.

Eines nun steht von vornherein fest und darin sind alle, die

über die Komposition geschrieben haben, einig 1
): alle Kompositions-

bildung beruht auf irgend einem engeren Zusammenschluss von

zwei oder mehr Wörtern, die ein syntaktisches Gefüge ausmachen.

Dieses Gefüge ist gewöhnlich Teil eines Satzes, so dass die Wörter

durch ihre Vereinheitlichung sich aus dem Ganzen des Satzes aus-

sondern, z. B. gottes-ham (Gotteshaus), derselbe (derselbe), zu-handen

(zuhanden,' zu Händen), vor-der-hand (vorderhand, vor der Hand)*);

1) Ich nenne aus der neueren Literatur über die Komposition ausser

PauTs bereits angeführter Behandlung Princ. 3 301 tf.: 0. Dittrich

über Wortzusammensetzung auf Grund der neufranzösischen Schrift-

sprache, Zeitschr. für roman. Piniol. 22, 305 fr 441 ff., 23, 288 ff., 24, 465 ff.,

Wundt Völkerpsych. I 1, 6o2ff., Jacobi Compositum und Nebensatz,

Bonn 1897, Verfasser Grundriss 2,1 ff. 21 ff., Delbrück cbend. 5,1 39 ff..

0. Richter Die unechten Nominalkomposita des Altindischen und

Altiranischen, Idg. Forsch. 9, iff. 183 ff., Wilmanns Deutsche Gramm.

2, 115 ff. 509 ff. 649 ff. Andere Literatur findet man in diesen Arbeiten

verzeichnet, besonders bei Dittrich und beim Verfasser.

2) Ich bediene mich hier und im Folgenden in einheitlicher Weise

der Trennungsstriche , weil es auf eine schriftliche Veranschaulichung

der verschiedenen Grade der Verschmelzung nicht ankommt, und weil

die Art der schriftlichen Darstellung solcher Wortverschmelzungeu im

27*
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es kann aber ausserdem ein ganzer Satz Kompositum werden, z. B.

lat. nc-seio (nescio), lit. eik-sz 'komm' (eiksz, aus elk $ze 'komm
her', vgl. 2. PI. eik-sz-te). Auch kann man mit Delbrück

Grundr. 5, 140 die Natur der Komposita so charakterisieren:

„Sämtliche Komposita . . . stellen die unlösliche Einheit zweier

Begriffe dar. Eine solche würde nicht zustande gekommen sein,

wenn sie nicht etwas anderes zum Ausdruck bringen sollte, als

die lösliche Verbindung derselben Begriffe, welche durch andere

Ausdrucksmittel, z. B. die Flexionsformen, bewirkt wird. Die

Komposita haben einen eigenen, durch kein anderes Mittel genau

ersetzbaren Wert für den Satz."

Hiermit ist aber das Wesen des Schöpfungsakts und der

eigentliche Anfang der Entwicklung noch nicht angegeben. Man
hat als diesen öfters mehrere* bezeichnet, was nicht den Anfang

bildet, sondern eine Folge der bereits begonnenen Vereinheitlichung

ist, wie z. B. die Stellung der Wortgruppe unter einen einzigen,

gemeinsamen Accent (z. B. göttes-haus aus Göttes Haus) oder die

Befestigung der Stellung der Worte zu einander (z. B. lat. res-

publica 'Staatswesen', nicht mehr auch jnMica res, nhd. er lob-

singt in der bestimmten kirchlichen Anwendung, nicht mehr er singt

Lob) oder die Hinüberführung des Teilstücks eines Satzes oder

auch eines ganzen Satzes in die flexivische Struktur eines Einzel-

worts (z. B. des thun-und-treibem statt des Thuns und Treibens

und das vergiss-mein-nicht) oder das Aussterben des einen der in

die Verbindung eingegangenen Worte ausserhalb dieser Verbindung

(z. B. wahr-nehmen, dessen erster Teil das Substantiv mhd. war

ahd. wara 'das Beobachten, das Bemerken' ist) u. dgl. mehr. Der

wirkliche Anfang des Vorgangs, den wir Kompositionsbildung

nennen, ist vielmehr immer eine Modifikation der Bedeutung
des syntaktischen Wortverbands. 1

) Dieser wird konventio-

gewöhnlichen Leben, bei uns wie bei andern Völkern, in vielen Fällen

schwankend und willkürlieh ist. Vgl. unten §6.

1) Vgl. hierzu Tobler Über die Wortzusammensetzung (Berlin 1868)

S. 96, Dittrich a.a.O. (22, 307 t'.) und Breul Essai de semantique 1897

p. I73&q. Letzterer sagt inbezug auf die Arbeiten des 19. Jahrhunderts

über die zusammengesetzten Nomina der indogermanischen Sprachen:

„(Je qui manque le plus ii ces etudes jusqu'ä präsent, c'est le cote

sömantique: il semblerait, ä lire ces travaux, que les questions d'ae-

centuation, de voyelle de liaison, d'ordre des termes, fussent tout.

Je eraina qu'on n'ait onMic l'ewentiel, a savoir le sens, car c'est le
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nellor Ausdruck für die irgendwie einheitliche Ge-

sain tvors teil ung.

Nehmen wir es mit dem Wort Anfang der Entwicklung recht

genau, so handelt es sich darum, dass sich in einer oder gleich-

zeitig in einer kleineren oder grösseren Anzahl von Individual-

sprachen eine gewisse Bedeutung des Wortverbands von der bis-

herigen Bedeutung als etwas neues loslöst. Dass die neue Ver-

wendung sich alsdann allgemein in der Sprachgenossenschaft

einbürgert, darf aber insofern mit zum Anfang gerechnet werden,

als ja die Sprache, im gewöhnlichen Sinne des Wortes, auf die

Voraussetzung allgemeiner Anerkennung der Neuerungen gegründet

ist. Auch fallen die ferneren, oft vielaktigen Schicksale, die die

Kompositionsgebilde nach dem Einsetzen des Prozesses erfahren,

und die als eine Vorstärkung der Einheitlichkeit des Wortverbands

bezeichnet werden dürfen, wohl in der Regel in die Zeit, da die

Neuerung in der Sprachgenossenschaft schon durchgedrungen ist.

Das erste in der Individualsprache liegende Stadium der Ent-

wicklung zu beobachten ist keine Gelegenheit gegeben. Denn wo
man heute vielleicht glauben könnte, dass man den Geburtsakt

vor sich habe, etwa wenn jemand eine Waldbank Marthas- ruhe

(geschrieben Marthas Ittdie oder Marthasruhr) benennt, da spielt

doch regelmässig die Nachahmung von überlieferten Mustern eine

Rolle. Immerhin mag folgendes eine Vorstellung vom wirklichen

Anfang einer Kompositionsbildung geben. Gesetzt, jemand hat

für die verschiedenen Arten der Rüben keine festen gesonderten

Wortvorstellungen und sagt im Hinblick auf verschiedenfarbige

vor ihm liegende Wurzeln: diese weisse rübe ist mir lieber ah diese

rotc f so strebt bei den Worten weisse riibe noch nichts zur Kom-

position. Die Natur der Verbindung ist keine andre, als wenn

ich sage: diese weisse rose ist mir lieber als diese rote. Wendet er

aber, bei der öfters an ihn herantretenden Notwendigkeit, mehrere

Arten des Gewächses sprachlich auseinanderzuhalten, die Worte weisse

rübc an, um die Art zu kennzeichnen, so dass er die ganze Pflanze,

Wurzel und Blätter zusammen, so nennt, so ist das der Anfang

der Schöpfung eines Kompositums. Wie einer allein, so können

natürlich leicht auch mehrere unabhängig von einander auf diese

Verwendung der genannten syntaktischen Verbindung verfallen.

«ens, et non autre chone, qui fait lc composc et qui, en derniere

analyse, decide de la forme. 4 '
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Das ändert an der Sache selbst nichts. Hinzu muss min in

solchen Fällen noch kommen, dass der Gebrauch in der Verkehrs-

genossenschaft sich durch Nachahmung verbreitet und durchdringt.

Der Ausdruck weisse-rübe hat in einem Teil der deutschen Mund-

arten, z. B. in der rheinfränkischen, die Betonung weissc-rübe be-

kommen (entsprechend rötc-rube, gelbe- rübe), wonach denn in diesen

Gegenden gewöhnlich Weisserübc (Boteriibe, G vlbtrübe) geschrieben

wird. 1

) Damit ist hinterher dem Wortkomplex auch äusserlich

das Gepräge der Einheitlichkeit gegeben.

Auf diese oder ähnliche Weise ist es also die Bedeutung,

bei der die Entwicklung zum Kompositum einsetzt, und die

Nüancierungen , welche die Bedeutung erfährt, sind jedesmal Ver-

änderungen, wie sie auch bei Simplicia vorkommen können. Der

Unterschied ist eben nur der, dass in unserm Fall die Begriffs-

vorstellung an einen mehrwortigen Bestandteil des Satzganzen

gebunden ist.

Diese Auffassung, welche H. Paul nicht teilt (s. Principien 3

305), bewährt sich in sämtlichen Fällen, die der Kontrolle

einigermassen zugänglich sind. Sie besteht auch für den Zu-

sammensetzungstypus zu Recht, der wohl am ehesten unter unsern

deutschen Kompositionsgebilden den Eindruck macht, als habe die

Entwicklung einen andern Ausgangspunkt gehabt, für die nominalen

Komposita mit Genitiv als erstem Glied, wie hahnen-fuss, löwen-

fell. hmdes-eerrat, hmu/ers-not , tagcs-lkht = ahd. hanin-fuo% u. a.

Denn hier hat, ähnlich wie bei dem durch die weisse -rübe, die

sehönen-künsfe, das sauer-krauf, das ueiss-brot u. dergl. vertretenen

Typus, die kompositionelle Erstarrung damit begonnen, dass der

Wortkomplex aus der Sphäre der individuellen Bedeutung in die

der generellen übertrat und hierfür konventionell wurde. Denn

der Sinn z. B. des Satzes das Fell dieses iAhcen ist svhön oder

dieses Löiren Fell ist schön ist nicht derselbe wie der des Satzes

dieses Löwenfeil ist schön. In loicen-fell geht Häven- nur auf

die Gattung. Wenn hahnen-fuss, löwen-maul, pfauen-auye, brumm-

bär. lat. sanper-viva u. dgl. neben ihrer ursprünglichen Bedeutung

auch eine übertragene aufweisen (hahnen-fuss Name einer

Pflanze usw.), so hat dieses, wie ich wegen Wilmanns Deutsche

Gramm. 2, 517 bemerke, mit der Entstehung der Komposition

ii Es ist das Dialektgebiet, wo auch z. B. bürger-meistrr (burge-

tm-ister
>,

iHle-wcil(e), vor-nus, vör-än betont wird.
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nichts zu thun. Die Übertragung hat stattgefunden, nachdem die

Wortverbindung die Natur eines Kompositums bereits angenommen

hatte; der Vorgang ist also genau derselbe, wie wenn z. B. bock

Benennung eines Gerätes wird. Womit natürlich nicht geleugnet

werden soll, dass durch analogische Nachahmung Komposita mit

übertragener Bedeutung auch direkt ins Leben treten können.

Wenn der erste Schritt gethan und der Ausdruck in der be-

stimmten neuen Bedeutung eingebürgert worden ist, treten die

Bestandteile der Verbindung zunächst noch nach ihrer ursprüng-

lichen Bedeutung ins Bewusstsein. Doch nimmt die Klarheit,

mit der die konstituierenden Teilvorstellungen apperzipiert werden,

meistens bald ab, und schliesslich kann die Verbindung ganz und

gar den psychologischen Charakter eines Simplex annehmen.

Letzteres ist z. B. bei nichts-würdig, statt-finden, keines-wegs, bei-

zeiten, also der Fall.

Bezüglich des Eintritts in die Entwicklung mag noch be-

merkt sein, dass dasselbe Wort zu gleicher Zeit mit verschiedenen

Wörtern eine kompositioneile Verbindung eingehen kann. So mag
es z. B. gewesen sein bei weisse-rübe, rote-rifbc, gelbe-rübc (Weisse-

rübCy Koterübe, Gelberiibe), bei glcichcr-wcisc, mögliclur-weise usw.,

bei acht-haben, acht-geben, bei ein-gehen, nus-gehen, vor-gehen,

nach -gehen usw., bei lat. bene-colens, malc-volen*, bei ai»

iWasmi ('ich werde geben'), drasfasmi ('ich werde sehen'), bhari-

tftsmi ('ich werde sein') aus data astui 'dator sum' u. s. w.

Doch ist die Gleichzeitigkeit der Entstehung in keinem Fall auch

wirklich nachweisbar. Oft wird nur eine der verschiedenen Ver-

bindungen durch den Kompositionsprozess selbst ins Leben ge-

treten, und die andere oder die anderen werden analogische Nach-

bildungen sein. Wo längere Reihen entgegentreten, wie bei uns

die Adverbia gtticher-iceise, möglicher-weise, woJirscheinlicher- weise,

vvrnünftiger-weise , anständiger-weise usf. oder bei den Indern

die zahlreichen Nomina agentis auf -tar- mit nachfolgendem astni

wie dätäsmi) da sind ohne jeden Zweifel die allermeisten Bildungen

durch solche Nachahmung zustande gekommen. Bei derartigen

Kategorien von Komposita lässt sich dies häufig auch an der

Hand der schriftlichen Überlieferung urkundlich beweisen.

3-

Nunmehr sind diejenigen Vorgänge im einzelnen ins Auge

zu fassen, welche zwar nicht den Kompositionsprozess einleiten,
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aber oft nach seinem Eintritt, nicht selten vielleicht unmittelbar

hinterher, als die Vereinheitlichung fördernde und ver-
stärkende Momente hinzukommen. Teils betreffen sie die Be-
deutung, teils die Lautung der Gebilde.

i) Die Isolierung und Verschmelzung wird gefordert, wenn
einer der Bestandteile des konventionell gewordenen Ausdrucks

seine Wortbedeutung ausserhalb dieser Verbindung verändert.

Nhd. erst-geborm und erst-genannt, crst-irwäJmt u. dgl. stammen
aus der Zeit, wo das Adverbium erst noch den Sinn 'zuerst,

früher als irgend jemand (etwas) anders* hatto (vgl. Adramelech

kam <rs/ Klopstock, wer erst kommt, maJilt erst Sprichw.); jetzt

ist erst so viel als vorbei', zuvor u. dgl. Wenn man durch die Be-

deutungsverschiebung des Simplex erst die syntaktische Verbindung

trst geboren zum Kompositum geworden sein lässt, so ist das

unrichtig: vielmehr ist die Beibehaltung des ursprünglichen Sinns

von erst in dieser Verbindung eine Folge des kompositio-

nellen Charakters derselben. Ähnlich verhält es sich mit uoftl-

scJimechmd, wohl-thuend und andern Zusammensetzungen mit iroitL

welche aufkamen, als wohl noch allgemeines Adverbium zu gut

war. Vgl. ferner statt-finden , statt-hdben, anstatt (iverK-staU);

das Substantivum statt hat sich jetzt nur noch in dem bereits

im Mhd. aus der Grundbedeutung abgelösten Sinne 'urbs' (ge-

schrieben stadt) erhalten. 1
) rat-scJiaffeti, rat-toissen (vor-rat, haus-

rat): die hier vorliegende alte Bedeutung von rät, 'Abhülfe durch

Aufbringung der erforderlichen Mittel, diese Mittel selbst', ist

ausserhalb der Komposition in den Sinn 'Vorschlag, was zu thun

ist' hinübergeglitten, xmsere-frau, ttnserc-liebe-frau , Bezeichnung

der Jungfrau Maria, beruht auf dem alten Sinn 'Herrin' des

Wortes Frau: anderwärts hat sich diese Bedeutung von diesem

Wort fast ganz zurückgezogen, mit-gift = mii-gabe; giß jetzt

'venenum'. zeug-haus , fiscJier-zeug u. a., wo zeug noch 'Gerät,

das zu einer technischen Thätigkeit benutzt wird' ist, während

es als Simplex heutzutage gewöhnlich für den zur Bearbeitung

bestimmten Rohstoff gebraucht ist. Im Attischen ix-Xiyto 'eligo,

lese aus' ovX-Xiyio 'colligo, lese zusammen' neben Xiyu> in der

abgeleiteten Bedeutung 'spreche, sage'. ÖQV-t6ax»g 'Holz fallend,

i) statt in statt-finden usw. und statt (stadt) 'urbs' sind jetzt für

das Sprachgefühl nur noch durch die lautliche Gleichheit mit einander

verbunden, etwa so, wie franz. pas in ne—pas 'nicht' und pas in k pas

'der Schritt' (§ 7).
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Baum fällend' (homerisch), ÖQv-iunrjg 'auf dem Baum gereift'

(nachhomerisch), daneben öqvq in der spezialisierten Bedeutung

'Eiche'. Das in der ganzen Latinität gebräuchlich gewesene ob-

viam zeigt uns noch die alte lokale Bedeutung von ob, während

iu anderer, ungebundener Verwendung diees Wortes seit der klas-

sischen Zeit nur noch andre Funktionen lebendig waren (vgl. z. B.

ob cam rem).

2) Ein andrer die Vereinheitlichung fördernder Faktor ist,

dass der eine von den in die Verbindung eingegangenen Bestand-

teilen ausserhalb dieser Verbindung eine Veränderung seiner

Lautung erfährt, sei es eine lautgesetzliche oder eine durch ana-

logische Neubildung.

In nhd. där-an, där-auf, där-in u. ähnl. ist ahd. dar 'da'

erhalten, dessen satzphonetische Nebenform da im selbständigen

Gebrauch verallgemeinert ist (vgl. dä-nach, da-mit, dü-nebeti usw.,

die seit frühnhd. Zeit im Anschluss an där-an usw. auch mit r

gesprochen worden sind und zum Teil noch jetzt gesprochen

werden, där-nach usw.). 1
) Ähnlich lat pröd-es, -est, -estis,

-crom usw. neben pro (prö-siw usw.), im Litauischen seefi-den

'heute', wörtlich 'diesen Tag', wo das akkusativische -n, im ersten

Glied auch in solchen Mundarten bewahrt ist, in denen dieser

Konsonant sonst verändert worden ist, in denen demnach z. B.

das unkompositionelle 'diesen Tag' szc dena lautet (vgl. Verfasser

Grundr. i
8
, 389. 939). Im Nhd. zeigen Erhaltung ursprünglicher

Vokalkürze gegenüber der im Simplex neu entstandenen Vokal-

länge wäl- fisch, wäl-ross, zu wäl, ahd. mhd. wäl (aisl. hualr);

vtl-leicht, vil-mehr (geschrieben vielleicht, vielmehr), zu viel mhd. vil

(vil Ithte); wöl-lust = mhd. uöl-lust, zu uoM mhd. wol; vor-wärts,

vor-teil, vör-än (dagegen mit ö das dialektische voi-an), zu vor aus

mhd. vor ahd. fora; her-bci, lier-aus, zu für mhd. her. rauch-werk,

rauch-tvare noch mit ch, während das Simplex rauch (Gen. rauhes,

vgl. mhd. rüch, rüJies) heute durch die Neubildung rauh ersetzt ist.

In näv-7}(utQ 'den ganzen Tag über', nav-vaxccxog 'der ganz letzte',

u-näv Neutr. 'ganz' und andern Zusammensetzungen hat im ionisch-

attischen Sprachgebiet die Neutralform nav 'ganz' ihr ursprüngliches

« festgehalten, während ausserhalb der Komposition nach nag, näca

die Form näv aufgekommen war. Nhd. halmen-fcder, hahnen-fuss,

1) Dieses dar darf nicht mit dar = mhd. dar ahd. dura in dar-

bieten, där-thun usw. verwechselt werden.

r
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sehwanen-hals , schwani n-gcsang u. a. bergen die ursprüngliche

Bildung des Genitivus Sing., die im selbständigen Gebrauch durch
die Neuerung haJins, schwans verdrängt ist. zu-handen (zu Händen
und zuhanden geschrieben), vor-handen, ab-handcn mit altertüm-

licher Form des Dativus Plur. von hand: jetzt den händen. Alt-

lat. Genitivus Sing, isti-nwdi, UU-modl wahrscheinlich mit Erhaltung

derjenigen Pronominalbildung, auf grund deren isihis, Uhus ent-

sprungen ist, vgl. qttoi-quoi-modi cni-cm-modi neben quoius cttiuz.

pater-famüiäs , mätcr-famüiäs ebenfalls mit alter Genitivbildung

(vgl. gr. rfjg %toQÜg); im freien Gebrauch in der historischen

Latinität familiae. Ebenso praefeetus-fdbrum; als freier Kasus

später nur noch fahrorum. Entsprechend altind. gnas-pdtis\ das

schon S. 361 erwähnt ist. Franz. grand -mere (grand' mir?) er-

klärt sich daraus, dass grand = lat. grandis ursprünglich auch

als Femininum diente; später schuf man grande nach bonne u. dgl.

In den homerischen iv-ünccy tv-avxa {%cct ivÖTta, xcct tvavra) 'ins

Angesicht' war ionisches iv 'in etwas hinein' bewahrt, während

in den minder geschlossenen sonstigen Verbindungen von Prä-

position mit Kasus in diesem Dialekt die nach ij- 'aus etwas

heraus' vollzogene Neubildung ivg (in tig UDd in ig lautgesetzlich

verändert) Platz gegriffen hatte.

Die hier erwähnte Erscheinung vergleicht sich damit, dass

öfters einwortige Kasusformen nach ihrer Erstarrung zu Adverbien

Lautungsneuerungen nicht mitmachen, die im lebendigen Gebrauch

eintreten. So sprach man in Attika noch !^^v7j<yt, IRccicuäct

u. dgl., als -r}0i, üoi im lebendigen Kasussystem in rjoi
y

-a<si

(auf altatt. Inschriften z. B. inonrriöiv, xdiaGi) und in -cuoi

(z. B. nvXcatsi) umgebildet waren. In Rom wurde tempert, das

eine Kasusform von tempus war, auch dann noch mit e in zweiter

Silbe gesprochen, als die Stammgestalt temper- in den lebendigen

Kasus vom Nom. Akk. tempos tempus aus durch tempor- ersetzt

worden war (ursprünglich tempus *~cris usw. wie onus -eris). Das

zur Partikel gewordene enklitische toi 'tibi' (= ai. tc) hielt im

Ionisch -Attischen t- auch dann fest, als die Form in ihrem ur-

sprünglichen Sinn durch Ausgleichung mit cot= altind. tee in

001 übergegangen war.

3) Das Gegenstück zu der soeben besprochenen Erscheinung

bildet die, dass im Kompositum eine solche Veränderung des

Lautstands eintritt, die einen Gegensatz schafft zu der Lautung

des einen oder des andern Simplex oder auch beider Simplicia
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ausserhalb des Kompositionsverbands. Die Veränderungen in der

Zusammensetzung sind in der Regel satzphonetische oder durch

die Accentverhältnisse bedingt. Sie können ein Simplex zugleich

in anderen Stellungen, wo keine kompositioneile Affinität zwischen

ihm und einem andern Wort des Satzes besteht, betreffen; dann

wird der Gegensatz dadurch erzeugt, dass ausserhalb der Kom-
position die unter irgend welchen Verhältnissen unverändert ge-

bliebene Grundform durch Verallgemeinerung wiederhergestellt wird.

Mbd. gruotnmät gruomät nhd. grummet aus *gruoti-mät 'grüne

Mahd* (weil das Gras für den zweiten Schnitt nicht reif wird).

Mhd. eilattt nhd. eiland aus mhd. ein-lant 'allein gelegenes Land',

mhd. eiUf cilf nhd. cilf elf (asächs. ellctfan) aus ahd. mhd. ein-Uf

(got. ain-lif). Mhd. marschale nhd. marschall = ahd. marah-scdlc

'Pferdeknecht', zu ahd. marall mhd. marc 'Ross, Pferd'. Nhd.

hofl'art aus mhd. höck-vart, vgl. hoch-faJirend. Nhd. drittel aus

mhd. drit-fcil. Lat. agger aus *ad-ger. shne(n)stris, sedeeim aus
* sex-menstris , * segz-decem , daneben sex menses, sex duces usw.

deorsum, seorsum, rürsus entstanden in vorhistorischer Zeit aus

*de-vorsotn, *se-corsom, *re~iorsos\ neben jenen in historischer Zeit

vorsus (versus), daher durch Rekomposition als lebendige Participia

dc-vorsus, re-rorsus. ilicö 'auf der Stelle* aus *in-slocö, vgl. in

hßco. Sehr oft ist in dieser Sprache diese Isolierung durch die

Betonungsverhältnisse hervorgerufen worden: ausser ilicö mit i

in zweiter Silbe vgl. noch quindeeim aus *qucnqu[e]-dccem, dc-

nuo = denovÖ, per-egre — *per agre 'über (das, was) auf dem

Acker (ist,) hinaus' 1

), ascendo zu scando, cx-igo zu ago. pergo aus

*pcr-regö. Die attischen Namensformen IIeXoii6vvi)<soq = Tlikonog

vrj<sog
y
'AltMtExovvriöog ('Fuchsinsel') u. a. zeigen Assimilation des

Genitivauslauts -g an v-, eine Angleichung, die einst, in vor-

historischer Zeit, auch in andern Verbindungen, z. B. in xovg

vouovg, stattgefunden hatte (vgl. delph. inschriftlich zovv vouovg),

aber frühzeitig in der ionisch-attischen Dialektgruppc durch Ver-

allgemeinerung der Formen auf -g (das lautgesetzlich vor t- usw.

bewahrt worden war) wieder rückgängig gemacht worden ist.

Att. ccQcc lesb. dor. ijp«, Partikel in direkten Fragen, = ij aga.

Att. öör/iUQcu 'alltäglich' = Baut ij^dgut 'so viel als Tage sind'.

In der Accentqualität ist ix ttoöiov gegenüber ix nodebv, ovS-elg

gegenüber dg verändert (s. Danielsson Grammat. und etyin.

i) S. Skutach Fleckeisens Jahrbb. Suppl. 27 (1900) S. 97 ff.
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Stud. i, 13, Streitberg Idg. Forsch 6, 339 ff., Verfasser Griech.

Gramm.8
S. 227 f.).

Wieder begegnet Analoges bei der Erstarrung von einwortigen

Kasusformen zu Adverbien. Diese Formen können nach Eintritt

ihrer adverbiellen Isolierung eine lautliche Änderung erfahren,

die der lebendige Kasus nicht* mitmacht. So ist das griech. Neutr.

Plur. ukku als Adverb zumteil proklitisch geworden, was durch die

Schreibung aXku zur Darstellung kommt. Der adverbial gewordene

Akk. Sing, ev&v wurde nach der Analogie anderer auf -g aus-

gehender Adverbia zu tv&vg.

4) Eine nicht seltene Wirkung eingetretener Vereinheitlichung

ist, dass der eine Bestandteil des Wortkomplexes im Verhältniss

zum andern enklitisch oder proklitisch wird, dass beide, wie man
es gewöhnlich ausdrückt, einen gemeinsamen Hauptaccent be-

kommen. An und für sich lässt diese Art der Tonabstufung,

wo sie zwischen zwei im Satze näher mit einander verbundenen

Wörtern erscheint, noch nicht auf eine kompositioneile Bedeutungs-

modifikation schliessen; auch hat nicht jeder Wortkomplex sofort

nach Eintritt dieser Modifikation seine Betonung verändert Denn

z. B. das aus zu Frieden hervorgegangene zu-frieden (z. B. icJi

gebe mich zu Frieden) wurde vor und nach der Vereinheitlichung

accentucll gleich gesprochen, nicht anders als z. B. zu Leipzig,

in Frieden, vgl. ferner altind. gnas-pätis S. 361.

Die Änderungen, welche in der Tonabstufung der Kom-

positionsglieder in den historischen Zeiten der indogermanischen

Sprachen in der Richtung erfolgt sind, dass der Wortverband

von einem Hauptaccent beherrscht wurde, geschahen wohl zu einem

grossen Teil durch Anschluss an die Betonungsart solcher Klassen

von Zusammensetzungen, die aus vorhistorischen Zeiten als fertige

Komposita ererbt waren: z. B. ahd. toges-sterro (Tagesstern) nach

tägo-siirro (Tagstern).

Im Nhd. göttes-gabe, gottes-häus, göttcs-dienst u. dgl. mit einer

Betonung, die diese Kompositenklasse schon vor Jahrhunderten

gehabt haben muss; vgl. körn und icein sind göttes-gäben mit

nützt redlich göttcs gäben oder mit göttes scgen über ctidt.
1

)

1) Vgl. hierzu, was Paul Mhd. Gramm. 6
§ 190 und Wilmann*

Deutsche (iranun. 2.518 über mhd. Verbindungen wie der Sanges meister

bemerken. Lehrreich sind Schiller'« Verbindungen (und Schreibungen)

aus Himmeis Höhn, mit Feuers Hülfe, aus Herzens Tiefen, an Uferts

Band u. dgl.
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lesens-wert, aber des le'sens wert, sieges-gcwiss, aber des Steges ge-

wiss. Dial. weisse-ruben und wtisse-rüben, aber weisse ruben wie

weisse rasen, die lange-weile oder rfi> länge-weile (vor Länge-weite.

mit flexivischer Erstarrung des ersten Gliedes, z. B. bei Lessing),

aber eine lange weile. Ldnger-hans, Dtimmer-jahn: bei Seb. Frauck

noch ein rechter dummer junge Jan. dller-meist — ahd. allem

meist. Im Altindischen ging man bei den sogenannten Göttcr-

dvandva wie mitra-vdrunä 'Mitra und Varuna', indrä- 'sömä 'Indra

und Sorna' von dieser Accentuiemng zu der Accentuierung nur

des zweiten Bestandteils über, wie indrä-jnisanä, süryä-candramdsä

(vgl. Richter Idg. Forsch. 9, 33 f., Delbrück Grundr. 5, 42).

Ebenso von *maha vlrds 'magnus heros' (Beiname von Indra)

zu maftä-virds (vgl. Zubaty Arch. für slav. Philol. 1 5, 504 f.,

Wackernagel Altind. Gramm. 1, 108 f., Richter a. a. 0. 52 f.).
1

)

Mfitur-bhräträs (mätur- Gen. Sing.) 'die Mutterbrüder' MS. (Richter

a. a. 0. 230, Delbrück a. a. 0. 43). Im Griechischen z. B.

öil <pdog, 7iäol-cpdog= Jd ylXog, n&öi (pttog, Sov^l-xxr\xoq= dovql

xxr
t
xog, xtaactpa-xcti-dixu = xioatipg xcu dixa. Im Lateinischen

z. B. aquae-ductns — dquae dnctus, primö-genitus = pnmö ge'nitus.

päen-ultimus = pdene ültimus (vgl. Corssen Ausspr. 8
2, 883 ff ).

In uridg. Zeit bereits scheint unter andern zusammengesetzten

Zahlwörtern der für die Zwölfzahl geltende Wortkomplex unter

einen Hauptton gekommen zu sein: ai. dva-dah, gr. dib-dtxu

dvta-dcxa, lat du6-decim.

Die in Anlehnung an die Betonung älterer fertiger Kom-

posita geschehende Accentänderung., die Symptom eingetretener

kompositioneller Erstarrung wird, vergleicht sich damit, dass sich

zuweilen einwortige Kasusformen bei adverbieller Erstarrung nach

der Betonung fertiger Adverbia richten; z. B. lit. dovanat 'um-

sonst, unentgeltlich* = Dat. Sing, ddvanai (zu docand 'Geschenk' )

bekam seinen Wortton auf der Endsilbe nach den -a7-Adverbien

(vgl. Zubaty Idg. Forsch. 7, 182 ff., Job. Schmidt Festgruss an

0. v. Böhtlingk 100 ff, Delbrück Grundriss 3, 541 ff., Hirt Der

idg. Akzent 259 f.).

5) Zuweilen geschieht Zunahme der Isolierung dadurch, dass

man das syntaktische Verhältniss, in dem die Glieder des durch

gemeinsame Bedeutungsinodifikation zusammengehaltenen Wort-

1) Cber jasjxitii und jd*-}mti* *. Richter S. 12. 217, Kuhn's

Ztschr 36, 113 f.
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Verbands zu einander stehen, ausserhalb der kompositionellen Wort-

gruppe durch andere Sprachmittel auszudrücken anfangt.

In nhd. Verbindungen wie manns-toll (mhd. mannes tollt,

geistes-kranli, konigs-treu hat sich ein Genitivgebrauch erhalten

(vgl. mhd. muotes Und 'animo mitis' und vieles ähnliches), der

ausserhalb ihres Bereichs jetzt ausgestorben ist. Ahnlich chrcit-

reiclt, sorgen-frei. Griech. dtoc-äorog 'von Zeus geschenkt' zeigt

noch einen Rest der uralten Sitte, den Urheber der Handlung

beim passivischen Verbaladjektiv auf -to- durch den Genitiv aus-

zudrücken (Verfasser Griech. Gramm. 3
393). Im Neugriechischen

ist der Akkusativ der allgemeine Priipositionskasus; in gewissen

kompositionellen Verbindungen erscheint aber auch noch der

Genitiv, z. B. ^u-fttäg (fie piag) 'auf einmal', aito-TtaoSutg (coro

Kugöiag) 'von Herzen'.

Ähnlich ist bei den einfachen Adverbien das Überbleiben einer

bestimmten Flexionsbildung mit ihrer ursprünglichen syntaktischen

Funktion ein Kennzeichen der Erstarrung, vgl. z. B. die Lokative

lat. dornt, belli, att. otxot.

6) Oft erfolgt Befestigung der Kompositionseinheit dadurch,

dass das eine von den in die Einheit eingegangenen Wörtern

ausserhalb der Verbindung als Simplex ausstirbt.

Nhd. waltr-nehmen enthält das femininische Substantivum

mhd. war ahd. wara 'das Beobachten, Bemerken', das schon in

vornhd. Zeit mit demselben Verbum einen konventionellen Verband

bildete (mhd. war-nemen, ahd. wara-neman, geschrieben war nemen.

wara neman), aber damals auch ausserdem im Gebrauch war. l

) acht-

haben, acht-geben, in-acht-nehmen, acht-los zu mhd. aide ahd. ahta

F. 'Aufmerksamkeit', maneher-lei, einer-lei, keincr-lei usw.= mhd.

maneger-lcie , einer-leie usw. (geschrieben maneger leie usw.): der

zweite Teil war ein Genitivus Sing. Fem. und bedeutete 'der Art

und Weise' (vermutlich Lehnwort aus afranz. prov. ley = lat.

legem). Das zweite Wort in ahd. zwein-zttg, drl-zug usw. ist

«las Substantivum got. tigjits Plur. 'decades', Genitiv tigiwe usw.

(z. B. ßreis tigjtts, Gen. ßrije tigiwe) , wozu der gezählte Gegen-

stand in den Genitiv trat, z. B. miß twaim tigum ßüsnindjö fifra tixoa

ididötov (Grimm Deutsche Gramm. 4, S. 895t des Neudrucks);

1) Früher hiess es einer Rache wahrnehmen, wobei der Genitiv von

waJtr ahhiug, jetzt — wiederum ein Symptom der Isolierung nur

noch eine suche wahrnehmen ivgl S. jjf.i

i
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hier kommt das in Betracht, dass dieses allgemeingermanische Wort

für die Dekade seit ahd. Zeit ausserhalb der Verbindung mit den

Einern nicht mehr existiert hat, so dass es z. B. nicht mehr zur

Darstellung des Begriffs 'decas' in Verbindungen wie 'multae

decades' diente. 1

) Ahd. brtUi-gomo (brüti Genitivus Sing.) hatte

noch gotno 'Mann* neben sich: wir haben heute bräuti-gam, aber

nicht mehr das Simplex gotno. Lat. potis-snm possum enthielt,

ein Nomen potis 'vermögend, mächtig' (= ai. pdtis 'Herr' usw.),

für das in der historischen Zeit in selbständigem Gebrauch poiens

u. ähnl. Nomina eingetreten waren. Das Substantiv venus 'der

Verkauf', das schon im Altlateinischen nur noch in gewissen Ver-

bindungen üblich war, hat sich im spaten Latein nur noch in

venundarc venderc und in venire behauptet, das Supinum pessum

'zum Hinfallen' (= ai. pattum 'zu fallen', Infinitiv zu pddya-te

'er fällt hin, kommt um', aksl. pada pasti 'fallen') ausser pessum

eo u. dgl. nur noch in pessum- r/ö, pessutido. Ein Substantiv

*fatis 'Müdigkeit' erscheint in der historischen Latinität nur noch

in der Verbindung ad-faiim affaiim (Lindsay, Die lat. Sprache 647 ).

Ebenso das zu osk. veru 'portam' gehörige Verbum *reriö nur

noch in operio und aperio aus *op-veriö und *ap-veriö: vgl. lit.

iiz-t-eiiu 'ich mache zu, schliesse' ut-veriu 'ich mache auf, öffne'.

Die uridg. Negation *ne 'nicht' hat sich nur in gewissen Ver-

bindungen wie ne-scio, *ne-volö nclo (altlat. ne-vis, ne-volt) und

ne-que behauptet, während sie sonst durch tiön ersetzt worden

ist; zu der kompositionellen Vereinheitlichung von nescio, nöh

vergleiche man, dass im Griechischen 01» qpifjut 'nego', oux i&ilta

'abhorreo' u. dgl. die Partikel ou auch in solchen Sätzen bei-

behielten, die anderwärts ihrem Sinne nach pij verlangten, nu=
ai. nu gr. vi) ahd. nu usw. 'nun' im Lateinischen in nu-dms-

fertius u. dgl. (zu -diüs- s. Solmsen Stud. zur lat. Sprachgesch. 73).

Im Griechischen lebte das uridg. *ue 'oder' nur in ij-p-Jf,

kontrahiert ij, t), weiter (Verfasser Griech. Gramm. 535)« Ingleichen

*vxt = ai. uiä 'auch selbst' nur in »;vt£ d. i. + vtt

(a. a. O. 54 1 f.), die dem got. siva 'so' entsprechende Partikel

urgriech. *ßfod nur in Kombination mit den enklitisch angefügten

1) Vielleicht war dies auch im Gotiachen nicht mehr der Fall.

Für eingetretene kompositionelle Erstarrung der gotischen Ausdrücke

für Zwölf usf. zeugt der Umstand, dass die beiden den Begriff aus-

drückenden Wörter auch zuaamniengetuhrieben vorkommen, z It.

Matth 27,3 frhtdigunv in (t. L.
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Indefinitpronomina tig, itozegog, nag usw., lesb. orrt, onitag, homer.

orrt, bnnöxtQoq, omttog, att. arug ort, bn6xt$oq, oiuag (a. a. 0. 536 f. 560 i,

das zu ctlvog 'Rede, Erwähnung' gehörige Verbum *alvoyica nur

in dem mit ava zusammengesetzten av-cdvopai 'ich verneine, ver-

werfe, schlage ab' (Osthoff Bezzenb. Beitr. 24, 2046*.).

Ich füge noch ein paar Belege hinzu, bei denen mehrere oder

alle idg. Sprachen den nämlichen Verlust aufweisen. Das im
Keltischen durch altkymr. hepp 'inquit', im Germanischen durch

altsächs. seggian ahd. sagen 'sagen', im Litauischen durch saktfti

'sagen' vertretene Verbum, dessen 'Wurzel' als seq-- anzusetzen

ist, ist im Griechischen und im Lateinischen nur in der Zu-

sammensetzung mit en bewahrt: ianeu aus *£v-<jjrm, ivl-cnoi^

in-sequis (vgl. altir. in-sce 'Rede'). Das gemeinindogermanische

*semi 'halb' war ursprünglich Akkus. Sing. Neutr. und blieb als

Adverbium im Altindischen selbständig, z. B. samt prätnnnti.

sämi märjayante 'zur Hälfte (zum Teil) isst man es, zur Hälfte

(zum Teil) reinigt man sich damit' (TS.). Im Griechischen,

Lateinischen und Germanischen erscheint es (von yptva und fjptov

und lat. ses- und sesque- sesqui- 1

) abgesehen) nur noch als erstes

Glied von Zusammensetzungen lebendig, z. B. gr. r}fil-ßtog lat.

semi-vlros ahd. sämi-quek 'halblebendig'. Uridg. *pfr-ut *pn-uti

'voriges Jahr, im vorigen Jahr' (altind. parut, gr. iÜqvzi iti$v<si y

mhd. vert usw.) enthält als Schlussglied ein mit firog 'Jahr' ver-

wandtes, sonst in allen idg. Sprachen verschollenes Substantiv.

Der erste Teil des altidg. Wortes für 'zwanzig', altind. vi-äatis,

gr. fi-xajt ft-xotf*, lat. ri-ginti, altir. fi-che, hatte die Bedeutung

'beide', zwanzig war 'die beiden zehn' (Verfasser Grundr. 2, 493,

Zeitschr. für das Gymnas. 54, 462 f., Wundt Idg. Forsch. Anz. 11,4

|
Völkerpsych. I 2, 3 1 ]); dieses Adjektiv ist unerweitert sonst in

allen idg. Sprachen schon in vorhistorischen Zeiten aufgegeben

worden. Dasselbe gilt von dem sogenannten Augment c, das

ursprünglich als Adverbium etwas wie 'damals, früher' bedeutet

haben muss, z. B. uridg. *e-bhrrom 'ich trug' = ai. dbharam gr.

t<psQov (vgl. Verfasser Morph. Unt. 3, 13 f.).

Ein analoges Isolierungsmotiv bei der Erstarrung von einwor-

tigen Kasus zu Adverbien ist die Erscheinung, dass das Nomen,

dessen Kasus als Adverbium weiterlebt, ausserhalb dieser adverbialen

1) fw*-t*rtius aus *sem[i]s-tertiHH 'zwei und einhalb', ttenque-opus.

Ses4/ne-uli.re*, Kesyui-pes u. dgl. au« *sem[i]s-que-.
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Verwendung verschwindet, z. B. nhd. je = ahd. eo w got. aiw

'unquam, Semper', Akk. zu got. aitcs 'Zeit, Welt'; nhd. ehr eJier

mhd. ahd. er got. air 'früh* aus urgerro. *a[i]ir-i = gr. *aot

'in der Frühe' aus *a[*]*p-t (in «^ttfrov 'Essen in der Frühe',

-<fro- = *~d-to- zu cd- 'essen'), Lok. zu av. ayar* 'Tag', ursprüng-

lich 'die Zeit des Tagwerdens'; lat. fernere ursprünglich 'im

Dunkeln' vom Neutrum *temus = altind. Uimas- 'Dunkelheit'; gr.

uqoku 'sofort' Neutr. Plur. zu *no6xog = lat [reei-Jprocus.

7) Eine Verstärkung der Einheit wird bewirkt, wenn der

Wortverband als Ganzes syntaktisch und der Wortbildung nach

eine Veränderung erfährt, die ihn mit ursprünglich einfachen

Wörtern auf gleiche Stufe bringt. In den meisten Fällen haben

offenbar die einfachen Wörter das Vorbild für die Neuerung ab-

gegeben.

Hierher gehört vielerlei. Folgendes dürften die wichtigsten

von den in Betracht kommenden Erscheinungen sein.

a) Die Verbindung bekommt den Charakter eines Adverbiums,

einer Präposition oder einer Partikel.

Im Ahd. Akkusativus Sing, maniga-trisa (maniga wisa) mhd.

manige-tcis (madige wis) 'auf manche Weise', ahd. andra-wis

(andra im) 'anders', jünger auch der Genitiv, der im Mhd. noch

selten ist, z. B. glicher-wlse (glicher icise), im Nhd. aber weiter

um sich greift: gleicJier-iceise, glücklicher-weise usw. Akkusativus

Plur. mhd. alle-wege (alle wege), alle-wec (allewec) 'überall, immer',

nhd. alle-wege (allewege), nhd. auch Genitivus Plur. aller-wege

(allerwege). Akkusativus Sing. ahd. dia~(h)w~da (dia (h)mla) 'tum,

tamdiu' mhd. die-icile (die wile) nhd. dic-ueil (dieiccil). Instrumen-

talis Sing. ahd. *hiu-tagu (asächs. hiudiga) 'hoc die', woraus durch

die Mittelstufen *hiutgu *hiuttu das in der Überlieferung er-

scheinende hiutu (mhd. Mute, nhd. heute) geworden ist (vgl. ahd.

hi-nacht mhd. hinet nhd. bair.-schwäb. heint); ahd. allu-werku

(allu werku) 'summopere'. Mhd. bhzVen (bi züen), nhd. bei-zeiten

(bei Zeiten, beizeiten), nhd. in-folge, von-nöten, insonderheit (in

Folge, infolge usw.). Die adverbielle Erstarrung bekundet sich in

solchen Fällen öfters durch Übertragung der Endungen -es -s und

-en, z. B. nhd. anderseits statt mhd. (Akk. Sing.) ander-sit (andersit),

allerdings statt aller-dinge, allerarten statt aller-orte, mitnichten

(auch mit Nichten, mit nichten geschrieben) statt mhd. mit-nihte

(mit nihte), s. Wilmanns Deutsche Gramm. 2, 621 ff. Aus andern

Sprachen seien erwähnt: gr. nav-T^g 'den ganzen Tag' (vgl.

Phil.-hUt CUm* 19UO '28
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S. 3^7)i 7r«9«'Z9l(ltia 'sogleich', nQoügyov 'förderlicherweise', iv-Snza

'ins Angesicht', i(i-noS(av 'im Bereich der Füsse, hinderlich' (vgl.

Verfasser G riech. Gramm.3
256), lat. magnam-partem (macfnaw

partein), postri-die (postridic. vgl. die crastini), magnopcre (aus

magn[ö] opere), ob-riam (obviam), im-primU (in primis. imprimi^K

lit. Akk. Sing, szen-den (szehdvn) 'diesen Tag, heute', szl-nali

(sztnakt) 'diese Nacht'.

Man ist vielleicht geneigt in einer Anzahl von Fällen dieser

Art die adverbielle Erstarrung zeitlich vor die kompositioneile zu

setzen. Ich glaube nicht, dass irgendwo Gelegenheit gegeben ist,

diese Frage durch Beobachtung zu entscheiden, schon darum nicht,

weil wir niemals sicher sind, wie weit Nachahmung von Vorbildern

im Spiel gewesen ist. Man wird vielleicht sagen dürfen, dass in

einem Teil der Fälle beides, kompositioneile Affinität der ver-

bundenen Wörter und Übergang zum Adverbium, Hand in Hand
gegangen ist. Jedenfalls lässt sich aber von diesen Adverbien

aus kein Einwand gegen unsere Ansicht konstruieren, dass der

Eintritt in das Stadium der Komposition eine Modifikation der

Wortbedeutung ist. Denn auf einer solchen beruht immer auch

die Adverbialisierung.

Nächstverwandt mit den erwähnten adverbiellen Erstarrungen

ist die Entstehung gewisser Partikeln, z. B. unseres nur = mhd.

ne-wcrre ahd. ni-uäri (ncwrrre, nitvari), d. i. Negativpartikel

-f- Konj. Praet. von sin 'sein', 'es wäre denn' (vgl. es sei denn).

b) Der Wortverband als Ganzes nimmt im Satzzusammenhang

iubezug auf einen andern Satzteil eine Konstruktion an, wie sie

von älterer Zeit her nur einfache Wörter haben.

Xhd. uahr -nehmen hatte, wie wir S. 372 sahen, in älterer

Zeit den Genitiv bei sieb, der von dem Substantiv ivalir- ab-

hing: jetzt heisst es eine sacke ivaJirnekmen wie eine sacke sekeii

u. dgl. Lat. manum inicere aliquem wie eapere aliquent, ludos

fneere aliquem wie tudijicari, deripere atiqucm\ bei animum ad-

rertere aliquid ist als weiteres verstärkendes Moment die lautliche

Isolierung (mnmadvertcre) hinzugekommen. Im Griechischen xcx«

noutv nva 'einem übles zufügen' wie ßkanuiv xivd u. ähnl.

(Verfasser Griech. Gramm. 3 383 f.). Ai. rüpä hiva mit Nom. nach

hhütca (Delbrück Ai. Synt. 103). Nhd. mit cin~paar (ein paar.

( inpaar) männem für mit einem paar m/inner (Substantiv mit dem

Genitivus partitivus), wie mit einigen müfmern.

<• ) Eine Verbindung mit fester Wortstellung gibt die durch den
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Satzzusammenhang bedingte Flexion des einen Gliedes, wenn es nicht

den Scblussteil bildet, auf.

Nhd. meines grund-und-bodens (Grund und Bodens), meines

thun-und-treibens (Thun und Treibens), von gott-und-rechts (Gott

und Rechts) wegen, schwarz-und-iveisse (schwarz und weisse) fahnen,

mit ein -und -zwanzig (einundzwanzig) genössen, aus lange- weile

(Langeweile), jeder -manns (jedermanns), diesem Dummer -jahn

(DummerjaJm), Mnig-Ludwigs (König Ludwigs) Schlösser. Im Lat. von

rös-marinus Genitiv rös-marini neben röris-marini, von holus-ätrum

Genitiv holus-ätri neben holeris-ätrl, cum tredecim (aus *trez-decim)

sociis statt *cum tribus decetn. alter-utrlus neben alterius-utrius.

Im Griech. zu Nta-itoXtg der Genitiv NtaTtoketog, (Uta Tgeta-xal-faxa

(rpHaxaldixa) STalgav. Im Dorischen und in ein paar benach-

barten Dialekten erwuchs auf grund von avrog mit sich an-

schliessendem, als Reflexiv bei allen drei Personen fungierenden

ervTOtJ ein im ersten Teil starres crvrotf-avTou: Femin. avxoa-avrag^

Plur. clvto<S-uvx&v , z. B. delph. xvQitvovaa avtoöavcäg, herakl.

(UT* avro6avra>v. Aksl. Jisus'b-Christos'bmb, Instr. zuJisusiy-ChrisfosTi,

bratifseströma. Dat. zu bratirsestra 'Bruder und Schwester
1

,
poln.

wielka~noey, Gen. Dat. zu wielka-noc (wielkanoc) 'Ostern* ('grosse

Nacht'). Im Armen, heisst von air-ev-ji 'Mann und Pferd, Ritter*

der Genitivus air-C'-jioy neben arn-ev-jioy.

d) Ein syntaktischer Wortkomplex wird Grundlage für eine

suffixale nominale Ableitung nach der Art und Weise suffixaler

Ableitungen aus einfachen Wörtern.

Nhd. die zu-grunde-legung (Zugrundelegung) aus zu-grunde-

legen (zu Grunde legen, zugrunde legen), hohe-priesterlich (ho-

hepriesterlich) aus der hohe-priester (hohe Priester, Hohepriester),

ander-weitig (anderweitig) aus ander-weit (anderweit)= mhd. ander-

weide (anderweide), hoch-geehrtester (hochgeehrtester) aus hoch-geehrt

(hoch geeJirt, hoehgechi), der in-die-augen-fallendste (in die Äugen

fallendste) ort usw. Lat. quarta-deeimäm (quartadeeimani) aus

quarta-deeima (quarta deeima) 'Soldaten von der vierzehnten

Legion'; Sacra-rienses (Sacra vienses) 'die Bewohner der ria sacra
9

;

Xovö-comensis auf grund von Verbindungen wie Pfinius Novo

Comö 'PI. von Novum Comum'; primö-genitälis (primogcniialis)

aus primö-genitus (primogenitus); semper-flörium (semperflorium)

aus semper-flörere (semper jlorcre), vgl. semper-vivus. Griech.

vow-typvTVig 'verständigerweise' aus vovv-l'x^v (yovv ¥xtüV)'> ^lyoa-

7toTaui'rt)g aus Alyba-nora^ot {Aiybg 7roT«jUo/), Ai-amrTjQia Jti-

'2 b*
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a(oxi]gia auf Grund von Verbindungen wie xa Jt (4d) Jkor^QL

UQu, &6oi<S-e%&Qlü 'das den Göttern Verhasstsein' aus deoüf-ex&Qog

(faoig ix&Qog), i(i-nvQi'ßt]x^g 'im Feuer stehend' (rowtovs) aus

i^i-TtvQi-ßfjvai (iv nvoi ßrjvai). Aksl. ob-on'b-polbn'b (Öbon'bpolbn'b)

'auf dem jenseitigen Ufer befindlich' aus obb-onb-polb (ob-b om>
pol-b) 'auf jener Seite, auf dem jenseitigen Ufer', p^tb-na-des^tbnb

(petbnades^thn'h) 'fünfzehnter' aus petb-na-desete (petb na desqte)

'fünfzehn', eigentlich 'fünf auf zehn', polumostbn'b (pohmosibn'b)

'mitternächtig' aus jwlu-nosH (polunosti) 'in der Mitte (Lokat.)

der Nacht (Genit.), mitternachts'. Altind. dhana-jayd- 'Preis,

Beute gewinnend' aus dhdna-jayati 'er gewinnt den Preis', yudhä-

jit- 'durch Kampf siegend' aus yudJiä-jayati 'er siegt durch Kampf'. 1

)

Hierher fallen auch die allgemeinindogermanischen Adjektivs,

welche auf grund einer aus Präposition und abhängigem Nomen
bestehenden Verbindung gebildet worden sind, z. B. griech. hqog-

iöiteoog 'gegen Abend (jrooj eöneQov) befindlich, gelegen', altind.

prati-dösd- dasselbe, lat. inler-vallwn 'id quod inter vallos est,

Zwischenraum', gr. 7UtQa-&aXcc<Jöiog 'am Meer (naote 9dXa6<Sav)

befindlich', got. uf-aij)eis 'unter einem Eide stehend, vereidigt',

ksl. bezratijb 'bello carens' (bezb rati), lat. träns-marinus , sub-

vrbänus u. dgl. Hieran schliessen sich solche Adjektiva an, deren

Grundlage die Verbindung einer Präposition mit einem von ihr

abhängigen Adverbium war, z. B. bis-herig aus bis-hcr
y

lat. ante-

meridiänus aus ante-meridie, per-egrmu$ aus per-egre (S. 36g).

Wenn man sagt, das Bedürfniss der Ableitung habe in allen

diesen Fällen Komposita erzeugt2), so ist das nicht richtig, eben

weil die kompositioneile Affinität zwischen den Worten schon

vorher bestanden hatte. Vgl. auch Friedrich von Sclnller's tcerJce.

Von derselben Art wie die genannten suffixalen Ableitungen

sind Zusammensetzungen, die dadurch zustande kommen, dass der

Wortkomplex als Einheit sich mit einem weiteren Worte verbindet.

Nhd. armesünder-glbckclien, altetceibei-sommer, sauregurken-zeit,

1) Zuweilen haben Komposita dieser Art die Form der Stamm-
komposita angenommen , z. B. nhd. langweilig zu lange -weilt, lat.

Aquiflävietises zu Aquae-Fläviae (falls nicht Aquiflävünses zu lesen

ist, das aus Aquis-Hävns gebildet worden wäre mit Assimilation von
-« an F-), gr. ZaHo&orjxtog zu Zc;nog-@QjjY.i7), xccXoxüyct&lü zu xalbf-

xöyatfds, ccvÖQctyct&iü zu &vr)o-&ycc&6s , aksl. onnanadeseth zu osmh-na-
desfte.

2) Auch ich selber habe mich in meinem Grundr. 2, 30 so ausgedrückt.
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reitendeartiUerie-kaserne u. dgl.; die Möglichkeit, das Adjektiv, das

erstes Glied des zu gründe liegenden Kompositums ist, grammatisch

auf das neu hinzugekommene Schlussglied des Ganzen zu beziehen,

und missverständliche graphische Darstellung (das arme Sünder-

glöckchen neben das ArmesündergUickcJien , die reitende Artillerie-

kaseine neben die Iteitendeartilleriekaseme u. dgl.) haben hier zu

mancherlei (zum Teil nur scherzweise vorgenommenen) Neuerungen

Anlass gegeben (vgl. § 6). Altind. räyasima-davan- 'Wachstum

des Besitzes schenkend' zu räyds-posa dä- 'Besitzeswachstum

schenken'.

Man beachte, wie bei den hier unter d) erwähnten Bildungen

oft die Stellung des ganzen Wortkomplexes unter einen Hauptton

als einheitverstärkendes Moment hinzukommt.

Seltner ist der Fall, dass aus einem nominalen Wortverband

mit Präposition als erstem Glied ein Verbum abgeleitet wird. So

entsprang nhd. über-nachten (übernachten) aufgrund von über-nacht

(über Nacht), entsprechend über-teintern. mhd. über-jären 'das Jahr

über' oder 'länger als ein Jahr bleiben', im Gotischen wai-fatrfojan

( tcaifairh+jan) 'wehklagen', eigentlich 'wehe über die Welt rufen'

aus uai und fairh'us, im Griechischen iy-xeiQlfa (iy%UQl£(o) 'ich

händige ein' auf grund von iv gctpl (vgl. iyx*i(>lfa*og).

e) Ein mehrwortiges Teilstück des Satzes, das in sich engeren

Znsammenhang hat, bekommt, ohne dass seine Beziehung im Satz

sich ändert, durch analogische Einwirkung eines gleichwertigen

anders gestalteten Ausdrucks eine andre Formation.

Die den griechischen bcti^iqcct 'alltäglich', falty 'alljährlich'

i
= (tan ij^oai, oca hn mit zu ergänzendem Verbum substan-

tivum) gleichkommenden lateinischen Ausdrücke *quot amü, *qnot

menses u. dgl. wurden nach der Analogie von his antüs u. dgl.

in quot-annls, quot-mensibus verändert. In derselben Weise gingen

im Litauischen kas vakaras 'welcher Abend es auch sei, all-

abendlich', kds nuts 'welches Jahr es auch sei, alljährlich' in

kas-väkara, kas-metq über durch Anlehnung an ta-vakara 'an dem

Abend', m-väkara 'an diesem Abend' u. dgl. Vgl. Wackernagel

Kuhn's Zeitschr. 29, 1 46 f., Verfasser Grundr. 2,61. 78 f., Delbrück

ebend. 3,629.

f) Ein Wortkomplex innerhalb eines Satzes oder ein ganzer

Satz wird in einen andern Satz als dessen Subjekt (oder Objekt)

hineingestellt. Das so entstehende Nomen bekommt, so weit

Flexion erforderlich wird, die nächstliegende, d. h. es fügt sich

Digitized by Google



380 Karl Bbugmasx:

dem Deklinationsschema, mit dem es die formale Beschaffenheit und

der Sinn der Wortverbindung am nächsten sich assoziieren lassen.

So bemerkt Wundt Völkerpsych. I 1,607 von dem franz. le

pourboire 'Trinkgeld': „Wohl aber trägt das französische Com-
positum deutlich die Spuren der unmittelbaren Entstehung aus

dem Satze an sich; ja vielleicht ist es selbst ursprünglich nichts

anderes als ein lückenhafter Satz gewesen. Nachdem hunderte

von Malen der Geber, der eine Dienstleistung vergüten wollte,

dem Beschenkten durch ein 'pour boire' den Zweck der Gabe
angedeutet hatte, wurde dieser unvollständige Satz, der in der

Handlung des Gebens seine pantomimische Ergänzung fand, in

dem Augenblick zum Wort, wo er als selbständiges Ganzes in

irgend einen anderen Satz als dessen Subject oder Object eintrat.

Dieser Ursprung bringt es dann auch mit sich, dass das Ganze

noch fortan ebensowohl als eine Verbindung zweier Wörter in

einem beliebigen andern Zusammenhang als ein einziges sub-

stantivisches Wort vorkommen kann." 1
) Dem habe ich nur noch

hinzuzufügen, dass der Anfang zur Komposition hier und in allen

analogen Fällen schon vor der Erhebung zum Subjekt eines andern

Satzes gemacht war. Denn schon vor dieser war pour boire

stehende Wendung für eine bestimmte einheitliche Vorstellung ge-

worden und hatte es Zusammensetzungscharakter bekommen, da

der Gebende schon damals nicht immer gerade an die im Wortlaut

liegende Verwendung des Geldstücks zum Trinken dachte.

Andre hierher gehörige Beispiele sind die folgenden. Franz.

im rive-la-joie für einen immer vergnügten Menschen, le rcmlez-

cous, le tete-u-tetc. Nhd. die mitter-nacht (AfittertiacJtt) auf grund

von mhd. zc mittvr naid , nach mitter naht u. dgl., Schweiz, das

zimbis 'das Mittagessen' auf grund von z'hnbis 'zu Mittag' (Tobler

Über die Wortzusammensetzung 28), vgl. den Lokat. vesperi bei

l'lautus in der Bedeutung 'das was am Abend gegessen wird,

Vesperbrot'; das jc-läw/cr-je-Ucbcr (Jelägerjelieber) Name des

Geissblatts, in älteren Quellen noch getrennt geschrieben (das

kraut ie Xemjer ie lieber); das een/is.swHn-nicht (VeraissmeiputUhf)

;

der aoU-svi'bei-uns (Gottseibeiuns). Engl, lorc-livs-a-bleeding, God-

lovemilady. Lat. meri-dies (meridies) auf grund von merl-die

(meridiv) 'zur Mittagszeit'; zur Zeit des Plautus sagte man, wie

es scheint, noch appetit meridie. 'der Mittag naht', cireiter meridie,

\) Vgl. auch Dittrich Zeitschr. für roman. Philol. 22, 317. 3i9f.
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ad meridie (vgl. Skutsch Fleckeisens Jahrbb. Suppl. 27 [1900I

95). Jü-piter (Jupiter, JuppUcr) war Vokativus, gleich griech.

Ztv iruTEQ, und wurde auch als Nominativ gebraucht, ähnlich wie

bei Walter Scott ein Erzieher von seiner Umgebung als der

Domine bezeichnet wird (vgl. anderes dieser Art bei Delbrück

Grundr. 3,398, Verfasser Griech. Gramm.3
S. 220. 221. 377). Im

Spätlateinischen die Personennamen habet-dvum, quod-deus-cult

(Habetdeum, QuoddeasvuV) , vince-tmlös (Vinccmalos) oder mit

Flexion nach der o-Deklination Vincemalus, Gen. -malt (Jacobi

Compositum und Nebensatz 5 7 f.) und die Ortsnamen tme-gattdia

t Tettegaudia) , pende-lupum (Pcndeluputn). Im Altindischen z. B.

ki-vadanti- 'Gerücht' = ki vadanti 'was sagen sie?' und Impe-

rativische Komposita wie paea-lavanä- (Fem.) 'ein beständiges

Kochen von Salz' aus paea-lavanam , jedti-stamba- 'der beständig

an den Pfosten anschlägt' aus jaJti-stambam (Jacobi a. a. 0. 7 9 f.).

Man erkennt leicht, dass diese Erscheinung (f) mit der

unter d) besprochenen sich nahe berührt. Hierfür sei noch er-

wähnt lat. postprincipia, Gen. postprincipiorttm, 'der Fortgang einer

Sache nach zurückgelegtem Anfang'. Zu gründe lag ein Adv.

2*>8t -principio , wörtlich 'nach im Anfang', eine Verbindung wie

imt-modo 'nach soeben, in Bälde', de foras 'von draussen' u. dgl.

(Skutsch a. a. 0. 97).

g) Ein zunächst nur prädikativ gebrauchter Ausdruck wird

attributiv verwendet (vgl. das fettster ist zu und ein zues fettster).

Nhd. zurfrieden, zunächst nur prädikativ, z. B. er ist zu-frieden,

dann auch d*r zufriedene metisch, vgl. dän. den titfrcdse tmtnd.

Ebenso, jedoch auch im attributiven Gebrauch unbiegsam, sehwed.

af-rita 'sinnlos, unsinnig, vernunftwidrig*. Vgl. Johansson Bezzcn-

berger's Beitr. 14, 170.

8) Schliesslich darf noch als ein zur Befestigung des kom-

positionellen Charakters dienender Umstand genannt werden, dass,

wenn ein mehrwertiger Ausdruck konventionelle Beneuuung wird,

gewöhnlich die Stellung der Worte zu einander im Satz fest

wird. Dass die Wortstellung nicht sofort beim Eintritt des syn-

taktischen Komplexes in den Kompositionsprocess unverrückbar

1) Vgl. in und e.i vor den (adverbialischen) Bezeichnungen des

hatums, wie eaedent te ojttumntiuin contutisse in ante dient V Katemins

Xotembres (t'ic.), nuntü twbi* tristes venera» t ej- ante dient III A'oit.

/um. maue ad pridie Kai. Sept. « hm. Neue-Wagener Fonnenl. der Lat.

Spr. 2
S
, 707 t'.
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wird, zeigen lateinische Ausdrücke wie marinus-ros neben rö>

marinus, ätrum-(h)olus neben (li)ohis-ätruin, sacra-via neben via-

sacra, ductus-aquae neben aquae-ductus. Erst allmählich wurde

hier die eine von den beiden Stellungen alleinherrschend: je. B.

rös-marlnus, mit dem Genitiv rös-marini (S. 377). Vgl. noch paler-

famüiäs, crüci-fixus. Im Nhd. löb-singen (für alles lobsinget dir

mein Geist Geliert); göttes-urteil, gottes-kästen, aber mütter-yöttes.

Im Poln. siuka-tniesa (stukami^sa) 'Stück Fleisch', Gen. stuka-

mi$sy. In Sprachen mit einer bestimmter geregelten Wort-

stellung war die Stellung der Kompositionsglieder zu einander in

den meisten Fällen von vornherein fest gegeben.

Dies dürften die wichtigsten Faktoren sein, welche die be-

reits eingetretene kompositionelle Einheitlichkeit zu verstärken

vermögen. Gewöhnlich wirken mehrere von ihnen bei derselben

Wortgruppe neben oder nach einander, so dass sie sich wechsel-

seitig unterstützen. So erscheint z. B. Ilüon6vvr,öog gegenüber.

niko7cog vqoog nicht nur durch die Accentanderung, sondern

auch durch die Assimilation des -g an das nachfolgende v-, nhd.

beichte (mhd. biht) gegenüber ahd. bi-jiht nicht nur durch die

lautlichen Änderungen, sondern auch durch den Verlust des

Simplex jiht (jvhen) stärker vereinheitlicht.

4-

Wenn somit klar ist, dass der Anfang zur Kompositions-

bildung immer im Semasiologischen liegt — ich betone noch-

mals, dass hier von der Entstehung von Komposita durch analo-

gische Nachahmung schon fertiger Komposita grundsätzlich nicht die

Rede ist — , so ist es nun nicht mehr schwer, die richtige Stellung

zu finden zu jenen S. 359 f. herangezogenen Erscheinungen, auf die

man in der Grammatik den bekanntlich von einer falschen Vor-

stellung ausgehenden Namen Tmesis anzuwenden pflegt, wie er

kauft mir ab neben wenn er mir abkauft. In der That handelt

es sich hier ebenfalls um Kompositionelles, und wir wollen, um
eine kurze Bezeichnung zu haben, die an den nun einmal ge-

gebenen Namen Kompositum sich anschliesst, in Fällen wie trenn

er mir abkauft von Komposition mit Kontaktstellung der Glieder

oder kurz von Kontaktkomposition, in solchen dagegen wie

er kauft mir ab von Komposition mit Distanzstellung der Glieder

oder kurz von Distanzkomposition sprechen.
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5-

Zunächst mag darauf hingewiesen sein, dass die Distanz-

stellung ebenso gut eine allgemeinindogermanische Erscheinung

ist wie die Kontaktstellung. Ich gebe eine Reihe von Beispielen.

In vielen von ihnen erscheint die Distanzzusammensetzung als

eine Art Vorstufe der Kontaktzusammensetzung: zuerst sind bei

diesen semasiologisch vereinigten Wörtern beide Stellungsweisen

neben einander üblich, dann wird die letztere auf Kosten der

ersteren verallgemeinert.

1) Ich beginne mit den mit Partikeln zusammengesetzten

Verba.

Unsere nhd. Unterscheidung zwischen Verba mit untrenn-

barer unbetonter Präposition wie bc-folgen, zcr-reisscn , durch-

schneiden und Verba mit trennbarer betonter Vorsilbe wie ab-

kaufen, vorstehet*, durchschneiden hat sich in der Art, wie sie

jetzt geregelt ist, seit urgermanischer Zeit nach und nach ent-

wickelt, und die verschiedenen germanischen Sprachen sind hier

verschiedene Wege gegangen. Fest steht dabei, dass Distanz- und

Kontaktkomposition schon in urgerm. Zeit nebeneinander vorhanden

gewesen sind. Von Einzelheiten sei nur hervorgehoben, dass im

Gotischen auch solche Präpositionen, die im Hochdeutschen zu

regelmässig untrennbaren Vorsilben geworden sind, auch noch in

Distanzzusammensetzung erscheinen, indem einsilbige Wörter

geringeren Lautgehalts (nu. u, ha u. a.) dazwischen auftreten,

z. B. ga-u-ha-sehi 'ob er etwas sähe'. Näheres bei Wilmanns,

Deutsche Gramm. 2, 115 ff., wo auch ältere Literatur ver-

zeichnet ist.

Im Irischen und im Litauischen erscheinen die mit Prä-

positionen zusammengesetzten Verba noch in der Weise als

Distanzkomposita, , dass Personalpronomina die beiden Glieder

trennen, z. B. altir. fo-m-chain 'succinit mihi' atomaig = ad-dom-

aiff 'adigit me', lit. pa-misalyk 'sag mir', atsi-lepti 'entfiedern*

(altlit. auch pa-mums-dek 'hilf uns* = pa-dek mums).

Im Lateinischen ist in der historischen Zeit Kontakt-

koraposition im Allgemeinen bereits zur Regel geworden. Doch

begegnen, teils im Altlateinischen, teils später bei Dichtern als

Archaismen, noch transque dato— traditoque, endoque plorato= im-

ploraloque, seqtte. gregari = segregarique . disque tulissent = dis-

tulisscntquc, ob tos sacro = obsecro vos, sub vos placo = supplico
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tos, cimtm ea fudit = circumfudit eu, super unus erat» = sujtrr-

eram unus u. dgl.

Weit gewöhnlicher ist die Distanzstellung bekanntlich noch

in den ältesten Denkmälern des Indischen und des Griechischen,

z. B. RV. i, 33, 13 sr vajrenäsrjad vrtrdm indrah, prd svä

matim atirae chasadänah 'mit dem Keil traf Indra den Vrtra,

seinen Willen filhrte er glorreich hinaus', N 394 ix 6i ot tjviozog

nki]yr
t

<pQiva$, & 108 ovg not' an Aivtlav ilop,i)v. Tritt das

Präverbium unmittelbar vor das Verbum, so wird im Veda ge-

trennt geschrieben, z. B. dt pätuyati 'er macht auffliegen' (nur

werden d und dva mit dem Verbum zusammengeschrieben, wenn
ihnen noch eine Präposition vorausgeht, z. B. suwakrnösi = saut-

ä-krtjösi), bei Homer dagegen verbunden, z. B. n$o<si<pr} =

Man hat sonach anzunehmen, dass auch schon in der Zeit

der indogermanischen Urgemeinschaft Verbindungen wie *apo dhv-

'wegthun' (altind. dpa dadhäti, gr. aito-tlfhjiii, lat. abdo), deren

Glieder eine semasiologische Einheit ausmachten, teils Distanz-,

teils Kontaktkomposita bildeten.

2) Nahe verwandt sind die verbalen Zusammensetzungen,

die den Objektsakkusativus eines Substantivs enthalten, wie nhd.

acht-geben
,
haus-haltcn, stand-haltcn, statt-findeti , tcil-nchmen , und

die mit einem prädikativen Adjektivuni, wie los-kattfen, frct-gebcn,

hoch-twhtvn, fed-halhn. Sie zeigen dieselben Stellungsverhfiltnisse

wie die Komposita mit trennbaren Präpositionen.

Mit unsenn heim-kvhrm. hvim-kommcn vergleichen sich altind.

(islnnt f-, dsta gam- u. dgl. (dstam Neutr. 'Heimat'), die mit den Be-

deutungen 'untergehen (von der Sonne), zur Ruhe eingehen, auf-

hören' formelhaft geworden sind, astam wurde inbezug auf den

Accent wie eine Präposition behandelt und erforderte in älterer Zeit

nicht Kontaktstellung. Z. B. AV. 10, 8, 16 ydtuh surya udety dsta

ydtra ru gdcchati 'wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht*.

Kontaktkompositionen mit dstam sind asta-ydnt- 'untergehend*,

astam-csydnt- 'im Begriff unterzugehen'. Ebenso erscheint ndmas

krnöti (karuti) 'er bringt einem seine Verehrung dar, huldigt

ihm' im Vedischen in der doppelten Stellung; getrennt z. B.

RV. 10, 34, 8 fidma it krnöti. Im klassischen Sanskrit in der

Regel zusammengeschlossen namaskaroti. Behandlung nach Art

<ler für Komposita geltenden Bildungsregel zeigt sich schon im AV.

in der Gerundialbildung namuskrtya.
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Lat. cafe-facio, cönsue-facio u. dgl. treten gewöhnlich in

Kontaktstellung auf, aber z. B. auch consuc quoque faciunt bei

Varro r. r. 2, 9, 13.

Aus uridg. Zeit stammt die kompositioneile Verbindung der

(zu got. //a/r/o, gr. xgctdli) xagdla 'Herz* gehörigen?) Kasusform

*krcd mit dhe- *Ti&ivui (vgl. Verfasser Grundr. 1 *, 427, Hirt,

Der idg. Ablaut 124 f.). Das Vedische steht bezüglich dieses

WortVerbands noch auf dem Standpunkt, dass Kontaktstellung

nur erst für die Formen des Verbum infinitum nötig war, sonst

aber andere Wörter dazwischentreten konnten, z. B. RV. 2, 12,

5 irdd asmäi dhatta 'schenkt ihm Glauben'. Im spateren Indi-

schen ist nur Kontaktstellung gebräuchlich. Letztere allein auch in

den überlieferten Denkmälern des Lateinischen und des Keltischen:

lat. credo, zunächst aus *crczdö
y

air. cretim. In den beiden letzt-

genannten Sprachzweigen haben offenbar die bei der Kontakt-

stellung eingetretenen lautlichen Veränderungen, welche eine

formale Verschiedenheit gegenüber dem Gebrauch in Distanz-

stellung hervorriefen ( für das Lateinische vgl. ab-do gegen facio\ im

Zusammenhang mit dem Umstand, dass *kred ausserhalb der Ver-

bindung mit dhe- aufgegeben war, dahin gewirkt, dass man der

Distanzstellung entsagte.

3) Obwohl ßis-jürandum längst ein einheitlicher Begriff ge-

worden war, sagte Cicero socium vestrae religionis iurisque iu-

ra ndi (pro Caelio 54), qui ins igitur iurandum vioktt (de

offic, 3, 104). Entsprechend findet sich quo~modo auch noch ge-

trennt: Plaut. CiBt. 1, 1, 46 nccessest quo tu me modo voles

esse, ita cssc, matcr, Cic. Verr. 3, 80 quo tandem modo vobis

ROM modo fercndum, verum etiam audiendum videtur?

4) Dass nhd. anstatt kompositionell ist, liegt auf der Hand:

vgl. mit Worten, anstatt mit dem Pinsel malm; anstatt zu be-

kennen. Daneben aber an-meiner-statt (an meiner Statt, an meiner

statt), un-kindes-statt , an-eides-statt , an-zahlungs-statt (an Kindes-

statt usw.). in-betre/f' mit dem Genitiv, aber daneben in-diescm-

betrefl' (in diesem Betreff), von-wegen (gebt Rechenschaft vonwegen

des vergossnen Bluts Schiller) und von-reehts-icegen (von Rechts

wegen, von seines Herrn wegen), von-meinet-wegen (von meinet-

wegen).
1

) Nur noch im Kontakt treten heutzutage in mitten,

1) Ans von-meinent-wegen (vgl. dessent-wegen) mit demselben dissi-

niilatorischen Schwund des n. der in mhd. pfennxc, künic aus pfenninc,

kümuc vorliegt.
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in-folgc u. a. auf. Dagegen nur getrennt um—willen, wie ttm-

gottcs-wiüen (um Gotteswillen), um-des-freundcs-wülen (um <lcs

Freundes willen), um-seinet-willen (um seinetwillen).

Lat. hac-tenus, ca-tenus, quadan-tenus u. a. gewöhnlich im

Kontakt, aber auch z. B. hac itulem tenus odcris (Gell, i, 3.

30), est quadam prodire tenus (Hör. ep. 1, i4 32). Ebenso

qua-propter, hac-propter, daneben aber auch quid cgo fcci, qua
istaec propter dicta dicantur mihi? (Plaut. Amph. 815).

Nhd. da-von, hier-von, da-hin, hier-hin, wo-hin, dort-hin.

da-hcr u. dgl. Daneben ist die Fernstellung ganz gewöhnlich,

besonders in der Alltagssprache, z. B. da hob ich nichts von

= davon hab ich nichts, hier geh ich hin = hierhin geh ich.

5) Nhd. ob-glcirh, wenn-glcich, ob-schon, wenn-schoti, ob-wohl in

Sätzen von hypothetischer Form erscheinen in älterer Zeit und

jetzt bei Dichtern auch noch getrennt: z. B. ob wir wohl im

Fleisch wandeln Luther, wenn ich gleich schreie ders., ob er ihn

schon nicht genannt hat Lessing, ich hass' ihn nicht, ob ich ihn

gleich bekämpft Uhland. Lat. dum-modo, daneben dum potior

modo Terentius. Zusammensetzungen mit cunque erscheinen ge-

wöhnlich im Kontaktstand, aber öfters auch noch in Fernstellung,

z. B. istius hominis ubi fit quomque mmtio Plaut, cum quibus

erat quomque Tor., qua re cunque possemus Cic, quo ea mc
cunque ditxit Cic, quäle id cunque est Cic, quantulum id

cunque est Cic, qualis enim cunque est Ov. Auf alte Ge-

trenntheit weist auch umbr. pisi pumpe 'quicunque' hin, da

hier hinter pis noch die pronominale Enklitika -i erscheint.
1

)

Im Attischen findet sich xai-iteo regelmässig im Kontakt, bei Homer
zum Teil ebenso, z. B. n 224 %ai 7KQ (Katrop) nokka jrcrOovT«,

häufiger aber getrennt, wie wxl xgccregog mg foSv, xm agw/itvd^

Hey. Ahnlich wie mit xai-neg verhält es sich mit o'v-im

(ursprünglich wahrscheinlich 'nicht irgendwann', s. Delbrück

(irundr. 3, 583), or-nore, ovx-iri (firntin). Ihre semasiologische

Vereinheitlichung hat schon in der homerischen Zeit stattgefunden.

Aber sie begegnen damals oft auch noch in Disjunktion, z. B.

1) quomque bedeutete ursprünglich 'wann auch immer', doch muss
die temporale Bedeutung früh erloschen sein. Die Ansicht von Skutech

Festschrift für C. F. W. Müller (= Fleckeisens Jahrbb. Supplementb. 27)

S. 840*., dass qui quomque ursprünglich fwer und wann' war, halte ich

für verfehlt.
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ov yuo ffw, ov yao hu Jünger als hier ist die kompositionelle

Bedeutungsvereinung in 6r\-nov.

Immer getrennt ist im Lateinischen ne— quidem geblieben;

seine kompositionelle Natur geht besonders aus Stellen wie Cic.

pro Mil. 45 hervor: ergo Uli ne causa quidem itineris, etiam causa

manendi *jener hatte keineswegs einen Grund zur Reise, vielmehr

sogar einen Grund zum Bleiben'.

Dasselbe gilt — abgesehen von dem Fall, dass sie zum
Infinitiv treten— von franz. ne—pas (passus), ne—point (punctum),

ne—rien (rem).

Diese Beispiele, die sich leicht noch vermehren Hessen, ge-

nügen für unsern Zweck.

Wir haben gesehen, dass man allgemein den Namen Kom-
positum auf die Kontaktstellung im Satz beschränkt. Paul's

Urteil über die nhd. mit Präpositionen vereinigten Verba wie er

kauft mir das ab istS. 359 f. erwähnt. Wilmanns Deutsche Gramm.

2,115 sagt über dieselben Verbindungen: „Der Übergang in die

Komposition setzt Gebundenheit der Wortstellung voraus, und

dieser unterliegen die näheren Bestimmungen des Verbums am
wenigsten. Denn es bildet sich allmählich die Regel heraus, dass

sie dem Verbum finitum nur im Nebensatz vorangehen, im Haupt-

satz aber folgen. Dadurch werden Wortverbindungen, obwohl
wir sie als vollkommen einheitlich fühlen, gehindert zu

Compositis zu werden." 1

)

Nur Wundt Völkerpsych. 1 ,
1,613 wül diesen Verbindungen

auch in der Distanzstellung der Teile den Charakter als wahre

Komposita nicht abgesprochen wissen. Er sagt: „Eine eigen-

tümliche Nachwirkung des analytischen Ursprungs der Com-

posita 2
) hat sich übrigens auch die deutsche Sprache darin be-

wahrt, dass sie die mit Präpositionen gebildeten verbalen Zusammen-

setzungen im Satze selbst wieder je nach den Bedingungen der

syntaktischen Verbindung in ihre Bestandtheile sondert, sofern über-

haupt die in das Compositum eingehende Präposition noch in ihrem

selbständigen Begriffswerth erhalten geblieben ist: so in aufstehen

und ich stehe auf ablegen und ich lege ab, vortragen und ich trage

vor u. s. w. Mag aber auch durch diese Eigenschaft das Bewusst-

1) Die Sperrung der letzten Worte rührt von mir her.

2) Als das analytische Moment bezeichnet Wundt die Ausscheidung

de* ayntaktiachen Wortkomplexes aus dem Ganzen des Satzes.
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sein der besonderen Bedeutung der Theile mehr erhalten bleiben

als in den Fällen unverrückbarer Zusammenfügung: an der That-
sache, dass solche Wörter im vollen Sinne des Wortes
Coraposita sind, kann diese Eigenschaft nichts ändern. 1

)

Sie geht auch da in den Wortveibindungen nicht verloren, wo
jene Sonderung erfolgt, weil dieser Vorgang vielmehr als eine

Einschaltung anderer Satzbestandtheile in den Zusammenhang des

Wortes denn als eine wirkliche Zerlegung des letzteren in seine

Theile empfunden wird." Hiermit ist ein bedeutsamer Wink ge-

geben für die richtige Auffassung der uns hier interessierenden

Gebilde. Es kommt augenscheinlich alles auf die richtige Er-

fassung des Verhältnisses der im Satz stehenden und seraasiologiseh

enger zusammengehörigen Worte zum Satzganzen an. Auf dieses

Verhältniss muss mit einigen Worten eingegangen werden.

Für die Entwicklung der menschlichen Sprache heisst es be-

kanntlich nicht: im Anfang war das Wort, sondern: im Anfang

war der Satz. Alles normale Sprechen besteht in der Bildung

von Sätzen. Menschen, die nicht schreiben können und mit Gram-

matik nichts zu thun haben, empfinden einen wirklichen Ein- und

Abschnitt nur da, wo der Satz zu Ende ist. In ihrem Denken

ist das Wort kein fest abgegrenztes Gebilde, es dominiert bei

ihnen das Ganze. Erst die auf den Satz gerichtete Aufmerksam-

keit lässt gewisse bedeutungsvolle Lautungen, indem diese auch

anderwärts, meist in vielfach wechselnden Verbindungen, wieder-

kehren, als etwas verhältnissmässig selbständiges aussondern. Doch

gelingt das Zerlegen in 'Wörter' nur unvollkommen, und die

Scheidungen sind häufig willkürlich und rein konventionell.

Ich erinnere nur an die vom phonetischen Gesichtspunkt aus

aufgekommenen Schreibungen, z. B. altir. fer naile ('virum alium'),

aksl. st> njhn'b ('cum eo'), att. bnoV «Vrcr, statt deren man vom

Standpunkt etymologischer Betrachtung aus die Schreibungen

firn aile, stai jinfb, bnolu rca erwarten sollte, und an die ana-

logischen Neuschöpfungen, welche dadurch, dass „das Sprachgefühl

bezüglich der Wortfuge irregeleitet wurde", erfolgt sind, z. B.

nhd. dialektisch der nasf für der ast nach Massgabe davon, dass

man onast = ein (ist nach znapf= ein napf u. dgl. in >> nast zer-

i) Von mir gesperrt.

6.
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legte, und umgekehrt neubret. aer ('serpent') für *naer (nhd.

natfer) auf grund von *an narr, das man als ann aer auffasste

(vgl. V. HeDry Rev. crit. 1898 p. 44), ingleichen engl, addcr

'Natter' für nadder, auger 'Bohrer' für nauger u. dgl. auf grund

der Doppelgestalt des Artikels an und a, lit. silseti-s 'ruhen* für

ilseti-s nach Massgabe von atsilseti-s und pasilseti-s d.i. at-s'-ilseti-s,

pa-s'-ilseti-s aus af-si-ilseti-s , pa-si-ilseti-s (Zubaty Bezzenberger's

Beitr. 18, 159 f.), ved. tikrta-s 'zugerüstet' auf grund von ä-nis-

krta-, das als dn-4§krta- aufgefasst wurde (Bloomfield Amer. Journ.

of Phil. 17, 428I). 1

)

So ist denn auch die Wortauffassung bei dem, was man
herkömmlicherweise Komposition nennt, oft schwankend und will-

kürlich. Am besten erkennt man dies aus der Art der schrift-

lichen Darstellung der Rede. Zwar, wo eine bedeutungsvolle, für

sich allein keiner nominalen oder verbalen flexivischen Abwandlung

unterworfene Lautung immer nur in der einen bestimmten oder

in einer Anzahl von gleichartigen Kontaktverbindungen wieder-

kehrt, schreibt man das Ganze gewöhnlich als ein Wort: z. B.

allgemein im Nhd. einerlei, nicht einer Lei, im Lat. semivivus,

nicht semi vivus, und im Nhd. auch schon in älterer Zeit meistens

anstatt, nicht an Statt. Auch wo ein Wortkomplex eine suffixale

Weiterbildung, oder wo er Zusammensetzung mit einem durch den

Komplex determinierten Wort erfahren hat, schreibt man gewöhnlich

in eins, indem man der Schreibweise folgt, die üblich ist, wo diese

Erweiterungen einfachen Wortgebilden zuteil geworden sind, z. B.

freigelegendster neben frei gelegen, TtaQct&akuößiog neben Italic

dukacaav, Sacraviensis neben sacra via, Armesündcrglöcfohen neben

arme Sünder. Doch begegnen auch nicht selten Schreibungen wie

die Einsturz drohendsten Stellen, und allgemein üblich sind solche

wie die Ludwig Richterschrn Bilder}) Am wenigsten geregelt ist

1) Andere Beispiele dieser Art und weitere Literatur über den
Gegenstand 8. Grundr. i\ 882. Auch die Erscheinung gehört hierher,

dass in mehreren Sprachen, besonders oft im Altindischen, eine im
Wortauslaut aufgekommene Lautung dann in das Wortinnere über-

tragen worden ist, wenn ein Wort mit der Verbindung zweier Wörter
gleichartig erschien und so für das Sprachgefühl in zwei 'Wörter'

zerfiel, wie altind. duvö-yu- für duvasyu- 'ehrend', mdnö-bhi§ Instr.

Plur. von mänas- 'Sinn' für *mänadbhi§, griech. ooym-xtQos 'sapientior'

für *oo<pottQOs u. a. (Grundr. i*, 879).

2) Der reitenden Artilleriekaserne und ähnlichem hat die un-

praktische Schreibung des Nominativus Sing., die reitende Artillerie-

Digitized by Google



390 Karl Brugmann:

bei uns die Schreibweise, wo eine konventionelle infinitivische

Wendung substantiviert wird: da finden sich z. B. nebeneinander

das Zutagetreten, das zu Tage Treten und das zu Tagetreten. 1

)

Viele Verschiedenheiten zeigen sich auch, bei im Ganzen gleich- '

artigen Wortbildungsverhaltnissen, zwischen verschiedenen Völkern: '

es genügt, beispielsweise an die unserer deutschen Art der Wort-

auffassung zuwiderlaufende zerstückelnde Schreibweise der Eng-

länder zu erinnern, wie North German Lloyd Line. In diesen

Dingen sind oft Gesichtspunkte massgebend, die mit der Natur

der Komposita nichts zu schaffen haben.

Alles das zeigt, dass die Art der schriftlichen Daxstellung

über die Entwicklung kompositioneiler Vereinheitlichung einer

Wortgruppe keine genügende Auskunft gibt. Wenn wir jetzt

abnehmen, zunehmen, dass er abnimmt, dass er zunimmt, nicht ab

nehmen, zu nehmen, ab nimmt, zu nimmt, schreiben, so wird die

Schreibung die Abnahme, die Zunahme dazu mitgewirkt haben,

diesen Gebrauch zu befestigen. Aber es ist falsch, wenn man

aus der Schreibung abnehmen usw. folgert, dass solche Verbindungen

neuerdings erst korapositionellen Charakter bekommen hätten. Die

innere Bedeutungsvereinheitlichung, die das wesentliche ist, war

schon lange vorher erfolgt, und nicht einmal das dürfte nach-

zuweisen sein, dass sie sich in der Folge erheblich verstärkt habe

und eben hierdurch die Konexschreibung begünstigt worden sei.

7-

Dürfen wir uns demnach, um Über das Verhältniss ins klare

zu kommen, das die von uns als Komposita bezeichneten Wort-

gruppen zum Satze haben, von der Zerlegung des Satzes in

Wörter, wie sie vorgenommen zu werden pflegt, nicht leiten lassen,

so bringt uns dagegen die Erwägung ans Ziel, dass der Satz in

der Regel ebenso wie die Einzelbestandteile des Satzes, die wir

Wörter nennen, und die in sich selbst wieder zusammengesetzte

Gebilde sind, nicht auf einer successiven Apperception

der Teile beruht, sondern vom Sprechenden vor seiner

Aussprache unmittelbar als ein einheitliches Ganzes

simultan appercipiert wird.

kaserne statt die ReitendeartiUeriekaserne, mit zum Dasein verholfen

(vgl. S. 379).

i) Andre Heispiele bei Andresen Sprachgebrauch und Sprachrichtig-

keit 5 146«".
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Über diese in der Sprachforschung bisher zu wenig ge-

würdigte Tatsache hat Wundt a. a. 0. S. 560 ff. (vgl. auch S. 534 ff.)

ausführlich gehandelt, und es dürfte nicht überflüssig sein, einige

Sätze aus seiner Darlegung hier mitzuteilen. S. 562 heisst es:

„Auf solche Weise bildet der Satz nicht minder eine Vorstellungs-

einheit wie das Wort; ja er ist diesem gegenüber insofern die

ursprünglichere, als der in dem Satz ausgedrückte Inhalt auf

jeder Stufe des Denkens ein gegenüber anderen ähnlichen Inhalten

scharf abgegrenztes Ganzes ist, während das einzelne Wort mehr

oder weniger innig mit den andern Bestandtheilen verbunden sein

kann, so dass es, je nach den in der überlieferten Sprachform

gegebenen Verhältnissen, bald sich deutlich von jenen sondert,

bald mit einzelnen unter ihnen oder selbst mit dem Ganzen zu

einer untrennbaren Einheit zusammenfliesst. Bezeichnen wir den

dem Satze entsprechenden Bewusstseinsinhalt als eine Gesaramt-

vorstellung, so bildet demnach jedes Wort des Satzes eine Einzel

-

Vorstellung, der in jener eine bestimmte Stellung zukommt,

indem sie mit den übrigen in die gleiche Gesammtvorstellung

eingehenden Einzelvorstellungen in Beziehungen und Verbindungen

gesetzt ist. Dieses Verhältuiss an sich ist ein der Sprache auf

allen Stufen und in allen Formen ihrer Entwicklung unausbleiblich

zukommendes. Nur die Festigkeit der Verbindungen ist eine ausser-

ordentlich abweichende, so dass dadurch bald Wort- und Satz-

einheit fast ununterscheidbar zusammenfliessen, bald scharf ge-

gliedert einander gegenüberstehen." Und S. 563: „In dem Moment,

wo ich einen Satz beginne, steht das Ganze desselben bereits als

eine Gesammtvorstellung in meinem Bewusstsein. Dabei pflegt

diese aber nur in ihren Hauptumrissen einigermassen fester ge-

formt zu sein; alle ihre Bestandteile sind zunächst noch dunkel

und heben sich erst in dem Masse, als sie sich zu klaren Vor-

stellungen verdichten, als Einzelworte ab. Der Vorgang gleicht

ungefähr dem bei der plötzlichen Erleuchtung eines zusammen-

gesetzten Bildes, wo man zuerst nur einen ungefähren Eindruck

vom Ganzen hat, dann aber successiv die einzelnen Theile, immer

in ihrer Beziehung zum Ganzen, ins Auge fasst. Übrigens ist

die alltägliche Erfahrung, dass der Redende einen zusammen-

gesetzten Satz richtig von Anfang bis zu Ende durchführen

kann, ohne vorher über ihn irgendwie reflectirt zu haben

offenbar nur aus diesem Verhältuiss erklärlich. Diese Thatsache

würde absolut unverständlich sein, wenn wir mosaikartig ans

Phil.-hiat. rinne 11KH). 2«J
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einzelnen zuerst isolirten Wortgebilden den Satz zusammenfugen

müssten."

Bedeutungsgeschichtliche Vorgänge sind stets an das Ver-

hältniss der Einzelvorstellungen zu der den Satzinhalt ausmachen-

den Gesamtvorstellung gebunden, und es begreift sich nach dem

Gesagten, dass innerhalb des Satzes auch solche Einzelvorstellungen

eine Bedeutungsentwicklung in Beziehung aufeinander durchmachen

können, welche bei der zeitlichen Abfolge der Bewegungen der

Sprachorgane nicht unmittelbar aufeinander folgen. Gewisse Ge-

wohnheiten der Stellung der Wörter im Satzganzen sind immer

schon vorhanden, ehe zwei Einzelbestandteile des Satzes in eine

gemeinsame semasiologische Sonderentwicklung eintreten. Aber

was im Satzbild gewohnheitsmässig unmittelbar zusammensteht,

ist nicht immer das, was auch den engsten inneren Zusammen-

hang und Bezug aufeinander hat. Die näher aufeinander an-

gewiesenen Bestandteile des Gesamtbildes, wie z. B. Attribut

und das, dem dieses gilt, oder Verbalpartikel und Verbum, können

durch andere Bestandteile mehr oder weniger regelmassig getrennt

sein, und es kann entweder eine besondere formal-grammatische

oder eine besondere semasiologische Affinität oder beides zugleich

sein, was die Einzelteile verknüpft. Ist semasiologische Affinität

vorhanden, einerlei ob sie mit grammatischer verbunden ist (z. B.

ttffl— iciUen, zu— gtwsteri) oder nicht (z. B. lat. m— quUfrm),

so ist also der Auseinanderstand gar kein Hinderniss für die Ent-

wicklung eines Kompositums.

Dass die Distanzstellung eine gründliche Isolierung der Be-

deutung nicht ausschliesst, kann z. B. franz. ne—pas zeigen, das

ursprünglich nur in Wendungen wie je ne marchc pas ('ich gehe

nicht einen Schritt') vorkam. Der Gedanke an das Substantiv

le }>a$ 'der Schritt' liegt bei dem in diese Verbindung eingetretenen

pas für den heutigen Franzosen so ferne, dass er die beiden pas
so empfindet, als wenn sie nur zufällig in der Lautung überein-

stimmten; das Bedeutungsband zwischen ihnen ist völlig zerrissen.

Die Doppelheit von Kontakt- und Distanzkomposition ver-

gleicht sich mit der doppelten Art und Weise, wie einzelne Laute

einer Lautreihe im Satze einander beeinflussen. Diese Änderungen
— Angleichungen, Dissimilationen u. dgl. — sind teils Kontakt-,

teils Distanzänderungen, wobei der inducierende Laut bald der

vorausgehende, bald der nachfolgende ist. So liegt Kontaktan-

gleichung (Nahassimilation) z. B. vor in italien. sette aus septrm
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(regressive Assimilation) und in altind. vdmas ans *rarnas, wo
der cerebrale Charakter des r das nachfolgende n ebenfalls cerebral

gemacht hat (progressive Assimilation). Dagegen hat man assi-

milatorische Distanzwirkungen z. B. bei lat. quinque. älter *quenqu<>.

aus *penque. altind. prd hamjate aus *pra hanyate (vgl. vorher

rarnas), dissimilatorische DistanzWirkungen z. B. bei päli Ula

bhiJckhace aus idha bhikkhare (Hauchdissimilation) und bei lat.

rossim racare aus roxim eaearc (Verlust des inlautenden c von

roxim durch die anderen r).
1
) Es wird, wie ich sagte, der Satz

in der Vorstellung des Sprechenden nicht nach und nach aus

'Wörtern' zusammengefügt. Und so auch nicht das 'Wort' oder

ein grösseres Satzstück als Lautkörper nach und nach aus den

einzelnen Artikulationsbewegungen. Vielmehr apperzipiert man die

Lautung mit der Bedeutung zusammen in einem einheitlichen

simultanen Akt. Findet nun eine sogenannte Lautassimilation

statt, so ist der Hergang der, dass eine lautliche Einzelvorstellung

infolge des Übergewichts, das sie über eine andere hat, sich au

die Stelle dieser und somit die ihr entsprechende Artikulations-

bewegung sich an die Stelle der andern schiebt. Dabei ist aber,

wie quinque aus *prnqur usw. zeigen, angleichende Veränderung

durchaus nicht an die Bedingung gebunden, dass der inducierende

und der inducierte Laut sich in der zeitlichen Abfolge der Aus-

sprache unmittelbar berühren. 2
) So ist also auch in den Fällen

wie hv— jtas, ich nehme — zu die Distanzstellung im psychischen

Gesamtbild des Satzes kein Hindernis dafür gewesen, dass die

beiden Teile eine besondere Verbindung eingingen und eine ge-

meinsame Entwicklung durchmachten.

8.

In § 3 habe ich solche Vorgänge in der Geschichte der

Koutaktkomposita besprochen, welche geeignet sind, nachdem der

i ) Vgl. Verfasser fJrundr. t 876, Idg. Forsch. 11, 107. Lehrreich

für solche Kerndissimilation ist eine kurzlich von Schwyzer Neue Jahrbb. 3

(190«) S. 261 ans Lieht gezogene Erscheinung. Auf einer att. Inschrift

von 329 v. Chr., C. I. A. IV 2, 834 1>, II 63. 64, steht i Zxvqov axuxr)yb$
Mvt

l
GiaTQaTogKv&ii(i((og) und iy .IfvptVij? tfrccrtjyö? 2^(vvlXogEiQeai&rig,

wo Wörter mit q in der Nachbarschaft sind, aber 65 i£ 'HcpaiGrictg

6TQctTT}y o\g\ Mvr
t
<iiiiaxog 'Ayvovato^, wo dieses nicht der Fall ist.

21 Man beachte, wie äusserlieh und vom Schriftbild abhängig es

ist, wenn man sagt, ein Laut habe „über andere Laute hinweg' 1 oder

„durch andere hindurch 4
' auf einen benachbarten Laut eingewirkt.

21»*

1
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erste Schritt zur Vereinheitlichung gethan ist, diese zu verstarken.

Zum Teil begegnen diese Erscheinungen auch bei der Distanz-

zusammensetzung.

Gegen lautliche Isolierungen, wie sie die Kontaktkompleie

durch SandhiWirkungen erfahren (S. 368 f.), sind die Fernverbindungen

freilich, eben durch die Distanzstellung, geschützt. Man vergleiche

in dieser Beziehung z. B. franz. ne—rien mit ahd. ni-wiJit, woraus

niht, nicht geworden ist (unser nichts 'nihil' ist bekanntlich der

Genitiv von nicht). Auch können sie natürlich nicht wie die

Kontaktverbindungen unter einen nur ihnen gemeinsamen Hanpt-

accent kommen (vgl. S. 37of.). Daher z. B. lat. sub tos plant.

nicht sub tos plieo, wie supplieo vos. Aber in andern Beziehungen

finden wir gleichartiges. So hat sich das Wort rien = lat. rem

nur in der Verbindung nc — rien erhalten, während ausserhalb

derselben sich andre Wörter, wie ehose= causa, dafür festsetzten,

gleichwie mhd. leie nur in den Kontaktverbindungen einer-lei,

mancher~lei usw. geblieben ist, während sonst sich der Sinn vou

hie stets an andere Lautgebilde knüpft (S. 372). Dieses Isolierungs-

motiv haben wir auch in solchen Fällen, wo beide Stellungen un-

gefähr gleich oft nebeneinander vorkommen, z. B. bei nhd. wahr-

nehmen (ich nehme das wahr), das hierfür schon S. 372 erwähnt

worden ist, oder bei den heutigen ein-blcuen, durch-bleuen (er

bleut i)im ein, er bleut ihn durch), deren Simplex, das mhd.

binaren 'schlagen', im vorigen Jahrhundert noch für sich allein

gebräuchlich, jetzt wenigstens in der Schriftsprache aufgegebeu

ist.
1
) nt—rien hat den Charakter eines einfachen Substantivums

ebenso bekommen, wie z. B. lat. ni-hil 'nichts', nemo 'niemand'

= *ne-hemö, griech. ovdiv 'nichts' = ovö' ?v, spätgriech. xi-itoxt

'etwas'; nc—pas den Charakter eines einfachen Adverbiums (einer

einfachen Partikel) ebenso, wie z. B. unsere neo-wiht niht, mit-

nichten^ nhd. um— willen (um deines Vaters willen) den Charakter

einer einfachen Präposition ebenso wie z. B. in-folge (infolge des

Gewitters), s. S. 375.

9-

Noch bleibt eine Erscheinung zu besprechen, die geeignet

ist unsere Auffassung vom Wesen der Komposition zu stützen

1) Auch in allen andern indogermanischen Sprachen, bei denen

das Praeverbiuru noch nicht auf die Stellung unmittelbar vor dem

Verbum eingeschränkt ist, findet man Verba, die nur noch zusamnieu

mit Verbalpartikeln, also nicht mehr als Simplicia, im Gebrauch sind.
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und die innere, wesentliche Gleichartigkeit von Kontaktverein -

heitlichungen und Abstandvereinheitlichungen zu beleuchten.

Nicht nur ist die Bildung der Satz- und Satzteilvorstellungen

beim Sprechenden ein simultaner Vorgang, sondern auch der

Hörende, dem die gesprochenen Laute in einer bestimmten Reihen-

folge zu Ohren kommen, apperzipiert die Lautungen in ihrer

Assoziation mit bestimmten Begriffsvorstellungen simultan. Um
die Assoziation vollziehen zu können, braucht aber der Hörende,

wenn er bekannte Worte und Worfverbindungen aufzufassen hat,

nicht die ganze Lautfolge gehört zu haben, welche Träger des

Begriffs ist. Und so braucht man denn auch als Mitteilungen-

machender, um richtig verstanden zu werden, nicht immer die

Reihe der Artikulationsbewegungen vollstUndig durchzumachen.

Schon die Situation, aus der sich die sprachliche Äusserung er-

gibt, lässt vielfach Unausgesprochenes ohne weiteres ergänzen. Auch

haben oft begleitende mimische oder pantomimische Geberden er-

gänzenden Wert. Hierauf beruhen zahlreiche sogenannte Ellipsen,

wie sie oft, z.B. von Delbrück Grundr. 5, 130 ff., besprochen worden

sind. Allgemeinindogermanisch ist z. B. die Abkürzung von rechte

band in rechte: lat. dextra sc. manus, gr. >/ öt)$id sc. jp/p, got.

taihswa sc. hattdtts, lit. dcszinc. sc. rauht: ir. for deis sc. lab»

'zur Rechten'. Für den, der zuerst, von der rechten Hand

sprechend, das Wort hand wegliess, und für den, der das Wort

rechte im Sinne der rechten Hand damals zu hören bekam, war

die Lautung band im Satzzusammenhang ebenso entbehrlich, wie

z. B. für Gast und Kellner im Weinlokal die Lautung tccin

überflüssig ist, wenn es sich bpi dem Auftrag, Wein zu bringen,

etwa um den Gegensatz von weissem und rotem Wein handelt

(bringen Sie mir heute roten). Ebenso wurde der, welcher zuerst

nach eingenommener Mahlzeit zu den Tischgenossen »tahlzeit statt

gesegnete »tahlzeit gesagt hat, aus der Situation und aus den das

Wort begleitenden Geberden richtig verstanden.

Solche Ellipsen finden sich naturgemäss besonders häufig da,

wo zwei Wörter im Satz kompositioneile Einheitlichkeit haben:

bei dem konventionellen Charakter der Verbindung weckt auch

schon der eine Teil die Vorstellung des Ganzen. Und diese

Kürzung des Ausdrucks findet sich in gleicher Weise dann, wenn

die Teile im Sprechkontakt sind, wie dann, wenn dies nicht der

Fall ist. So haben wir z. B. lagrr, 1>ock für layer-bier, hnck-bier,

die gross (Mittelrhein) für die gross-mtttter , gross-mama. ober für

1
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ober-kellner, bcüw für eisen-balin, wehr für feuer-wehr.
1
) Im Eng-

lischen rail für raU-road. pig für pig-iron. Griech. nlxvg 'Fichte* war
Kurzfonn für eine mit altind. pitu-daru- 'Fichte', ursprünglich

*Saftbaum, Harzbaum ', identische Zusammensetzung; ßUaog für

ßiaio &uvctiog 'eines gewaltsamen Todes sterbend'. Altind. }>a$u

'Tieropfer' für paht-kannan-, pa$v-ijyä-r) Den ihr Hauptaugen-

merk auf die Vergangenheit richtenden Sprachforschern ist die

Kurzformbildung bei dieser Klasse von Zusammensetzungen be-

sonders durch die überall im indogermanischen Sprachgebiet zu

beobachtende Kürzung der zweigliedrigen Eigennamen bekannt,

z. B. griech. Ttjkvg aus TijAv-xpcmjs, Aiuwv aus Ev-atutov^ wie

nhd. Frieda und Jtike aus Friedei-ike. Diesen Fällen 3
) reihen

sich die bisher wenig beachteten und öfters fälschlich einfach für

'lautmechanische' Kürzungen ausgegebenen Fälle an, wo in einer

aus Präposition und Nomen bestehenden kompositioneilen Ver-

bindung die Präposition, als der weniger charakteristische und

darum entbehrlichere Teil, weggelassen worden ist. Nhd. weg

Adv. seit dem 16. Jahrb. gewöhnlich, statt mhd. en wer ahd. in

weg 'auf den Weg'; seit derselben Zeit wegen aus von-wegen und

von—wegen, z. B. wegen der Kinder, der Kinder wegen, des-wegen,

dessentwegen, was wohl Vorbild gewesen ist für das jüngere

willen = um— willen, wie Beispiels willen (Goethe), dessent-willen-,

statt für anstatt seit dem 18. Jahrh., wie einen statt eines Vaters

ehren; aus der Kanzleisprache stammen kraft (kraft seiner väter-

lichen Gewalt) für in-kraft (von Christi wegen und in kraft dieses

Gebets Luther) und laut (laut des geschlossenen Bundes Schiller)

für naeh-laut (nach Laut obgenannten Vertrags). 1
) Bair. reiten aus

bei-zeiten ( Weinhold Ber. d. Berl. Ak. 1900 S. 886). In derselben

Art spätlat. fatim aus ad -fatim. amussim aus ad-amussim (vgl.

Lindsay Die lat. Sprache S. 647) und eassum (Tertullian) aus

!} In den beiden letzten Fällen ist nachweislich das Kompositum
zur Darstellung des Begriffs eher auf dem Platz gewesen als das

Simplex.

21 Wohl in jeder Sprachgemeinschaft liefert die Alltagssprache

hunderte solcher Kurzformen, die kein Wörterbuch verzeichnet.

3) Noch andere Belege und Literaturnachweise s. beim Verfasser

Grundr. 2,33 t'., Ber. der sächs. Gesellsch. der Wiss. 1K99 S. 1 93 f.

4 Vgl. Wilmanus Deutsche Gramm. 2, 620. Diese Kürzung scheint

in mehreren Fällen die Anbringung der Adverbialendung -* zur Folge

gehabt zu haben. Z. B. jedenfalls, allenfalls aus [auf] jeden Fall,

[auf] allen Fall, seitens aus fvonj Seifen, betreffs aus fin] Betreff.

Digitized by Google



Über das Wesen der sogenannten Woutzusammknsktzino. 397

in-cassnm (in cassum). Solche Verbindungen können ihre Prä-

position auch dann verlieren, wenn sie in einen andern Satz als

dessen Subjekt oder Objekt hineingestellt werden (vgl. S. 379 f.):

z. B. die mitiernacht auf grund von mhd. ze mitter naht, nach

mitter naht, Weihnachten auf grund von mhd. sc den wVien (hei-

ligen) nahten, der Landname Schwaben, älter Stväben, auf grund

von zc< n) - Swäben , und zahlreiche Ortsnamen wie Hohenfels,

Hohenburg. Kaltenborn, Langenstein auf grund von Bezeichnungen

der Örtlichkeit durch zv, in und andern Präpositionen und ab-

hängigem Dativ. Dazu vergleiche man grablcgxmg auf grund von

ins-grab -legen , ohne achtnahme der Meidung auf grund von die

kleidung in-aeht-nehmen. weil für dic-weil (mhd. die wile) erscheint

seit Luther, paar fiir cin-paar (z. 13. die paar leute). Adv. mal

= ein-mdl (z. B. komm mal her). Kleinruss. ceeh. ze=jc-ze (Miklo-

sich Vergleich. Gramm. 4, 85). Weiter ist der Fall zu nennen, dass

eine Präposition ihre Verbindung mit einem Verbum vertritt, wie

nhd. auf! = steh auf! steht auf!, herein! = komm herein! kommt

herein!, freiwillige vor! = fr. mögen vortreten!, grieeh. ilva = uvu-

oxn&t (Delbrück Grutulr. 5, 122 ff., Erdmann Deutsche Syut. 1,68).

Im Lat. heisst es für animum-adcertere oder animum — adcertere

auch bloss advertere. Schliesslich erwähne ich die Aufnahme des

Sinnes der Verneinung in ein nominales oder pronominales Wort,

das an sich mit Verneinung nichts zu thun hat. So hat sich im

Französischen den Wörtern pas, rien, jamais u. dgl. durch die

ständige Verbindung mit vorausgehendem ne dessen Bedeutung

mitgeteilt, so dass sie selbst als Träger des negierenden Sinnes auf-

treten, z. B. pas du tout; rien du tont; son style est toujoiirs inge'nieux.

jamais recherthe (Lüdecking Zur Geschichte der Negation usw.,

Wiesbaden 1861, S. 4 ff., Breal Essai de semantique 221 sqq.).

Dasselbe erfuhr das neugriechische xi-xoxi * irgend etwas', das

ursprünglich ebensowohl in positiven wie in negativen Sätzen ge-

braucht worden ist (vgl. Dieterich in Krumbachers Byzant. Arch.

1,202): durch seine häufige Verbindung mit 6iv 'nicht', z. B. dtv

il6a xinoxB = je n'ai rien tu, bekam es für sich allein ver-

neinende Bedeutung, so dass z. B. auf die Frage i'%tig xiitoxe;

'hast du etwas?' die Antwort 'nichts' durch xlnoxe gegeben wird,

gleich wie im Französischen as-tu quelque ehosc? Jiien; xmoxiviog

entspricht seinem Sinu nach dem altgriechischen ovxiöuvög 'nichts-

nutzig, wertlos'. Ebenso konnte im Mittelhochdeutschen neben

dehein 'irgend ein, ullus' das gewohnheitsmässig mit ihm gehende
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nc ausbleiben, so dass (Ichein in die Bedeutung 'kein' überging.

In derselben Sprache konnten Ausdrücke, die zur Verstärkung

der Negation zu niht häufig hinzutraten — niht ein hast, niht

ein ei. niht ein här u. dgl. — , auch ohne die Verneinungspartikel

volle Verneinung ausdrücken, z. B. ich sage in ein hast = ich

sage euch gar nichts. Anderes derselben Art verzeichnet Fowler

The Negatives, Chicago 1896, S. 13 f.

Diese Beispiele dürften genügen. Man sieht, überall ist es

in gleicher Weise die Bedeutungsvereinheitlichung im Zusammen-

hang mit dem konventionellen Charakter des syntaktischen Kom-

plexes, welche die Auslassung des einen der beiden Glieder er-

möglicht hat.
1

)

10.

Wie wir gesehen haben, wird in den Fällen, wo Kontakt-

stellung und Distanzstellung nebeneinander vorkommen, öfters im

Lauf der Zeit die letztere eingeschränkt und schliesslich zu

gunsten der ersteren ganz aufgegeben, wie z. B. im Nhd. in der

1) Wo zwei 'Wörter' sich zu einem Kontaktkompositum vereinigt

haben und dann aus diesem eine sogenannte Kurzform hergestellt wird,

nimmt man die Kürzung nicht immer so vor, dass der Schnitt die

Kompositionsfuge trifft. Er kann auch entweder hinter oder vor dieser

geschehen. Auf ersterem beruhen z. B. die griechischen Kurzformen

mit den Suffixen -1$, -wv, -tvg. -ü$ wie TlaQ-ftig aus /Tap-ptra»*,

*4-#hg>v aus l4-<Jfi7jros.-, Etfjv-a&tvg aus EvQV-a9ivr
tg ^ Nixo-ftug aus

Nlxo-ftilAr^. Vor der Fuge ist abgebrochen z. B. bei nhd. u. a. celo aus

retoci-petl
,
engl. (Londinismus pops aus popular-concerts. Das Gegen-

stück zu diesen Erscheinungen bildet der Fall, dass das hinter dem
Schnitt stehende Wortstück verbleibt und der Schnitt nicht bei der

Zusammensetzungsfuge stattfindet. Hierher gehören z. B. die griechischen

Personennamen mit sogenannter 'Aphärese' wie rwv-t7t7tog aus 'Ayiov-

/Trrocr, böot. rce-iuidttg = !4ya-urjSrig {d"ie Literatur über diese Er-

scheinung s. bei Verfasser Griech. Gramm. 3
147. 5721, auch a-xo?orxi£co

'ich jage einen zum Geier (zum Henken' auf Grund der Verwünschungs-

formel ig xoQcexug füber den kompositionellen Charakter von ig xogaxag
s. diese Berichte 1H83 S. 187), neugriech. div 'nicht' aus oüd-iv (vgl.

pontisch xi = altgriech. oexi), aus dem Deutschen z. B. n-morgen
(n~morjtU, n-tag tn-tag) aus guten-morgen

, guten-tag.

Aus diesen Erscheinungen und daraus, dass auch Simplicia in

solcher Weise öfters halb verschwiegen werden, geht hervor, dass Be-

dingung J'ür diese Kürzungen weniger eine Zweiwortigkeit als eine

längere Keihe der Artikulationsbewegungen mit einheitlichem Sinn ist.

Da eine längere Reihe sich bei den Wortzusammensetzungen am häu-

figsten findet, so sind hier auch die Verkürzungen am häufigsten.
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Gegenwart obgleich gegen ob—gleich durchgedrungen ist (vgl.

S. 386). Diese Verallgemeinerung der Kontaktstellung mag man
als ein die Bedeutungseinheitlichkeit der betreffenden Verbindung

verstärkendes Moment in Anschlag bringen. Aber sie kann doch

immer nur in derselben Weise als eine sekundär hinzugekommene

Beihilfe zur Verschmelzung angesehen werden, wie die S. 366 ff.

besprochenen Isolierungserscheinungen.

Ob die Motive der Bevorzugung der Kontaktstellung vor

der andern Stellung der beiden Teile in den genannten Fällen

jedesmal dieselben gewesen sind, wage ich nicht zu behaupten. Ein

Motiv hat aber wohl wenigstens in einer grösseren Reihe von

Fällen gleichmässig gewirkt. Die beideu Bestandteile waren in der

einen und in der andern Stellung nicht immer in ihrer Lautung

gleich. Besonders nicht in den Betonungsverhältnissen. So ist

z. B. in trenn ich gleich schreie das Wort -trenn nicht so schwach-

tonig wie in wenngleich ich schreie. Klar tritt Betonungs-

verschiedenheit im Lateinischen hervor zwischen sub vos placo

und suppliro rö.s, zwischen tränsque dato und trädilöque^ denn

auf accentueller Verschiedenheit muss es beruhen, dass in der

Kontaktstellung der Vokal des zweiten Gliedes geschwächt er-

scheint. In dem letztgenannten Beispiel kommt noch die laut-

liche Differenz hinzu, dass das erste Glied in der Kontaktstellung

Laute eingebüsst hat: hädo = * trttnz-do. Nun ist oft zu be-

obachten, dass, wenn in einer Sprachgenossenschaft der gleiche

Sinn durch zwei lautlich verschiedene Formen ausgedrückt wird,

allmählich die eine von beiden aufgegeben wird. Hiemach wird

wohl auch in unserm Fall öfters die eine der verschiedenen

Lautungen aufgegeben worden sein, oder dieses Motiv hat wenigstens

bei der Aufgabe mitgespielt, und zwar wurde diejenige Form

verallgemeinert, die ohnehin schon, als die lautliche Verschieden-

heit sich eingestellt hatte, die häutigere war. Von weiterer Ver-

folgung dieser schwierigen Frage muss ich hier absehen.

1 1.

Soll man nun, nach allem was dargelegt worden ist, die Be-

zeichnung Wortzusamnien setzung, die nicht nur der Wesens-

bestimmung ein unwesentliches Moment zu gründe legt, soudern

auf zahlreiche einschlägige Falle überhaupt nicht passt und inner-

lich und wesentlich Zusammengehöriges auseinander hält, nicht

fürderhin aufgeben? Um Ersatz durch eine, wenn auch vielleicht
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nicht das Wesen der Erscheinung völlig klar heraushebende und
erschöpfende, so doch zutreffendere Benennung würde man nicht

in Verlegenheit sein können. Möglich wäre z. B. Worteinung
(Wortunierung), Einungswort, geeinte Wörter. Indessen

wir haben ja seit alten Zeiten so viel Unzulängliches und Irre-

führendes in unserer grammatischen Terminologie (das ist uns

neuerdings wieder durch das oben mehrfach genannte tiefgründende

Buch von Wundt zum Bewusstsein gebracht worden) und werden

es vermutlich durch die Jahrhunderte weiterzuschleppen haben,

dass man wohl auch die 'Zusammensetzungen' nicht so bald ab-

schütteln wird. Wer sich z. B. für griech. tcIqi und lat. cum in

Verbindungen wie xovxov niqi und quö-eum die Bezeichnung, dass

sie nach ursprünglicher Sitte nachgestellte Präpositionen seien,

gefallen lässt, der mag auch für ne—pas die Bezeichnung als

nichtzusammengesetzte Zusammensetzung hinnehmen, falls er

nicht unsern Notbehelf 'Distanzkompositum' vorzieht. Ein Auf-

besserungsversuch im Terminologischen und Phraseologischen der

wissenschaftlichen Grammatik müsste gleich in weiterem Umfang
einsetzen, um etliche Aussicht auf Erfolg zu haben.

Nachtrag zu 8. 373. Bei dem dreigliedrigen nu-diüs-

tertius haben sich, obwohl von Haus aus das zweite und das

dritte Glied der Verbindung in engerem inneren Zusammenhang

standen, doch das erste und das zweite näher zusammengeschlossen,

eben weil nu und diüs anderwärts aufgegeben worden waren.

Gleichartiges beobachtet man da, wo ne 'nicht' mit einem zwei-

gliedrigen Prädikat kompositionell vereinigt ist. ne herrschte als

Negation des Prädikatsteils des Satzes, ehe nön diese Rolle über-

nahm. Daher noch, wie wir a. a. 0. gesehen haben, ne-scio,

nc-volt. Wie Delbrück Grundr. 4, 534 richtig bemerkt, beruht

nc-fäs auf der Wendung nc-fäs-est, die das Gegenteil von fäs-est

bildete. Erst ausgehoben aus der Verbindung tic-fäs-est, in der

ne regelmässig seine Stellung vor dem Nomen hatte, ist das nefäs

in Sätzen wie per omne fas et nefas sequitur alh/uem, und ne-

f'ärius hat sich angeschlossen wie neseius (neben insritts) an

neseio. Noch näher dem nu-dius-tertius, wo auch der zweite Teil

sich ganz in die kompositioneile Verbindung zurückgezogen hat,

stehen ne-eesse-est , nc-cessus-est , ne-eessnm-est. *ces$us war ur-

sprünglich ein Substantiv, 'das Ausweichen', *ccssum aber und
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*C€88e waren neutrale Adjektiva, zu cessio, cessim, cessäre gehörig,

und der ursprüngliche Sinn dieser Verbindungen war (
es ist kein

Ausweichen, es ist kein Ausbleiben, es ist unausbleiblich'. Auch

hier haben sich wieder Ableitungen angeschlossen, neccssäriits,

nccessitäs, necessitüdö. Ein Analogon zu diesen Vorgängen im

Lateinischen bietet das Altindische in dem Adverbium na-riram

'nicht lange' (neben a-vira-), das in Sätzen wie na cira vasati

'nicht verweilt er lange' entstanden ist (vgl. Delbrück a. a. 0.).

Druckierlitf erklart 19. ZU. lt»V0.
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SITZUNG VOM 15. DEZEMBER 1900.

Herr Bbuomann trug vor über: „Lateinisch pröcerus und sincerus.

Herr Böhtxingk legte vor „Grammatische Absonderlichkeiten im Aita-

rejabrahmana" und „Pflegten die Inder Töchter auszusetzen"?

Karl Brugmann: Lateinisch pröcerus und sincerus.

In der Historischen Grammatik der lat. Sprache i, 502 setzt

Stolz für vier lateinische Nomina eine „Suffixform -ero-" an, die

er mit dem griechischen Wortausgang -yoog vergleicht: galerus

(albo-galerus), pröcerus, sincerus, Severus, und Lindsay-Nohl Die

lat Sprache 376 sagt, Suffix -erus liege vor z. B. in Severus, prö-

cerus. Es geschieht dieser Ansatz bezüglich der drei Adjektiva

pröcerus, sincerus, Severus nach dem Vorgang von Wharton (Etyma

Latina, 1890, p. 81. 95. 96) und von mir (Die Ausdrücke für

den Begriff der Totalität, 1894, S. 28).

Von einem produktiven Suffix -ero- im Lateinischen kann jeden-

falls nicht die Rede sein; denn von keinem der genannten Nomina

ist wahrscheinlich zu machen, dass es seinen Ausgang von einem

der übrigen oder überhaupt von einem andern Wort auf -erus

bezogen habe. Und bei pröcerus und sinctrus wenigstens ist für

den Wortteil -erus die Bezeichnung Suffix im morphologischen

Sinne (Formativ) überhaupt nicht am Platz. Dies soll zunächst

gezeigt werden.

pröcerus wird vom Wuchs gebraucht, der nach irgend einer

Richtung hin beträchtlicher fortgeschritten ist; man übersetzt da-

her 'von hohem Wuchs, hoch, schlank, langgewachsen, lang, ge-

streckt' u. dgl. Das Adjektiv steht vom ganzen Körper der

Menschen und der Tiere und von einzelnen Körperteilen (collum,

rostrum, cauda), ebenso von Bäumen, Früchten u. dgl.; mit über-

tragener Bedeutung pröcerus passus u. a. Allgemein sieht man,

wie bei diesem Gebrauch des Adjektivs natürlich ist, in pro- die

Präposition pro, und man hat, was ebenfalls natürlich ist, den
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zweiten Teil des Wortes schon längst mit der Sippe von cresco

verknüpft. Hiergegen ist nichts einzuwenden, sofern es nur angeht,

-cerus mit cresco morphologisch in Einklang zu bringen. Nach
Corssen Ausspr. 1

2
, 473 und Curtius Grundz. f> 154 hätte man

einen ursprünglichen Stamm *k'cr-o- d. h., um es modern aus-

zudrücken, die Wurzel in Dehnstufengestalt anzusetzen. Aber

man hat Bedenken getragen, diese Ablautstufe für die Wurzel

von cresco anzuerkennen, und da eine andre Voreinigung mit

cresco unmöglich schien, so hat man für den zweiten Teil von

prö-ceras auch ganz andre Wege eingeschlagen. Sprenger BB. 3,

82 und Fick Wtb. 1
4
, 375 (vgl. auch Bezzenberger BB. 16, 120)

verglichen ahd. her 'würdig, erhaben, herrlich, stolz, froh, hehr'.

Doch kann dieses Wort von ags. hdr aisl. harr 'grau, altersgrau'

nicht getrennt werden, und die dem germanischen Wort zu gründe

liegende Bedeutung des Scheinens. Glänzens verbietet die Zu-

sammenstellung mit pröceras (vgl. Kluge Et. Wtb. unter hehr.

Zupitza Die german. Guttur. 185). Anderseits hat Wharton a.

a. 0. 81 einen Stamm *prö-co- vorausgesetzt, ein Gegenstück zu

dem in reci-pronis, aksl. prokr» 'übrig', gr. nqoim vorliegenden

Stamm *prö-go- (vgl. Osthoff IF. 8, 45, Solmsen KZ. 35, 472 f.,

Sommer IF. 11, 59). Dieses *pro-m- hat jedoch sonst keinen

Anhalt, weder im Lateinischen noch ausserhalb, und einem -erus

als Erweiterung von *pröco- fehlt die notwendige Rechtfertigung.

Auch ist 'vorwärts befindlich, nach vorwärts gewendet' oder dergl.

noch nicht 'hoch- oder langgewachsen'.

Die Verbindung mit prö-(resco halte ich aufrecht. Denn es

steht nichts im Wege, prö-cerus durch dissimilatorischen Schwund
von r aus *prö-criro-s hervorgegangen sein zu lassen. Suffix -ro-

erscheint hier wie in scrus, plerus, clärus, gttärus, obscüms.

diras, Miras und andern Adjektiven. Verlust des /• wie in den

bekannten, aus verschiedenen Perioden der lateinischen Sprach-

geschichte überlieferten Fällen c'ibram — cribram, ntimstorum (In-

schr.) = mbristroniM (span. postrado — lat prösträtus, afranz.

pmre—prenre) und cribum (span. cribo)= cribram, pracstigiae=
prac-strigiac , mbesro = crebresco. jtrojrius (ital. propio) = pro-

prius, fräffärc = frägrärr. Frcattinus = Frentranus u. a. (vgl.

Lindsay-Nohl Die lat, Sprache 108 f., Stolz Hist. Gramm. 1, 237 f..

Stolz-Sehmalz Lat. Gramm. 3 59 und die in diesen Büchern an-

geführte Litteratur). Will man für den Schwund des mittleren

r von *prö-creros nur das letzte r des Wortes als den inducieren-
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den Laut betrachten — es hat ja zu pröcents vielleicht einmal

ein Simplex *cerus gegeben — , so böte die genaueste Parallele

das Adjektiv dürus. Osthoff führt nämlich dieses Wort ansprechend

auf *drüro~s zurück, indem er es mit Sgvg ai. dru- got. tritt usw.

verbindet, so dass die Grundbedeutung 'holzig' war: vgl. ai.

därvnä-s 'hart* und armen, tram 'fest', die von demselben Stamm
ausgegangen sind.

1

) Da das Bedeutungselement 'gewachsen* in

pröcents einigermassen verdunkelt war, so begreift sich, dass das

geschwundene r nicht aus cresco usw. wieder hergestellt wurde, und

solcher Wiederherstellung mochte sich auch der Umstand ent-

gegenstellen, dass das Wort nach der Einbusse des einen r immer

noch deren zwei besass.

sincerus kann sehr häufig durch unser 'rein' wiedergegeben

werden. Es bedeutet, dass etwas ohne fremde, seinem Wesen zu-

widerlaufende und es schädigende Bestandteile oder Zuthaten ist,

und mau übersetzt es daher auch durch 'unbefleckt, unversehrt,

unverdorben, gesund, unvermischt, bloss, echt, lauter, natürlich,

wirklich, aufrichtig, rechtschaffen' u. dgl. (Thes. gloss. 2, 269

YM&ct(>6g
f
KßkaßrjQ) axigutog^ aAtxptv^s, yvi]<Jtog, anXovg). Auch tür

dieses Wort ist eine allseitig befriedigende Ursprungserklärung

noch nicht gefunden. Die alte Verknüpfung mit prö-cerus und

tresco, nach welcher sin-ecrus zunächst 'einfach (einheitlich) ge-

wachsen' bedeutet haben soll, wird dem in der historischen Zeit

entgegentretenden Wortsinn nicht gerecht, auch nicht in der Form,

die ihr Henry Precis* 181 gegeben hat: " probablement 'd'une

seule pieee' (cf. creäre), puis 'pur'." Unwahrscheinlich ist ferner

die von Schroeder KZ. 14, 355, Breal Mem. 5, 436, Niedermann

K und % im Lat. (1897) S. 31 u. a. vertretene Deutung: was

sine cerä 'ohne Wachs' d. h. ohne Schminke ist. Denn erstlich

müsste erst nachgewiesen werden, dass cera so wie fueus (fueä-

ttts, infwätits) und unser schminke (untjeschminkt) im übertragenen

Sinn gebraucht worden ist, und zweitens spricht, wie schon

Skutack Forsch, zur lat. Gramm, u. Metr. 1, 15 hervorgehoben

hat, die Thatsache dagegen, dass sine in der Bedeutung von se- in

Zusammensetzungen sonst nicht vorkommt. Die oben bereits an-

gezogene Deutung von Wharton (Etym. lat. 96), der von *sin-co-,

I i DieHc noch unveröffentlichte Erklärung von durtts wird Onthoff,

wie er mir schreibt, in einer druckfertig liegenden Abhandlung dem-
nächst publizieren

Digitized by Google



406 Kari. Bruomakn:

dem aus singuli zu entnehmenden Stamm, ausgehend -ero- als

Suffix betrachtet, und die Deutung von Schulze (Quaest. ep.

236 sq.), der sincerus mit gr. xij(Htlv(o 'laedo' ct-xijparos 'illaesirs'

zusammenbringt, habe ich in der genannten Schrift über die Aus-
drücke der Totalität S. 28 als unsicher bezeichnet. Sonderlich

einleuchtend sind sie jedenfalls nicht. Gegen Schulze's Versuch

ist insbesondere zu bemerken, dass man bei ihm eine Erklärung'

für sin- vermisst. Soll auch hier sin- aus sine hervorgegangen

sein, also etwas wie *.<ft«e cere 'ohne Verletzung' (vgl. uvev xi)Qog)

zu tonde gelegen haben?

Zu wenig hat man, wie mir scheint, die bei Vamcek Griech.-

lat. etymol. Wtb. S. 1088 zu findende Zusammenstellung von

sincerus mit cerno (= *crino) cret% crlbrum usw. beachtet. Diese

Sippe gehört zu Wurzel *k(e)rei- 'scheiden, sichten', und sincerus

würde, wenn es hierzu zu ziehen ist, ursprünglich 'gesichtet, ge-

siebt, von fremden Bestandteilen befreit' bedeutet haben: vgl.

aliquid per cribrum cernere, xQLtog und xtxptftt'voc 'ausgeschieden,

auserlesen' und got. hrains ahd. hreini 'rein', dessen Zugehörig-

keit zu unserer Wurzel namentlich aus der hochdeutschen (mund-

artlichen) Bedeutung 'fein gemahlen, gesiebt' erhellt (vgl. Kluge

Paul-Braunes Beitr. 8, 525 f.. Et. Wtb. unter dem Wort, Lideu

Paul-Braune's Beitr. 15, 5 11 )-
1
) sin ' Ä urlat - setn~ diente der

Verstärkung des Begriffs der Ungemischtheit, und zwar wäre ent-

weder 'von einheitlicher, durchgängiger Reinheit' (vgl. sem-pcrt

oder 'allein abgesondert' d. h. 'so abgesondert, dass etwas allein,

isoliert ist' (vgl. sin-cinia 'cantio solitaria') die Meinung gewesen.

Wie sich diese Erklärung von Seiten der Bedeutung empfiehlt,

so steht ihr auch im Lautlichen nichts im Wege: sin-cerus durch

Liquidadissimilation aus *sem-creros. Das e kann, wie das von

crerl cretus ex-crementum , das unverändert erhaltene uridg. c

(= et) sein. Aber auch die Entsprechung des Diphthongs, den

das der Bedeutung nach besonders nahe stehende got. hrains hat.

Die Abstufung unserer Wurzel war: *kre(i)- = lat. cre-ri; *kr?i- =
got. hrai-ns (vgl. Verf. Grundriss 1* 171 f. 178 ff. 498 f., Bar-

tholomae Woch. für klass. Phil. 1900 Sp. 1221, Hübschmann IF.

Anz. 11, 40 ff.); * kri- = dis-crimcn cn-brum, ahd. ri-ttara ags.

hri-ddcr 'Sieb'; *kri- = xql-otg xqI-(ivov, lat. certus aus *iri-to$.

Uridg. Ji erscheint im Italischen als ai. sincerus ginge also,

1) Unrichtig ist hrains in meinem Grundr. 2, 269 etymologisiert.
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falls es dieselbe Wurzelstufe hatte wie hraitis. auf *sem-cMniros

zurück, und wir hätten in ihm ein neues Beispiel für die Ver-

tretung eines schwachtonigen /-Diphthongs vor r durch nicht

durch t, wie in pömirium = *pos-moirimn 1
).

i) Solmsen IF. 4, 240 ff. 5, 344 f. zeigt, das« ni, w, ei in nachtonigen

Silben über e zu i wurden. In meiner früheren Ansicht, dass pömirium

in dem auf den Diphthong folgenden r seiue Erklärung finde, hätte ich

mich (Grundr. 1 * S. 227 Fussn. 1) nicht durch Solmsen irre mach"**

lassen »ollen, der (S. 251 f.) pomerium für alte Orthographie auar> ß?p

Zeit, da e gesprochen ward, erklärt. Denn in-qutro iqunerö), das da-

gegen zu sprechen seheint, darf in dieser Frage nicht entscheiden: es

kann und wird * statt e aus -qumci -quisitum haben; weniger wahr-

scheinlich ist, dass e nur vor r = uridg. x, nicht vor ursprünglichem r,

weiter zu 1 geworden ist. Osthoff Zur Gesch. des Perf. 210 ff. in einer

Besprechung der Ausgänge der 8. Plur. Perf. Akt. scheut sich das e

von dedere dtderunt mit dem * von dedt dedit zu identifizieren. Er

sagt S. 212: "Auch das au» ai entstandene lat. * zeigt sich in gleicher

Lage (vor rj nicht in einen f-Laut verwandelt bei in-quiru aus *in-

quaisö. Da nach unserer Theorie das i der Perfektendungen -1 -if

phonetisch das gleiche ist mit dem von in-qulrö^ so ist für uns eben

aus diesem Grunde vidtre(nt) nicht aus * vtdire(nt)
,

beziehungsweise

aus *vidise(nt), lautgesetzlich herleitbar". Es steht vielmehr nichts im

Wege, das e von dedere dederunt mit dem singularischen # zu identi-

fizieren, indem man auch hier r zur Erklärung des e heranzieht. Dieses

e aus i-Diphthong vor r bildet die genaue Parallele dazu, dass das i

schwachtoniger Silben (= urital. e, o, d) vor r -}- Vokal (d. h. in offner

Silbe) nicht wie sonst zu < geworden (coinprinw, ilico, cönficio usw.),

sondern e geblieben ist (s. Grundr. i
s
, 223; mit welchem Recht Skutsch

in seiner Besprechung von Grundr. 1 * in Vollmöller's Jahresber. 5, 59

gegen das von mir S. 97 nur für uridg. 1 formulierte Lautgesetz die

Formen lege-rupio, rite-rädlr geltend macht , ist mir rätselhaft). Be-

kanntlich ist e aus i-Diphthong auch durch unmittelbar nachfolgendes

* vor dem Übergang in i geschützt worden, vgl. z. B. Marejus gegen

osk. Maraiieis Buck Vocal. der osk. Spr. 150 t'., Verf. Grundr. 1*, 228 f.,

Niedermann IF. 10, 239 f.).

Ferner scheinen die 1- Diphthonge in nachtoniger Silbe unmittelbar

hinter i auf der Stufe e stehen geblieben zu sein, wiederum in Über-

einstimmung mit der in gleicher Lage befindlichen Kürze (vgl. societäs,

rarietfure, purietem usw.). Hierfür hübe ich im Grundr. 1
a

p. XLV die

Bildungen alienus und hinima geltend gemacht unter Hinweis erstens

auf Gruudr. 2, 150 f., wo die Suffixe ai. -ena- av. -aena- lit. -e'na- be-

sprochen sind und auch bereits der Ausgang von (Minus als vielleicht

gleichartig bezeichnet ist, und zweitens auf v. Planta 2, 34 f., wo
mehrere Möglichkeiten bezüglich der Herkunft von lat. -ienus und
-rnus erwogen werden und dabei gesagt wird, dass -ienus auf * -ieino-s

zurückführbar sei, da ei infolge von Dissilimation (gegen das voraus-

ri.il iii.t. ( iyoo. 30
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Wenn ich auf diese Möglichkeit, dass e. in sin-« i ns Fort-

setzung von urital. ai war, hinweise, so geschieht dies übrigens

gehende 0 habe in e statt t übergehen können. Was jetzt Skutt>ch

a. a. O. 60 mit Beziehung auf Gmndr. i
? 120, wo ich seine Erklärung

von alienus und Janiena aus *alunu$, *lamhui als sehr zweifelhaft be-

zeichnet habe, gegen diejenigen vorbringt, die ihm diese Deutung nicht

geglaubt haben, ist «ehr überraschend: er sagt, dass ihn selten etwas
so gewundert habe wie der Widerspruch, auf den seine, wie er gedacht
habe, unmittelbar einleuchtende Deutung gestossen sei. Ich gehe mit
ein paar Worten auf die Sache ein, weil ich diesen Widerspruch auch
heute noch für vollberechtigt halte und der sonst so scharfsichtige For-
scher auch heute noch im unklaren darüber ist, worauf es in der Frag*?,

wie sie jetzt steht, ankommt. Skutsch sagt: "Solchen luftigeu Kon-
struktionen [Brugmann's uud Niedermann'gJ stelle ich uoebmals meinen
Beweis gegenüber, i) alienus heisst ursprünglich 'einem andern ge-
hörig', 'jemand gehörig» wird aber durch das Suffix -ino- ausgedrückt.

2) lanim heisst der Fleischer, lanio ist ein relativ junges Wort; die

Werkstatt oder das Handwerk wird ausgedrückt durch Suffix -wa.

3't In Eigennamen findet sich -enu* überwiegend nach -t. 4) Die Laut-

gruppe -ti existiert im Lateinischen nur in Endungen, dem jungen
Genetiv vom Typus Laberii, der 3. Sing. Perf. vom Typus subiit; in

beiden Fällen ist das 1 natürlich durch Systemzwang erhalten oder

hergestellt. Ich glaube, es gibt nicht viel Dinge auf diesem Gebiete,

für die ein so zwingender Beweis möglich ist." Alles ganz schön.

Nur ist es 1) nach allem, was wir heute über Lautwandlungen wissen,

höchst unwahrscheinlich, dass die Vokalgruppierung ti, wenn sie ent-

stand, lautgesetzlich zu ie geworden ist. Wo findet sich derlei?

Im indogermanischen Sprachgebiet sehen wir ii wie ü durch Kon-
traktion zu * werden, wohl auch zu jt, wie ii zu t'i, aber weder ü zu

ic noch ii zu ie. Vielleicht zeigt z. B. tibinus, von tibiu, mit uridg. -itio-

gebildet, das zu erwartende Kontraktiousprodukt, vgl. unibr. Fisouina

von Fisouio- u. a., s. Stolz Hist. Gramm. 1, 486, v. Planta 2, 34 Fussn. 1 >.

2) Das t von artificina usw. kann uach den lateinischen Lautgesetzen

ebenso gut ein ursprünglicher «-Diphthong (ci, oi, ai) als ursprüngliches

i geweseu sein. Nun gab es, wie Skutsch aus der von mir citierten

Stelle Grundr. 2, 150 f. ersehen musste, nach meiner Ansicht von uridg.

Zeit her die zwei (nicht überall mehr klar zu sondernden) Suffixe -i«<>-

und -u'ino- nebeneinander, und daHS die letztere Form auf italischem

und speziell römischem Boden unvertretcu sei, hat weder Skutsch noch

sonst jemand bis jetzt wahrscheinlich gemacht. In terrenus u. dgL

steckt -axino- freilich nicht, wie die neuere lautgeschichtliche Forschung

ergeben hat. Auch nicht z. B. in ritvinus, da ihm im Oskiscbeu

de i vi na in gegenübersteht und oskisch -ino- nicht die ursprünglich

diphthongische Form sein kann 1 vgl. v. Piauta 2, 33 f.).» Aber, wie

die Dinge liegen, muss man doch ernstlichßt fragen, ob nicht die

diphthongische Suffixform in alienus und luniena sowie in einigen

oder in allen Eigennamen auf -ienm euthalten sei. Habeu laniena und
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weniger wegen got. hraim, als darum, weil Corssen's Zusammen-

stellung von sitt-cirus mit rwrimvma 'Heiligkeit, heilige Scheu,

artificina, moletnna usw. das nämliche Suffix gehabt, was der Bedeu-

tung wegen unmittelbar einleuchtend ist, ho wird dieses Suffix eben

uridg. -öj-im'/, nicht -in«, auch nicht etwa -enä gewesen sein. Denn
einem uridg. -inä widerstrebt htniena, einem uridg. -enä aber artifieina,

während -a*inä lautgesetzlich einwandfrei ist. Zu denken geben aber

ferner Übereinstimmungen wie die
f
dass den lateinischen Feminina wie

porcina 'SchweinefleiHch' (agnina, vitulina) im Litauischen par&zenä

'Ferkelfleisch', meszkena 'Bärenfleiseh' usw., deu lat. räpina 'Rüben-

feld', eipina 'Zwiebclfeld' u. dgl. die lit. rope'tui 'Uübenfeld', rugena

'Roggenfeld' usw. gegenübertreten (Grundr. 2, 1501, und den letzteren

lateinischen Feminina liegen solche wie sahnae 'Salzgrube', lapiddhnae

'.Steinbruch', moletrina 'Mühle', pistrina 'Bäckerwerkstatt', also auch

luniena, nahe genug! Skutsch hätte also, anstatt seine unebne und
unbewiesene Hypothese als eine bewiesene und glatte Sache zu be-

handeln, nachweisen sollen, dass Sntfix -aHno- im Italischen überhaupt

nicht oder wenigsten« nicht im Kreise derjenigen Formationen gesucht

werden darf, auf die es hier ankommt. Und zweitens musste er die

l'nverfänglichkeit seiner Annahme, dass -ie- aus -it- hervorgegangen

sei, darthun. — Etwas völlig nebensächliches ist meine zu alienus in

Klammern hinzugesetzte Frage: ''vom hoc. auf -ei oder auf -01 aus .

gebildet V" 1 Grundr. i
s

p. XLV), zu der ich Breal Mein. 6, 413 zu

vergleichen bitte. Skutsch glaubt diese Frage mit dem Prädikat

'luftige Konstruktion' abthun zu können. Nun, bis zu einem ge-

wissen Grade luftig ist jedwede Deutung jedweder forraativen Ele-

mente, die nicht vor unsern Uhren und Augen selbst entstanden sind,

und in diesem Sinne will ich mir deu Ausdruck gefallen lassen. Im

übrigen wird jeder Kenner der weiteren iudogerm. Sprachgeschichte

und der ihr in den letzten Jahren gewidmeten Forschung gesehen

haben , was ich meinte. Das Sekundärsuftix -wo-, das so oft adjektiv-

bildend hinter Kususformen und adverbialen Gebilden erscheint (iccQt-

vö-s, ai. dükki-nu-s usw. usw.), tritt auch hinter dem possessiven, auf

-ei -oi ausgehenden Lok. Gen. von Pronomina auf: z. B. got. mein»

'mein' aus *mei-no-s auf grund von * mei, lit. kern 'wessen', Gen.

eines *kena-s 'wem gehörig', auf grund eines gleichartigen *<j"ei oder

q'oi isiehe u. a. Grundr. 2, 825, Persson 1F. 2, 243, Leakien Bild, der

Nomina im Litau. 412*. Wenn nun alienus ursprünglich 'einem andern

gehörig' bedeutet hat und ich analysiere die von mir vermutete ur-

italische Form 0 aljrino-s oder *alioino-s als Lok. Gen. *aljei oder

*aljpi + Suffix -ho-, so ist das gewiss keine grosse Kühnheit. Dabei

ist gleichgiltig, ob man diesen Bildungsprocess gerade an dem Wort
alienus «ich vollzogen haben liUst, oder ob man dieses nur als typisches

Beispiel nimmt, alienus kann ja jedenfalls durch Nachahmung älterer

Musterformeu, die den uridg. Ausgang -eino-s oder -oinos (auf irgend

eiuer der älteren lautlichen Entwicklungsstufen) enthielten, zu seinem

Ausgang gekommen sein. (Iber die einschlägigen uridg. Musterformen

30*
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heilige Handlung' (Ausspr. i\ 376) beachtenswert - ist. Dies

Femininum kann entweder unmittelbar oder mittelbar von einem

Adjektiv *caerus aus gebildet worden sein (vgl. aegrimonia zu ar<jrr

aegreo aegresco, f'alshnöm« , sanctimonüi, casfimönia u. a., Stolz

Hist. Gramm. 1, 497 t'.), und die Bedeutungsvermittlung ist ein-

fach. Gleichwohl mag dies dahingestellt bleiben, zumal es auch

verlockend ist, currmimiia an das S. 404 genannte ahd. her 'würdig,

erhaben, herrlich' anzuknüpfen. Und so mag es unentschieden

bleiben, ob sin-ecrus von urital. *krero- oder von urital. *krairo-

ausgegangen ist. *)

mit -no- (es werden nur wenige gewesen sein; und die einzelsprach-

lichen Zuthaten ist nur ins klare zu kommen durch eine alle idg.

Sprachen umfassende Spezialuntersuchung, die ich bis jetzt nicht ange-

stellt habe, sicher aber auch nicht Skutsch.

1) Sehr ansprechend ist die Vermutung von Persson Stud. zur

Lehre von der Wurzelerweit. usw. 107, dass gr. xcupo? ursprünglich

etwa fEntscheidungspunkt * bedeutet habe und mit xQioig 'Scheidung,

Entscheidung', lat. dis-crimen 'Entscheidungspunkt', aisl. hrid 'Zeit-

abschnitt, Weile* (vgl. Liden in Paul-Braune's Beitr. 15, 511) wurzel-
• verwandt sei. Vgl. die zu Wurzeln ähnlicher Bedeutung gehörigen

Wörter nhd. zeit engl. Urne, zu äcelm 'ich teile', und awn. sketä 'space,

distance, a while', zu nhd. scheiden, auch lat. tempus, falls es zu riuvet

gehört (s. Kretschmer Einleit. in die gr. Spr. 411, KZ. 36, 264 ff.). Die

Bedeutung fder rechte Augenblick' teilt xaiQog mit tempus in tempert

'im rechten Zeitpunkt', tempore, in tempore, ad tempus 'zur rechten

Zeit', post tempus 'zu spät' u. dgl., die Kretschmer mit Recht zu

gunsten dieser Etymologie von tempus anführt. Es wird nun richtig

sein, dass xceiQÖg ursprünglich adjektivisches Attribut zu 6 xgovog war.

Aber *%ccQj.6i, das man als vorhistorische Grundform erschliesst, hat

bei Persson's Ableitung wenig Wahrscheinlichkeit; dieses Gebilde müsste

doch wohl ein solches wie ne£6g 'pedestris' zu izovg, &aio6g 'Thürangel' =
*&J-ccQ-io-, *oiv6g &vv6g = *xov-io- *&vv-t6- (lat. cum, gr. £vv) gewesen

sein. Sollte nicht vielmehr als Grundform **Qai-o6-g (vgl. £ij-po-s,

culri'QO-g, ty<o-QO-g, Ui-06-g, oent-gd-g, yaiö-QO-g usw.) bestanden haben?
* hqcu - g6g : cre - vi wie %Qai - ay.i<o : xqi) -01g, ylat - vol : ylij - vog , mttt-

<wa : nBnxr\-mg u. a. Als ßegleitwort zu dem ebenfalls p-haltigen %oo-

vog konnte die Form um so leichter ihr eines q dissimilatorisch ein-

rissen (vgl. Xäfi^eovQog = * Icc^tngovQog u. a. bei Verf. Griech. Gramm. 3 80 f.

und die dort angeführte Litteratur), und bei der eigentümlichen Ge-

brauchsentwicklung war der Zusammenhang mit den übrigen Gliedern

der Sippe xp/Vm für dan Sprachgefühl in dem Mass gelockert, dass eine

Wiederherstellung des q nach diesen Verwandten nicht mehr möglich

war. So hätten wir denn in xcapo? einerseits bezüglich der Wurzel-

stufe ein (iegenstück zu got. hrai-ns und anderseits vielleicht ein ge-

naues Pendant zu caerimönia uud sin-cerus. Indessen selbst dann,
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über die im Eingang überdies erwähnten Severus und galaus

bleibt nur noch zu bemerken, dass sie etymologisch noch völlig

dunkel sind. Es lohnt nicht, die bisherigen Erklärungsversuche

(Aber Severus siehe u. a. Curtius Grundr. 5
481, Bersu Die Guttu-

ralen und ihre Verbindung mit v im Lat. 162, Froehde BB. 16, 207,

Wharton Et. Lat. 95, Lindsay-Nohl Die lat. Spr. 261, über

galcrus Vanicek Griech.-lat. etym. Wtb. 1093) im einzelnen kritisch

näher zu beleuchten. Nur das mag erwähnt sein, dass Severus

aus *segvcrus oder *sedvirus entstanden zu sein scheint 1
), und

dass bei dem Wort galcrus möglicherweise eine Liquidadissiraila-

tion im Spiele gewesen ist.

Ein Suffix -aus in der Reihe der lateinischen Nominalsuffixe

aufzuführen liegt also bis jetzt kein berechtigter Anlass vor.

wenn die Zurückführung von yiatQOg auf *KQcci-QO-g und die des einen

der beiden lateinischen Wörter oder beider auf *erai-ro-8 und die Zu-

weisung zur Wurzel von xqivco dis-crimen usw. völlig aicher wären,

müsste man wegen der gänzlichen Divergenz der Bedeutungsentwicklung

es im Zweifel lassen, ob nicht das griechische und das lateinische

Wort unabhängig von einander gebildet worden seien. Suffix -ro- lag

ja in beiden Sprachgebieten zur Bildung von Adjektiven bereit, und

die Wurzelstufe kni- kann ursprünglich eine grössere Verbreitung ge-

habt haben.

i) Da man an Wurzel segh- (gr. ^rpdg ojrpds, ai sdJitiri-k sahen» •)

angeknüpft hat, so sei bemerkt, dass auch ai. snghno-ti fer nimmt auf

sich, ist gewachsen 7 mit velarer Media aspirata (vgl. Hirt Ablaut 116,

Bölling Am. Journ. of Phil. 21, 316) in Betracht käme. Eventuell wäre

also Severus nach nieem = vi<pu (Wurzel sneig-h-* zu beurteilen.

Druckfertig erklart 14- 1 1901.]



Otto Böhtlingk: Grammatische Absondaliciikeifen im Aita-

rcjabrtihmana.

Unter der Ueberschrift „Grammatisches" hat Aufrecht in

seiner verdienstvollen, wenn auch nicht, wie man sehen wird, in

jeglicher Beziehung musterhaften Ausgabe des Brähmana auf

^ 4 2 7 *Rg- wohl so ziemlich vollständig alles Bemerkenswerte

zusammengestellt. Er verzeichnet sowohl die Archaismen als

auch die mit keiner Grammatik in Einklang zu bringenden Sprach-

formen. Unter den Archaismen mögen wohl einige erkünstelt

sein, wie z. B. das häufige Fehlen des Augments, was Aufrecht

8. 429 ausserdem, aber in seltneren Fällen, nur im Kausbitaki-

brahmana bemerkt hat. Bevor ich auf Einzelheiten eingehe,

möchte ich über das Verfahren Sa.ianas in seinen Commentaren

einige Worte sagen.

So oft man auch bei einer schwierigen oder verdorbenen

Stelle auf eine uns Abendländern nicht zusagende Erklärung

Sajanas stösst, so wird man ihm doch eine ausgebreitete Be-

lesenheit und eine vollkommene Kenntniss der überlieferten Gram-

matik nicht absprechen können. Wir erwarten also, wie ich schon

an einem andern Orte bemerkt habe, und finden es auch be-

stätigt, dass er eine gegen die überlieferte Grammatik verstossende

Form nicht mit Stillschweigen übergeht und nicht, bevor er die

für richtig geltende augiebt, sich mit einer blossen Umschreibung

jener begnügt. Mit andern Worten, dass eine abnorme, bisweilen

gar nicht zu erklärende Form, die auf solche Weise abgefertigt

wird, erst später aus dem inzwischen in Gang gekommenen Texte

in seinen Commeutar eingeschwärzt worden ist, und dass ihm

die richtige Form vorgelegen hat. Dasselbe dürfen wir annehmen,

wenn er im Commentar nur die richtige Form verwendet und

die abnorme gar nicht erwähnt. Sä.iana kann uns also auch

dann Auskunft ertheilen, wenn er Etwas mit Stillschweigen über-
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geht. Aufrecht hat neben den falschen zugleich die richtigen

Formen angegeben ohne, soweit ich sehe, sich darüber auszu-

sprechen, ob der Fehler dem Autor oder den Abschreibern zur

Last falle. Sajana für die Kritik des Textes zu verwerthen hat

er nicht versucht.

Sajanas Commentar liegt uns jetzt vollständig vor in der

Bibliothcca indica. Freut man sich, zur Abwechselung wieder

einen Text in Devanägari-Lettern vor sich zu haben, so muss
man doch leider wieder erfahren, dass Niemand ungestraft unter

Palmen wandelt. Die neue Art der Worttrennung ist allerdings

originell, aber auch über die Massen abgeschmackt und das rasche

Verständniss erschwerend. 1

) Dass die Asiatische Gesellschaft in

Calcutta eine solche Missachtung des Lesers gestattet, ist mir

ein Rätsel.

Wenn ich oben Säjanas Verfahren richtig beurtheilt habe,

werden wir mit einiger Sicherheit sagen können, dass ihm die

folgenden richtigen Formen vorgelegen haben. I, 29, 21 hI\"

*n*ß. 3, 36, 3 Jft^m:. 3, 48, 9 4, 17, 2 f*r-

tA 1 *i . 4, 25, 3 "^PmTfT (das nach Aufrecht im Brahmana

oft vorkommt). 5, 34, 1 IT^T (vgl. meine Chr.- S. 350, Z. 25 fgg.).

6, 1, 4 6, 2, 2 T^f^W (an ÄWT hat Sajana viel-

leicht keinen Anstoss genommen, da 1 f^vTa und "f^TTlTT in

der späteren Sprache vorkommen; vgl. jedoch 7, 16, 6).

6, 27, 10. 32, 2 7, 2, 7 VfVK. 7, 5, 1 ^M^^-

7, 14, 7 «H JJ<«:. 7, 16, 2 f*Wm:. 8, 9, 5 TTcSreW. 8, 1 5, 2

^nirrcreT: und fsffai. 8, 23, u -^mS^ . 8, 28, 19 wt-

^«410.. Die übrigen von Alfrecht angeführten Abnormitäten

verdienen eine besondere Besprechung.

1, 13,4. 30, 5. wffa — Tr^O'l^W Aufrecht

befremdet das linguale da mit 1 ^ ein neuer Satz beginnt.

i) Hier eine Probe: ^Tfft % ^%^f ^?"^HTct 1 dfHflTfa-

(warum nicht TT f*f°?) tfa ' *Jt\fTfa: ^
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Wenn aber am Ende des Satzes dein 1 zn Liebe seinen

Visarga aufopferte, mnsste wohl f diese Liebenswürdigkeit erwidern.

Man löse die unnatürliche Freundschaft und schreibe "W^SJ I T %.

I, 27, 1. Bibl. ind. richtig «lf i«n««n mit Erwähnung der

Variante mi«*ii , die in einem Sanskrit -Werke Nichts zu

thuu hat.

1, 28, 16. ^TT JTT «t«^"q^^TT^. Haxg und Bibl. ind.

richtig ^qiW*l, Säjaxa: TtTHtf f^TTfW. Hätte ihm ^T*T-

vorgelegen, würde er dieses vorangestellt und am Schluss

bemerkt haben: . Da die TT^ spricht, liegt es

nahe, wie schon Wewer in Ind. St. 9, 245 bemerkt, an ein Wort-

spiel zu denken. Dazu genügte aber schon W<^T. 1
c^Tt

ist ein Unding, das Niemand verstanden hatte. Aufrecht meint

(S. 428 oben), dass der Satz vielleicht bedeuten könne: „die ich

früher bei den Gandharven keine Rede fajTRiJ war (TOT)". 1

)

Sehr gekünstelt, ja spitzfindig und doch nicht recht verständlich.

Was wollte die Rede damit sagen? Ich bedauere es, dass Whitney

in seinem Wurzelverzeichniss unter 3. einen Platz

pewärt hat.

2. 4, 12. nifs nach Sa.tana = a^fci . Wenn Aufrecht

S. 429 bemerkt: „Sie (d. i. diese Form) lehrt, dass in RV. 10,

180. 2 (nicht O T^*nf?f mit <T~5 nichts gemein hat*
4

,

so muss ich diese kategorische Behauptung mit gleicher Ent-

schiedenheit zurückweisen. kann lautlich sowohl auf

als auch auf zurückgeführt werden; mehr für scheint

mir jedoch die Bedeutung zu sprechen. Naigh. 2, 19 hat dieses

zum Ausdruck gebracht, indem es ctfdbcl und nilV^ unter

den *!WfTfar verzeichnet. Aufrecht hätte seine Behauptung,

da diese gegen Autoritäten gerichtet ist, begründen müssen.

Whitney hat sich dieses Mal nicht von ihm verführen lassen,

versieht aber Wtfa mit einem Fragezeichen.

1 Die eingeklammerten Worte habe ich hinzugefügt. Hoffent-

lich halte ich Ai kkm ht richtig verstanden
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2, 13 fnicht 7;, 6. t£?T soll nach Aitreckt l\S. 430 Mitte)

ein grammatischer Schnitzer für WPl. sein. Hätte er Webers

Besprechung der HAUGschcn Ausgabe a. a. O. zu Rathe gezogen,

dann würde er auf 8. 429 gefunden haben, dass es sich hier

nicht um ein Verbum tinituin, sondern um einen Ausruf der Ver-

wunderung handelt, und dass wahrscheinlich Ipl zu lesen ist.

Vgl. PW. 2 unter und Delbrücks Altind. Syntax S. 184.

3, 30, 2. Das dreimal sich wiederholende sipq qu^T^n
berührt Aufrecht S. 429, Z. 6 und 8. 430, Z. 4 ganz ober-

flächlich. Hätte er S. 264 der oben erwühnteu Kecensiou an-

gesehen, dann würde er die Lösung des Riltsels gefunden haben.

Aor. bei Weber ein lapsus calami für Imperf.

3.33,5- «*HM<m Aufrecht, *<H<m Hau« und Bibl. ind.

Sä.iaxa: HMH TT^fw ^rHn*i*i^On.- Aufrecht (S. 420,

Z. 2 ) vermuthet 3^Md<l- Oa auch drei Berliner Handschriften

^MMfl lesen, so möchte ich der WEBERSchen Coujectur i^a. a. 0.

S. 270) 3$ wqn, die auch das P\V. unter 1J mit 1* auf-

genommen hat, den Vorzug geben. Welche Form S.uaxa vor-

gelegen hat, ist schwer zu bestimmen: auf keinen Fall ^^"TTqTT

.

vielleicht Wi^Md<T. Auch hier ist Weber von Aufrecht mit

Unrecht ignorirt worden.

3, 42, 1 fgg. ^frT *ft >S^^T^mf ^ öfters wiederholt.

Sä.iaxa: ^Irtl^f« H«fi^t ^TWTOfiTWU ^farj ^ TTR-

ftin*iir«. Nach Aufrecht (S. 430, Z. 2) erwartet man ^iffl

oder H<i*& . Ich entscheide mich für das letztere wegen

und weil unmittelbar darauf das Medium "^«1 l4n folgt. Wahr-

scheinlich hat auch Säjaxa der Imperativ vorgelegen.

x?<5*j«mH
s 6, 24, 16 und H«**3WF 6, 35, 21 habe ich

in ZDMG. Bd. 54. S. 511 ausführlich besprochen. Aufrecht

(S. 429 Mitte) bemerkt zu den beiden Können nur, dass sie ai

statt 1 zum Bindevocal hätten.

7, 1,6. Statt ^W^iTiT?t (es folgt TUT
, also W*TH-rUH

geschrieben) ist nicht wahrscheinlich (so Aufrecht S. 429, Z. 6

nebst Fussnotc), sondern ohne allen Zweifel zu lesen.

Digitized by Google



GkAMMATIHCIIK ABSONDERLICHKEIT^ IM A 1TARKJABKAHMANA. 417

Säjana: ^«fii^n = "^r«fii«nq i«^, also hat wohl auch ihm das

richtige Perfectum vorgelegen.

7, 9, 7. V Wf^fTTfa^lfä yTlT^ ^^T. Man erwartet

auch hier wie im Vorangehenden und Folgenden einen Optativ.

Aufrecht (S. 430 Mitte) bemerkt, dass hier das Absolutiv auf

am (ein lapsus calami für tva) eigenthümlich verwendet sei.

Sajana ersetzt ^« 1 , ohue dieses zu erwähnen, durch ^^J<4 if^. 1

)

Ihm kann man so Etwas nachsehen, da er das überlieferte Wort

nicht anzutasten wagt und demnach in den Fall kommt diesem,

um einen Sinn zu erhalten, eine der Form nicht zukommende

Function zuzuertheilen; eine solche Freiheit räume ich aber einem

unbefangenen Abendländer nicht ein. Das unverständliche

erklärt Sajana durch ^rfW^faffT „wenn er am Leben ist".

Hiernach wäre zu übersetzen: „Wenn Einer, der das heilige Feuer

angelegt hat, bei seiner Lebzeit das Gerücht, dass er gestorben

sei, hören sollte". Wenn der Autor dieses hätte ausdrücken

wollen, würde er nicht 41 <J, sondern in richtigem Sanskrit

gesagt haben. Dass man aber ein Gerücht vom eigenen

Tode nur bei Lebzeiten hören kann, versteht sich wohl von selbst.

Noch schlimmer verhält es sich mit flWl, das weder die an-

gegebene Bedeutung noch für *£<ö <4 TA. verlesen oder verhört sein

kann. Durch ein vor hinzugefügtes > erhalten wir eorreetes

Sanskrit, den erwarteten Optativ, ein richtig funetiouirendes Ab-

solutiv und einen unanfechtbaren Sinn. „Wenn ein Ahitagni

am Leben bleiben sollte, nachdem er das Gerücht von seinem

Tode gehört hätte".

7,13 am Ende. Tfft f WT n\«~u\u. Aufrecht (S. 431

am Ende des dritten Absatzes) will Tfft f TOT 4IK4IHI

lesen, aber ^ W steht sonst nie vor einem Absolutiv. Die

richtige Lesart Xffi TTOT ^TWTH habe ich nach Webers Vor-

gange (a. a. 0. S. 314) in meiner Chrestomathie 8
S. 22, Z. 29

aufgenommen. So auch bei Sajana, der da sagt: %J<i tT "^TT^

WI^II I i#) TTST frf'T^^TTjj. j)as sc jlon vom Heraus-

i 1 Vgl. weiter unten 7, 13.
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geber eingeklammerte $ hat dieser aus Missverstand hinzugefügt.

Das Absolutiv am Ende des Paragraphen erhält seine Erklärung,

wenn man den Satz erst mit den Anfangsworten ,*9«i*iqi'*l

des folgenden Paragraphen abschliesst. Vgl. (Jat. Br. i, i, 2, 19 fg.:

^fffa *[#terr n ^= U Wrf^^fü. Sajana hat dieses nicht

erkannt, da er Ulf^d: nach ^T^TRT ergänzt und 4*%\<* 1

durch erklärt; vgl. oben 7, 9, 7. Zu ^TT nach einem

Absolutiv s. auch Delbrücks Altind. Syntax S. 409.

7, 15, 6. Aufrecht hält i^O<1H
s mit Recht für

falsch und erklärt sich S. 431 für \<A m Od*i
N

oder "^TTT-

*i\wm Ersteres haben wir Qäiikh. i^r. 15, 19 am Ende

und wohl danach in meiner Chrest. 24,2. Ein "WlfTT = ^TO-

*>i«4i mit PW.* anzunehmen, scheint nicht gerathen zu sein, und

ich habe nicht angestanden K'händ. Up. 6, 8, 3 ^^«ufam^ in

^npTTOTfa0 zu ändern. Bibl. ind. trennt an unserer Stelle

mi vOfl^i da aber Sajana am Instr. keinen Anstoss nimmt,

ihn mit Stillschweigen übergeht und die beiden Worte mit ^WT-

WT^T ^TrM On*^ erklärt, so schliesse ich daraus, dass ihm UV.'

•ii«ihO<I« vorgelegen hat. (,'at. Br. 11, 7, 3, 3 ist der Ge-

netiv ^^1*1 nicht auf ^m*il zurückzuführen, sondern als

Contraction von aufzufassen, das dem Ohre wenig

zugesagt hätte.

7, 16, 1. fTfTSftU hat auch Sajana vorgelegen. Webers

Bemerkung a. a. 0. S. 315, dass Qäükh. (Jr. 15, 21 richtig f*f"

*J<^* bietet, hätte wohl eine Erwähnung verdient. Wer das

Monstrum dem Autor zuschreiben wollte, würde diesen zu einem

Ignoranten oder Spassvogel stempeln.

7, 22, 4. 6. lieber den angeblichen Nominativ (S. 428

unten) habe ich mich Bd. 48, S. 155 dieser Berichte ausge-

sprochen. Da Sajana zu dem Nominativ TT1^ Nichts bemerkt,

obgleich er wusste, woran doch nicht zu zweifeln ist, dass dieses

nur Accusativ sein kann, so schliesse ich, dass ihm a^n^ vor-

gelegen hat.
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7, 27, 2. Aufrecht bemerkt S. 428 unten: „Eigentüm-

liche Formen beim Pronomen sind: ^! (V^<*f\ tf^TTOTfaT ql \t

in der Prosa". Eigenthümlich in der Prosa ist aber nur "^f<*n<*

und zwar in der flexionslosen Form, über die wir eine Auf-

klärung gewünscht hätten. Als Vocativ kann sie doch nicht

gefasst werden. Sä.iana: Wl TTTfT fiKTOn i«i i*\m\ <fc *TV?.

Ich stehe nicht an, sowohl im Texte als auch im Commentar

^T^T^IY zu lesen; im Texte natürlich darnach

Säjana führt V.^^

auf die unbelegte Wurzel zurück und umschreibt den Im-

perativ durch tf^ffaRI. Schon Weber (a. a. 0. S. 338) und

nach ihm Aufrecht (S. 428 oben) und Whitney haben richtig

erkannt, dass wegen des vorangehenden tiPn^fa ein Imperativ

von zu erwarten ist. Wenn die Letzteren aber annehmen,

dass T V^T^ gleich sein könne, so stemme ich mich ttv§

xai ao| dagegen. Die Verweisung auf ^JTTTWT = WTH^RT

S. 399 ist hinfällig, wie wir oben bei 1, 28, 16 gesehen haben.

Hfjp-?^ ist, wie schon Weber bemerkt, im PW. unter mit

ti«i
N belegt daselbst fehlerhaft). Nun frage ich, wes-

halb wohl der Autor diese dem *if*i^ so nahe liegende Form

verschmäht haben sollte. Gern stimme ich jedoch der Vermuthung

Alfrechts auf S. 399 bei, dass ^T^° d. i. Ä° statt zu

lesen sei, da wir den Accusativ TT nicht entbehren können.

Säjana hat ^ vorgelegen, was aber nicht von Belang ist.

In der zweiten Auflage meiner Chrestomathie habe ich auf

S. 20 fgg. vor dem Erscheinen der Aufrecht sehen Ausgabe 5,32.

°, i- 34- 7, 13 igg- und 8, 28 veröffentlicht Ob da noch etwas

Bemerkenswerthes zu finden ist, kann und mag ich nicht unter-

suchen aus Rücksicht für meine Augen. Bemerken will ich nur,

dass ich auf S. 22, Z. 2 am Rande die Correctur Vfffsänrti^,

wie Aufrecht liest, notirt habe.

Das vollständige Ignoriren der überaus lehrreichen Recension

Webers, die Aufrecht in seiner Vorrede erwähnt, ist mir ganz

unverständlich und hat seiner Ausgabe einigen Eintrag gethan.
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Sehr werthvoll sind die „Vermischten Bemerkungen" S. 431 fgg..

die eine grosse Belesenheit verrathen.

Der Herausgeber des Aitarejabruhmana in der BibL ind. ist

Pandit Satyavrata Samayrami. Ein einigennassen sicheres Urtheil

über das Verhältniss seiner Ausgabe zu der Aukkechts darf ich

mir nicht gestatten, da ich die beiden Ausgaben nur an den in

diesem Artikel besprochenen Stellen verglichen habe. Zweimal

(1. 27, 1 und 1, 28, 16) bietet er die richtige Lesart und einmal

(3? 33* 5) euie der wahrscheinlich richtigen Lesart naher kommende.

Anhang. Derselbe Pandit hat nun in der Bibl. ind. auch

eine Ausgabe des (^atapathabrahmana mit dem Commentar SÄj.vxas

in Angriff' genommen, von der mir das erste Heft vorliegt. Zu

der schon oben S. 417 erwähnten absonderlichen Worttrennung

treten hier noch zwei Neuerungen zu Tage, die man gleichfalls

verwünscht. Statt des von Weber verwendeten geraden Ton-

zeichens bedient er sich eines sichelförmigen, das ein schwaches

Auge leicht für das Vocalzeiehen * halten könnte. Ausserdem

verdoppelt er ein anlautendes W mit nachfolgendem Vocale, aber

nicht das von TT und %, nach Vocalen und nach dem Anusvära.

In der 4. Fussnote auf der ersteu Seite wird bemerkt, dass zwei

Handschriften WH stets mit einfachem ^ schreiben, woraus man

seh Hessen muss, dass andere Handschriften auch hier verdoppeln.

An Inconsequenzen fehlt es nicht. Wir linden einfaches 1 nach

Vocalen: ^ S. 7, § 10. ^%ffT %*TSt S. 74, $ 12. Nach

einem Anusvära: fit fa*T%7T S. 6, § 6. >9H«4*i fW%l S. 7, § 7.

^ fa^1«fcfr: S. 39, § 22. W$ ^JWT S. 63, § 4. Doppeltes

IT am Anfange eines Spruches: fl^j: S. 37, § 13. fVCTO:

S. Q4, § 12. Am Anfange eines Paragraphen: & 60, § 4.

Nach einem Consonanten: tTfa"^^* 3 1^*^ S. 74, § 11. Akribie

vermisst man leider zu oft bei den Indern.

Schliesslich noch ein Curiosum. Das Brahmana beginnt mit

den Worten W7T *J^l^n*. Hierzu die Fussnote „
t5
*W<T *i3«l«r —

Tfft ^ I Trt ^<MI<4^ W^T^ftfa I". Welche

Schwierigkeiten des Druckes veranlassten wohl den Herausgeber

die von ihm für richtig erkannte Betonung in die Note und die
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falsche in den Text zu setzen? Hierbei erinnere ich mich eines

ähnlichen Verfahrens des berühmten Ewald in seiner Besprechung

meines Ersten Versuches über den Aecent im Sanskrit. Im

5. Bande der Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes sagt

er auf S. 44 1 : „und wir brauchen nun auch nicht mit dem Verf.

(gemeint bin ich) Colebrooke zu beschuldigen, er habe deu

Circumflex und den Acutus schlechthin mit einander verwechselt 1

).
4 '

Hierzu die Fussnote: „1) N.S. Eine Verwechselung der Sanskrit-

Namen und Zeichen muss ich allerdings bei Colebrooke, nach-

dem ich seine eigenen Worte eingesehen habe, zugeben: ich be-

haupte nur, dass auf die Verwechselung der griechischen Namen
nicht viel ankomme."

N.8. TrfWQFJ und UfaiUjfa 8, 28, 12 fgg. habe ich in

Bd. 48, 160 fg. und 51,37 dieser Berichte ausführlich besprochen.

Dnickf. rtiK erklärt II I l'JOl.J



Otto Böhtlingk: Pflegten dir Inder Töditer auszusetzen?

Diese Frage habe ich in ZDMG. Bd. 44, S. 494 fgg. be-

handelt und bin daselbst zu dem Ergebniss gelangt, dass sie zu

verneinen sei. Es handelt sich um die Interpretation von WWT-

frW*t WTrTt M<J«J^rq*TlK fTf^T I Ich entschied mich fur

die Uebersetzug: „deshalb legt man ein Mädchen nach der Geburt

bei Seite (als Zeichen einer unangenehmen üeberraschung), einen

Knaben hebt man (vor Freude) in die Höbe". Vorher hatte

Demirück, gestützt auf Roth, ^Vi«sf*n durch „setzt man aus"

und ^5 durch „hebt man auf" wiedergegeben. Beide Freunde

stimmten schliesslich meiner Auffassung bei, desgleichen .Tolly

auf S. 78 seines gediegenen Werkes „Recht und Sitte" in Bühlers

Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde.

Als Gegner • meiner Auffassung tritt jetzt 0. Schräder auf

in seinem von grosser Belesenheit zeugenden „Reallexikon der

indogermanischen Altertumskunde" S. 53. Er erklärt sich für

die ältere Uebersetzung, nur fügt er nach „hebt man auf" in

Klammern tollnnt hinzu, wobei er wohl an tollere libtros, [Hierum

gedacht haben wird. Nach Schräder soll die ältere Ueber-

setzung einwandfrei sein, was ich auch heute bestreiten möchte,

mjtgfaf und < f«n müssen Entgegengesetztes bezeichnen. Die

Bedeutung von "3 5 <,f«?f lässt sich an unserer Stelle genau be-

stimmen. Dem oben angeführten Ausspruch geht TS. 6,5,10,3

unmittelbar vorher: ^TTT H*fK*fl«<*J$H4«H ifa fTf^T. Hier

kann doch ^S<J*<1 nur „heben auf" in nicht übertragenem Sinne

bedeuten; vgl. •TlVvni'M^ Äcv. Grhjas. 4, 7, 16. Hebt man
aber die Soma-Getiisse auf, so wird man im Gegensatz dazu die

Kochtöpfe nicht wegwerfen, sondern auf dem Erdboden stehen

lassen, sie nur zur Seite stellen. Da das Verfahren mit den

Mädchen und Knaben auf jenes zurückgeführt wird, so werden
Hiii -hi.t eiawo itw>. 31
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M^l^f^n und "3UXf*d hier auf dieselbe Weise aufzufassen sein.

Nun brauchen wir auch nicht mit Schräder das mit den Mädchen

vorgenommene Verfahren auf einzelne Fälle zu beschränken. Wie

mit Y*nWT alle Knaben gemeint sind, so mit fV?»«!*^ alle

Mädchen.

Mit meiner Auffassung soll die Aussetzung eines Mädchens

nicht absolut gelftugnet werden; ich behaupte nur, dass es kein

allgemeines Herkommen, keine gebilligte Sitte war. Auch kann

der Gestus bei der Geburt eines Mädchens als symbolische Ver-

stossuug gedeutet werden. Ein Mädchen bereitete Eltern und

Brüdern mehr Sorge als ein Knabe, so dass man wohl geneigt

sein konnte es, wenn auch nicht gerade auszusetzen, so doch

Andern zu überlassen. Auch soll, wie wir sogleich sehen werden,

zu der Zeit und an dem Orte, da jener Ausspruch gethan wurde,

die Zahl der Frauen die der Männer überstiegen haben, so dass

ein Mann wohl zwei Frauen haben konnte, aber nicht eine Frau

zwei Männer. Das H^iti«! der Mädchen wird Maitr. S. 4, 7, 0

(S. 104) mit folgenden Worten motivirt: f&Q: ^fit Sfaft"

ü I Zum Vcrständniss des

Schlusses vgl. TS. 6,6,4,4: ^T^fifw^ (Masc.) t T*P* (Fem.)

^fT^rffT <H*n3*M ^Tfft f*^?f l Woher sollte die Ueber-

zahl des weiblichen Geschlechtes kommen, wenn es Sitte gewesen

wäre Mädchen auszusetenV

Wenn Schraden zur Bestätigung seiner Aussetzungstheorie

auf den Artikel „Alte Leute" verweist, wo er S. 36 zur Aus-

setzung solcher sich auf Zimmers „Altindischcs Leben" S. 3 2 #

beruft, so finde ich auch dagegen Etwas einzuwenden. Zimmer

sagt, dass AV. 18, 2, 34 neben den Vätern, den begrabenen und

verbrannten, auch die ausgesetzten angerufen werden, liier handelt

es sich aber nicht um Lebende, sondern um Verstorbene, um

Leichname. Auch aus KV. 8, 51, 2 (Valakh. 3, 2), wo berichtet

wird, dass Pärshadvana sich des alten ausgesetzten Praskanva

erbarmt 1

)
hätte, darf man mit Zimmer noch nicht folgern, dass

1) Ich habe mit Absicht einen ganz neutralen Ausdruck gewählt

Das FW. giebt für diese Stelle unter dem Caus. von mit ^flf die
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die Aussetzung alter Leute eine indische Sitte gewesen sei.

Praskanva kann ja irgend eines Vergehens wegen, vielleicht auch

ohne Schuld, in seinen besten Jahren Verstössen worden und in

der Verbannung alt und gebrechlich geworden sein.

Die Nahrungssorgen in kälteren Klimaten führen zu der

brutalen Verstossung der Arbeitsunfähigen; ein Bewohner des

Südens, der überhaupt genügsamer ist, kann seinen Lebensunterhalt

auch ohne grosse Anstrengung gewinnen. Man denke nur an

die indischen Bhikshu und Samnjäsin, die freiwillig ihr Haus

und ihre Familie verlassen.

Wenn es bei den Indern Brauch gewesen wäre alte Leute

auszusetzen, dann würden sie wohl schwerlich, wie wir doch so

oft zu lesen bekommen, sich eine volle Lebensdauer, d. i. hundert

Jahre, gewünscht haben.

Bedeutung (zusammen > hinsetzen. <»k.\k.smanx übersetzt 4WW T^1fl[ mit

beirirthete , Zimmkk mit .setzte zusammen, d. h. erfrischte, stärkte wieder.

Nach meiner Meinung wollte der Dichter sagen, das« I'. den Vr. wieder

in die Sanisad, in die Gesellschaft von Menschen, zurückführte.

Iiru.kfrrtlK orkliirt II I VMM
)
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